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Akademie der Wissenschaften. I: Die Bistümer Konstanz
und Chur. Bearbeitet von Paul Lehmann (Pfandl) 267.

Blau, Böhmerwälder Hausindustrie und Volkskunst (M olz)
312.

Bojunga, Der deutsche Sprachunterricht auf höheren
Schulen (Streu berl 1-53.

Boor, de, Die färöischen Lieder des Nibelungenzyklvis
(Golther) 371.

Bou liier, I Canti Popolari della Sardegna, Traduzione
italiana di Raffa Garzia (Wagner) 402.

Brall, Lat. foris foras im Galloromanisohen (Spitzer)
l,s9.

Brecht, Conrad Ferdinand Meyer und das Kunstwerk
seiner Gedichtsammlung (Sulger-Gebing) 367.

Briele, van der, Paul Winckler. Ein Beitrag zur

Literaturgeschichte des 17. Jahrhunderts (Ullrich) 158.

Brink, ten, Chaucers Sprache und Verskunst. 3. Aufl.

Bearbeitet von Ed, Eckhardt (Koch) 374.

Brooks, Klopstocks Silbenmasse des ..gleichen Verses",

Die Gesetze, nach denen Klopstook die Strophen der

Triumphgesänge des Messias . . . geformt hat (Streuber)
365.

Brflndal, Substrater og Laan i Romansk og Germansk.
Studier i Lyd- og Ordhistorie (Sperber) 3u2.

Brüll, Heiligenstadt in Theodor Storms Leben und Ent-

wicklung (Sulger-Ge b ing) 13.

Burkhardt, Studien zu Paul Hervieu als Romancier und

als Dramatiker (Streuber) .324.

Cassirer, Freiheit und Form. Studien zur deutschen

Geistesgeschichte (Körner) 160.

Cassirer, Heinrich von Kleist und die Kantische Philo-

sophie (Körner) 160),

Cerro. Nel llegno delle Maschere. dalla Commedia del-

l'Arte a Carlo Goldoni (.Max J. Wolff) 261.

Chew, The Dramas of Lord Byron. .\ critical Study

(Ackermann) 23,

Coli in, Etüde sur le developpement de seus du suffi.xe

-ata (Spitzer) 2-54.

Corde mann. Der Umschwung der Kunst zwischen

der ersten und zweiten Fabelsammlung La Fontaines

(Kleniperer) 41.
t, ,,

C o t a r e 1 y V a 1 1 e d o r . El Teatro de Cervantes. Estudio

critico (Pfandl) 121.
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Croce, Goethe (Vossler) lilO.

Curtius, Die literarischen Wegbereiter des neueu Frauk-
reich (Lereh) 114.

Dalgado, Gonvalves V'iana e a lexicologia portuguesa
de origem asiatioo-africana (Schlich ardt) 339.

,
Dalgado, Dialecto indo-portugues de Negapatao (Sc hü-

ll ohardt) 339.

y Dalgado. Contribui(,oes para a lexicologia luso-oriental
(Schuchardt) 339.

D.-ilgado, Glossario Luao-asiatico (Schuchardt) 339.

Delbrück. Der altisländische Artikel (Sperberl 1-t.

De Lollis. Poesia cortese in lingua d' oil (Crescini) 'J.äU.

De Lollis, Poesie Provenzali sulla origiue e suUa natura
d' amore (Crescini) 2-50.

Deutsche Gebete. Ausgewählt und herausgegeben von
Br. Bardo (Götze) 364.

Deutschunterricht und Deutschkunde. Arbeiten
aus dem Kreise des Deutschen Germanistenverbandes
überZeitfrageu des deutschen Unterrichts auf den höheren
Schulen, herausgegeben von Bojunga (Streuber) 1.53.

Dörr, Die Kreuzensteiner Dramenbruchstücke, Unter-
suchungen über Sprache, Heimat und Texte (N aumannl
225.

Eckhardt s. Brink, teu.

Elkuss, Zur Beurteilung der Komantik und zur Kritik
ihrer Erforschung (Körner) 7.

Ettmayev, Vademecum für Studierende der rumänischen
Philologie (Voss 1er) Iö3.

Ettmaver, Satzobjekte und Objektoide im Französischen
(Lerch) 29.

Ettmayer, Der ßosenroman. Stilistische, grammatische
und literarhistorische Erläuterungen (Lerch) 397.

Förster, Die Beowulf-Handschrift (Binz) 97.

Forchhammer, Systematik der Sprachlaute als Grund-
lage eines Weltalpliabets (Jordan) 414.

Fränzel, Geschichte des üebersetzens im 18. .Tahrhundert
(Schott) 6.

Friesen, Ruuorua i Sverige (Sperber) 18.

Fuchs, Das altfranzösische Verbum errer mit seinen
Stammesverwaudten und das Aussterben dieses Wortes
(Spitzen 190.

Garzia, Kaffa, Mutettus Cagliaritaui (Wagner) 4o2.
(-farzia, Raffa s Boullier.

G i 1 1 i e r o n , Etüde sur la defectivite des verbes ; La faillite

de l'etymologie phonetique (Spitzer) 380.
Giraut de Salignac s. Strempel.
Glossvs Kleinere Schriften, herausgegeben von seinen
Freunden (Schott) 366.

Goethes Briefwechsel mit J. S. Grüner und J. St. Zauper.
Herausgegeben von A. Sauer, mit Einleitungen von
J. Nadler (v. Grolman) 229.

Groot, de. L. Leopold en R. Rijkens, Nederlaudsche
Letterkunde (Lion) 240.

Hanford, Wine, Beere, Ale, and Tobacco. A 17th Century
Interlude (Ackermann) 182.

Hautkappe, Ueber die altdeutschen Beichten und ihre
Beziehungen zu Cäsarius von Arles (Götze) 1.

H'echt, Robert Burns. Leben und Wirken des schottischen
Volksdichters (Fischer) 99.

Heege, Die optischen und akustischen Sinnesdaten in
Bernardin de Saint-Pierres Paul et Virginie und Ohateau-
briands Atala {Grosshäuser) 321.

Heinichens lateinisch-deutsches Schulwörterbuch. Neu-
bearbeitung. 9, Aufl. von H. Blase, W. Reeb, O. Hoff-
mann (Ehrismauni 413.

Hempel, Die Kunst Friedrichs von Logau (Götze) 4.

Hermann, Einführung in die deutsche Mythologie auf
höheren Lehranstalten (Golther) 304.

Hermann, Glaube und Brauch uer alten Deutschen im
Unterricht auf der Oberstufe höherer Schulen (Golther)
304.

Hesse!, Altdeutsche Frauennamen (Götze) 363.
Hooks, Tennysons Einfluss auf Friedr. W. Weber
(Fischer) 14.

Hunger, Argot, Soldatenausdrücke und volkstümliche
Redensarten der französischen Sprache (Spitzer) 326.

.fakobsen, Sprogets forandring bearbejdet efter Axel
Kock (Junker) 81.

Jean Bras-de-Fer de Dammartin-en-Goele. .s. Morawski.
,Te anner et, La langue des tablettes d'execration latines.

(Wagner) 184.

Kaluza. Ghauoer-Handbuch für Studierende (Koch) 1><.

Kindermann, Hermann Kurz und die deutsche Ueber-
setzungskunst im 19. Jahrhundert (Kersten) 174.

Kleineibst, Lichtenberg in seiner Stellung zur deutschen
Literatur (Berendsohn) 309.

K 1 m p e r e r , Zum Verhältnis von Sprachwissenschaft und
Völkerpsychologie (Lerch) 297.

K n a p p , Das Rechtsbnch Ruprechts von Freising (B e h ag h el)

l.J7.

Koch. Deutsche Vergangenheit in deutscher Dichtung.
Deutsche Renaissance ((jlolther) 304.

Kock, Sprogets Forandring, bearbejdet af LLs Jakobsen
(Junker) 81.

Kock, Jubilee .Jaunts and Jottings. 2.50 contributions to

the Interpretation and prosody of Old West Teutonic
alliterative poetrj- (Binz) 374.

Kohler, La litterature personelle (Streuber) 193.

Kolsen. Dichtungen der Trobadors. 3. Heft (Lewent)
326.

Kramp, Studien zur mhd. Dichtung vom Grafen Rudolf.

Ein IJeitrag zur Entwicklungsgeschichte des Stils und
der Erzählungsart des liöfischen Epos (Götze) 86.

Kühler. Algäuer Berg- und Ortsnamen (Behaghel) 14.

K ü chl e r, Romain Rolland-Henri Barbusse-Fritz von Unruh
(Streuber) 120.

Lauenstein. Das mittelalterliche Böttcher- und Küfer-
handwerk in Deutschland (Götze) 1-57.

Lefftz, Die volkstümlichen Stilelemente in Murners
Schriften (Bebermeyer) 87.

Lehmann, Aufgaben und Anregungen der lateinischen

Philologie des Mittelalters (Hilka) -54.

Lehmann, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutsch-
lands und der .Schweiz. 1. Band. Die Bistümer Konstanz
und Chur (Pf an dl) 267.

Lerch, Die Verwendung des romanischen Futurums als

Ausdruck eines sittlichen .Sollens (V'ossler) 101.

Leopold, Nederlandsche Schrijvers en Schrijfstets IL ion)
240.

Leopold s. Groot.
Liepe, Das Religionsproblem im neueren Drama von
Lessing bis zur Romantik (Schian) 7.

Liljegren. Studies in Milton (Stern) 242.

Lindqvist, ürg. DAGAN-, DAGA- in Wörtern des Typus
ahd. siohtago-, mnd. rikedage, an. skildagi, mhd. irretac

(Karstien) 361.

Lope de Vega s. Wurzbach.
Luthers Werke, herausgegeben von Arnold E. Berger
(Behaghel) 3.

Maurel, Goethe, genie latiu (Müller) 229.

M e r i a n , Die französischen Namen des Kegenbogens
(Urtel) 37.

Michael. Die Anfänge der Theaterkritik in Deutschland
(V. Grolman) 312.

Michaelis, Die sogen, comedies espagnoles des Thomas
Corneille, ihr Verhältnis zu den spanischen Vorlagen
und ihre eventuellen weiteren Schicksale in dem Schrift-

tum anderer Nationen (Mulertt) 192.

Morawski, Pamphile et Galathee par .Jehan Bras-de-

Fer de Dammai-tin-en-Goele, poeme fran(;ais inedit du
XIV« siecle (Hilka) 39.

Murner und .seine Dichtungen, eingeleitet, ausgewählt
und erneuert von G. Schuhmaan (Bebermeyer) 87.

Murners deutsche Schriften. Band IX; Von dem grossen

lutherischen Narren. Herausgegeben von Paul Merker
(v. Grolman) 226.

Mutettus Cagliaritani raccolti da Raffa Garzia (Wagner)
402.

Naujocks. Gestaltung uud Auffassung, des Todes bei

Shakespeare und seinen engli.schen Vorgängern im 16.Jahr-
hundert (Kohlundi 379.

Neumann, Der Artikel Gentve des VII. Bandes der
Enzvklopädie (Klemperer) 317.

n
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Pauipliile et Galathee s. Morawski.
Paul, Deutsche Grammatik (Behaghel) 80.

P f a n d 1 , Graf Schallenberg als Sammler spanischer Dramen
(Hämel)412.

Phoenix, Die Substantivierung des Adjektivs, Partizips
und Zahlworts im Angelsächsischen (Funke) 174.

Plate, Voltaire als Epentheoretiker und Dichter der
Henriade (Wurzbach) 320.

Reuschel, Die deutsche Volkskunde im Unterricht au
höheren Schulen (St reu her) 153.

Kijkens s. Groot.
Rolandslied s. Winkler.
R o s e n r o m a n s. Ettmayer.
Ruprecht von Freising s. Knapp.

Schiff, Die Namen der Frankfurter .Juden zu Aüfaug des
19. .Jahrhunderts (Götze) 158.

Schmid. Die Mundart des Amtes Entlebuch im Kanton
Lnzern (Behaghel) 84.

Schneider, Studien zu Heinrich von Kleist (Wolf f) 232.
Seh netz, Herkunft des Namen Würzburg (Gramer) .305.

Sehne tz, Die rechtsrheinischen Alamannenorte des Geo-
graphen von Ravenna (Gramer) 305.

Schücking, Kleines angelsächsisches Dichterbuch. Lyrik
und Heldenepos (Binz) 315.

Scliuhmann s. Murner.
Settegast, Das Polvphemmärchen in alttranzösischen
Gedichten (Hilka) 246.

Snevders de Vogel, Syntaxe historiiiuc du francais
(Lerch) 2-56.

Soblik, Werther und Rene (Klemperer) 45.

Spitzer, Katalanische Etymologien (v. Wartburg) 265.
.Sprengel. Des deutschen Unterrichts Kampf um sein
Recht (Streuber) 1.53.

Stendal. Die Heimathymnen der preu.ssischen Provinzen
und ihrer Landschaften (Naumann) 364.

Streiff
, Die Laute der Glarner Mundarten (Behaghel) 84.

S t r e m p e 1 , Girant de Salignac. ein provenzal ischer Trobador
(K Olsen) 194.

Stucki, Die Mundart von .Taun
(Behaghel) 84.

im Kanton Freiburg

Tallgren, L'expression figuree de l'idee de PROMPTI-
TUDE (Spitzer) 2.5.

Testi Romanzi per le scuole 1. 2 (Crescini) 2.50.

Texte, Alt- und mittel englische, herausgegeben von L. Mora-
bach und F. Holthausen. Band 3. Beowulf (Binz) 316.

Volksbücher zur Deutschkunde, herausgegeben von
W. Hofstaetter, 2 (Streuber) 1.5.3.

Vossler, Lafontaine und sein Fabehverk (Klemiiurer)
107.

Wächter, Kleists Michael Kohlhaas (Kersten) 173.

Walther, Luthei-s Deutsche Bibel (Götze) 308.
Wielands Gesammelte Schriften. Herausgegeben von

der Deutschen Kommission der I^reussischen Akademie
der Wissenschaften I, 3, 4, 7 ; II, 3 (M a y n c) 230.

Wies er, Deiitsche und romanische Religiosität. Fenelon,
seine Quellen und seine Wirkungen (Streuber) 401.

Wiget, Die Laute der Toggenburger Mundarten (Be-
haghel) 84.

Wine, Beere, Ale, and Tabacco. A 17th Century Inter-
lude ed. by James H. Hanford (Ackermann) 182.

Winkler, Das Rolandslied (Lerch) 397.

Wirth, Synonyme, Homonyme, Redensarten der deutsch-
niederländischen Sprache (Lion) 314.

Wo Iterst or f f , Entwicklung von ille zum bestimmten
Artikel (Lerch) 186.

Wolterstorf t, Artikelbedeutung von ille bei Apulejus
(Lerch) 186.

Wolterstorff , Historia pronominis ille exemplis de-
mpnstrata (Lerch) 186.

Wurzbach, Ausgewählte Komödien von Lope de Vega
(Pf an dl) 47.

Zaugenberg, Aesthetisohe Gesichtspunkte in der eng-
lischen Ethik des 18. Jahrhundevls (Fischer) 246.

111. Sachlich geordnetes Verzeichnis der besprochenen Werke.

A. Allgemeine I.,iteratiir- Hiid Kulturgeschichte
(inkl. mittelalterliche und neuere lateinische Literatur).

Kohl er, La litterature personnelle (Streuber! 193.

Michaelis. Die sog. comedies espagnoles des Th. Cor-
neille, ihr Verhältnis zu den span. Vorlagen und ihre ev.
weiteren Schicksale in dem Schrifttum anderer Nationen
(Mulertt) 192.

Lehmaunn. Aufgaben und Anregungen der lateinischen
Philologie des Mittelalters (Hilka) 54.

Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und
der Scliweiz. Herausgegeben von der Bayrischen Akademie
der Wissenschaften. 1. Band: Die Bistümer Konstanz
xmd Chur, bearbeitet von P. Lehmann (Pf an dl) 267.

Hautkappe, Ueber die altdeutschen Beichten und ihre
Beziehungen zu Cäsarius von Artes (Götze) 1.

C. Geriuauiselie Philologie
(exkl. Englisch).

Kocl-c, .Jubilee Jaunts and Jottings. 2.50 contributious to

the interpretation and prosody of Old West Teutonic
alliterative poetry (Binz) 374.

Brpndal, Substrater og Laan i Romansk og Germansk
(Sperber) 302.

Tallgren, L"Expression figuree de l'idee de PROMPTI-
TUDE (Spitzer) 2-5.

L i n d q V i s t . Urg. DAGAN-, DAGA- in Wörtern des Typus
ahd. siohtago-, mnd. rikedage, mhd. ii-retac, an. skildagi
(Karstieu) 361.

Hessel, Altdeutsche Frauennamen (Götze) 363.

Hermann, Einführung in die deutsche Mythologie auf
höheren Lehranstalten (Golther) 304.

H. Sprachwissenschaft
(exkl. T^atein).

Forchhammer, Systematik der Sprachlaute als Grund-
lage eines Weltalpluibets (.Jordan) 414.

Sprogets Forandring bearbejdet af Lis Jakobsen efter
Axel Kock: Om Sprakets Förändring (Junker) 81.

Klemperej-, Zum Verhältnis von Sprach wissen.schaft und
Völkerpsychologie (Lerch) 2ii7.

Gillieron, Etüde sur la defcotivite des verbos: La faillite
de l'etymologie phonetiijue (Spitzer) 380.

Tallgren. Lexpression figuree de l'idöe .le PROMPTl-
TUDE (Spitzer) 25.

.Skandinavisch.

V. Friesen, Runorna i Sverige (Sperber) 18.

Helmut de Boor, Die färöischen Lieder des Nibelungen-
zyklus (Golther) 371.

Lindqvist, Urg. DAGAN-, DAGA- in Wörtern des Typus
ahd. siohtago, mnd. rikedage. an.- skildagi, mhd. irretac

(Kar^tien) 361.

Delbrück. Der altisliindis<'lir .\rtikel (.^perl>erl 14.

Hochdevitsch.

Cas sirer. Freüieit und Form. Studien zvir deutschen
Geistesgeschichte (Körner) 160.



XXI 1920. Literaturblatt für germauische uud romanische Philologie. (Eegister.) XXII

Elkuss, Zur Beurteilung der Komantik und zur Kritik

ihrer Erforschung (Körner) 7.

\Vieser, Deutsche und romanische Religiosität (Streuben
401.

Koch. Deutsche Vergangenheit in deutscher Dichtung.

Deutsche Renaissance (Golther) 304.

Fränzel, Geschichte.des Uebersetzens im 18. .Jahrhundert

(Schott) 6.

Michael, Die Anfänge der Theaterkritik in Deutscblaud

(v. Grolman) 312.

, Stendal, Die Heimathymnen der preussischen Provinzen
^ ' und ihrer Landschaften (Naumann) 364.

Deutsche Gebete. Ausgewählt und herausgegeben von
Br. Bardo (Götze) 364.

Hautkappe, Ueber die altdeutschen Beichten und ihre

Beziehungen zu Cäsarius von Arles iGötze) 1.

Dörr, Die Kreuzensteiner Dramenbruchstücke, Unter-
suchungen über Sprache, Heimat und Text (Niiumannl
22-5.

Kramp, Studien zur mittelhochdeutschen Dichtung vom
Grafen Rudolf. Ein Beitrag zur Entwicklungsgescliichte

des Stils und der Erzählungskunst des höfischen Epos
(Götze) 86.

Knapp, Das Rechrsbuch Ruprechts von Freising (Be-
haghel) 167.

Karl Glossys Kleinere Schriften. Herausgegeben vnn
seinen Freunden (Schott) 366.

i'roce, Goethe (Vossler) 310.

Maurel, Goethe genie latin (Müller) 229.

Goethes Briefwechsel mit .J. S. Grüner und J. St. Zauper.
Herausgegeben von A. Sauer, mit Einleitungen von
J. Nagel (v. Grolman) 229.

!

Soblik, Werther und Rene (Klemperer) 4-5.

' Schneider, Studien zu Heinrich von Kleist (VVol ff) 232.

Cassirer, Heinrich von Kleist und die Kantische Philo-

sophie (Körner) 160.

Wächter, Kleists Michael Kohlhaas. Ein Beitrag zu

seiner Entstehungsgeschichte (K ersten) 173.

Brooks, Klopstocks Silbenmasse des „gleichen Verses".

Die Gesetze, nach denen Klopstock die Strophen der

Triumphgesänge des Messias und der seit 1764 gedichteten
Oden geformt hat (Streuber) 365.

Kindermann, Hermann Kurz und die deutsche I^eber-

setzungskunst im 19. -Jahrhundert (K ersten) 174.

Liepe, Das Religionsproblem im neueren Drama von
Lessing bis zur Romantik (Schi an) 7.

1\ 1 e i n e i b s t , G. Chr. Lichtenberg in seiner Stellung zur
deutschen Literatur (Berendsohn) 309.

> Hempel, Die Kunst Friedrichs von Logau (Götze) 4.

Luthers Werke, herausgegeben von Arnold E. Berger
(Behaghel) 3.

Walther. Luthers Deutsche Bibel (Götze) 308,

Brecht, Conrad Ferdinand Meyer und das Ivunstwerk
seiner Gedichtsammlung (Su Iger-G ebing) 367.

Thomas Murners deutsche Schriften. IX: Von dem
grossen lutherischen Narren. Herausgegeben von Paul
Merker (v. Grolman) 226.

Thomas Murner und seine Dichtungen, eingeleitet, aus-
gewählt und erneuert von Georg Schuhmann (Beber-
meyer) 87.

Lefftz, Die volkstümlichen Stilelemente in Murners
Satiren (Bebermeyer) 87.

Brüll, Heiligenstadt in Theodor Storms Leben und Ent-
wicklung (Sulger-G ebing) 13.

Küchler, Romain Rolland — Henri Barbusse — Fritz

von Unruh (Streuber) 120.

Hocks, Tennysons Einfluss auf F. W. Weber (Fischen 14.

Wielands gesammelte Schriften. Heraitsgegeben von der
deutschen Kommission der Pi-eussisclien Akademie der
Wissenschaften I, 3, 4, 7; IL 3 (Maync) 230.

Wolfgang van der Briele, Paul "NVinckler. Ein Bei-

trag zur Literaturgeschichte des 17. .Jahrhunderts(U 1 1 ri c h i

158.
.

Paul, Deutsche Grammatik (Behaghel) 83.

Beiträge zur Schweizerdeut.schen Grammatik, herau.s-

gegeben von Alb. Bachmann VII, VIII, IS, X (Be-
haghel) 84.

Streift, Die Laute der Glarner Mundarten (Behaghel) 84.

Schmid, Die Mundart des Amtes Entlebuch im Kanton
Luzern (Behaghel) 84.

Stucki, Die Mundart von Jaun im Kanton Freiburg,

Lautlehre und Flexion (Behaghel) 84.

Wiget, Die Laute der Toggenburger Mundarten (Be-
haghel) 84.

Lindqvist. Urg. DAGAN-, DAGA- in Wörtern des

Typus ahd. siohtago, mnd. rikedage, an. skildagi, mhd.
ir'retac (Karstien) 361.

Hassel, Altdeutsche Frauennamen (Götze) 363.

Shiff, Die Namen der Frankfurter .Juden zu Anfang des

19. .Jahrhimderts (Götze) 1.58.

Kühler, Allgäuer Berg- und Ortsnamen (Behaghel) 14.

Schnetz, Herkunft des Namen Würzburg (Gramer) 30.5.

Schnetz, Die rechtsrheinischen Alamanneiiorte des Geo-

graphen von Ravenna (Gramer) 305.

Lauen st ein, Das mittelalterliche Böttcher- und Küfer-

handwerk in Deutschland mit besonderer Rücksicht auf

Lübeck, Cöln, Frankfurt a. M., Basel und Ueberlingen

(Götze) 157.

Blau, Böhmerwiilder Hausindusti-ie uud Volkskunst, 1:

Wald- und Holzarbeit (Molz) 312.

Deutschunterricht und Deutschkunde. Arbeiten aus

dem Kreise des deutschen Germanistenbundes über Zeit-

fragen des deutschen Unterrichts auf den höheren

.Schulen, herausgegeben von Bojunga. Heft 1 und 2

(Streuber) 153.

Berut. Hunumismus und Deutschtum (Streuber) 153.

Reuschel, Die deutsche Volkskunde im Unterricht au

j

höheren Schulen (Streuber) 1.53.

Bojunga, Der deutsche Sprachunterricht auf höheren
Schulen (Streuber) 1-53.

Sprengel, Des deutschen Unterrichts Kampf um sein

' Recht (Streuber) 153.

Hermann, Glaube und Brauch der alten Deutschen im
Unterricht auf der Oberstufe höherer Schulen (Gol th er)

304.

Niederdeutsch.
Lindqvist, LTrg. DAGAN-, DAGA-, in Wörtern des Typus

ahd. siohtago, mnd. rikedage, an. skildagi, mbd. irretac

(Karstien) 361.

Wirth, Synon.yme, Homonyme, Redensarten _, usw. der

deutsch-niederländischen Sprache (Lion) 314.

Leopold, Nederlandsche Schrijvers en Schrijfsters (L i o n i

240.

D. de Groot, L. Leopold, R. Rijkens, . Nederlandsche

Letterkunde I. II (Lion) 240.

D, Englische Philologie.

Zangenberg, Aesthetische Gesichtspunkte in der eng-

lischen Ethik des 18. .Jahrhunderts (Fischer) 246.

Kock, Jubilee .Jaunts and .Jottings. 2.50 contributions to

the Interpretation and prosody of Cid West Teutomc

alliterative poetry (Binz) 374.
, , t -i

Schücking, Kleines angelsächsisches Dichterbuch. Lyrik

und Heldenepos (Binz) 315.

Alt- und mittelenglische Texte. Herausgegeben

von L. Morsbaoh und F. Holthausen. Bd. 3: Beowulf

nebst den kleineren Denkmälern der Heldensage,^ heraus-

o-eo-eben von F. Holthausen. 4. Aufl. (Binz) 316.

Förster, Die Beowulf-Handschrift (Binz) 97.

Hanf ord, Wine, Beere, Ale, and Tobacco, a 17th Century

Interlude ed. with Introduction and Notes (Ackermann)
182.

Kaluza, Chaucer-Handbuch für Studierende (Koch) 18.

Bernhard ten Brink, Ghaucers Sprache und Verskunst

3. Aufl. Bearbeitet von Eduard Eckhardt (Koch) 374.

Hecht, Robert Bums. Leben und Wirken des schottischen

Volksdichters (Fischer) 99.

Chew, The Dramas of Lord Byron. A cntical study

(Ackermann) 23.
11=^
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Liljegren, Studies in Milton (Stern) 242.

Naujocks, Gestaltung und Auffassung des Todes bei

Sliakespeai-e und seinen englischen Vorgängern im H5. Jahr-
hundert (Kohl und) 379.

Hocks, Tcnnysons Einfluss auf Fr. W. Weber (F i scher) 14.

Phoenix, Die Substantivierung des .Vdjcktiv.s. Partizips
und Zahlwortes im Angelsächsischen (Funke) 174.

E. Koiiianische Philologie.

Ettniaver, Vademecum für Studierende der ronumischon
Philologie (Vossler) 18^

Jeanneret, La langue des tablettes d'execration latiues
(Wagner) 184.

Wol terst orf f , Historia pronomines iUe pxeniplis de-
uionstrata (Lerch) 186.

Wol terst rff, Entwicklung von ille zum bestimmten
Artikel (Lerch) 18H.

Wolterstorf f , Artikelbedeutung von ille bei Apuleju.';
(Lerch) .186.

Co Hin, Etüde .sur le developpement de sens du suffixe
-ata (.Spitzer) 204.

( ; i 1 1 i e r n , Etüde sur la defectivitü des verbes ; La faillite

de Tetymologie phonetique (Spitzer) .380.

'I'allgren, L'Expression figuriie de l'idee de PROMPTI-
TUDE (Spitzer) 2.5.

Brondal, Substrater og Laan i Romansk og Germansk
(Sperber) o02.

Lerch, Die Verwendung des romanischen Futurums als
Ausdruck eines sittlichen SoUens (Vossler) 101.

Heiniohen, Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch. Neu-
bearbeitung. Neunte Auflage von H. Blase, AV. Reeb,
O. Hoffmann (Bhrismann) 413.

Wiescr, Deutsche und romanische Relia-iosität (Streuber
401.

Italienisch.
Cerro, Nel ßegno delle Maschere, dalla Commedia del-

larte a Carlo Goldoni (Wol ff) 261.

Bo ullier, 1 Canti Popolari della Sardegna. Traduzione
italiana con note. introduzione e appendice di Raffa
Garzia (Wagner) 402.

Mutettus Oagliaritani raccolti da Raffa Garzia (Wagner)
402.

^

Französisch.
C u r t i u s . Die literarischen AVegebereiter des neuen Frank-

reich (Lerch) 114.
Kohl er, La litterature personnelle (St reu her) 193.
Settegast, Das Polyphemmärchen in altfranzösischeii

Gedichten. Eine folklbristisch-literargeschichtliche Unter-
suchung (Hilka) 246.

C. De LoUis, Poesia cortese in lingua d'oil (Crescini)
2.50.

Morawski, Pamphile et Galathee par .lehan Bras-de-
Fer de Dammartin-en-Goele poeme francais inedit du
XIV" siecle (Hilka) 39.

AVinkler, Das Rolandslied (Lerch) 397.
Ettmayer, Der Rosenroman. .Stilistische, grammatische
und literarhistorische Erläuterungen (Lercli) 397.

Neu mann. Der Artikel Geueve des VII. Bandes der
Enzyclopädie (Kl em per er) 317.

Michaelis, Die sogen, comedies cspagnolfs des Thomas
Corneille, ihr A'ei-hältnis zu den span. Vorlagen und ihre
ev. weiteren Schicksale in dem Schrifttum anderer
Nationen (Muleitt) 192.

Wieser, Deutsche und romanische Religiosität. Fenelou,
seine Quellen und seine Wirkungen (Streuber) 401.

Burkhard!, Studien zu Paul Hervieu als Romaöcier und
als Dramatiker (Streuber) 324.

Vossler, La Fontaine und sein Fabelwerk (Klemperer
107.

Corde mann, Der Umschwung der Kunst zwischen der
ersten und zweiten Fabelsammlung Lafontaines (Klem-
perer) 41.

K lieh 1er, Romain Rolland — Henri Barbusse — Fritz
von I'nruh (Streuber) 120.

Heege. Die optischen und akustischen Sinnesdaten in

ßernardin de Saint- Pierres Paul et A'irginie und Cliateau-
briands Atala (Grosshäuser) 321.

Soblik. AVerther und Rene (Klemperer) 4.5.

Bär, Edgar Quinets .Ahasverus und seine Beziehungen zu
Quinets Geschichtsphilosophie (Streuber; 193.

Plate, Voltaire als Epentheoretiker und Dichter der
Henriade (Wurzbach) 320.

Gillieron, Etüde sur la defectivitee des verbes: La
taillite de l'etymologie phonetique (Spitzer) 380.

Fuchs, Das altfrauzösische Verbum errer mit seinen
Stammesverwandten und das Aussterben dieses AVortes
(Spitzer) 190.

Brall. Lat. foris foras im Galloromanischen (Spitzer) If^O.

Merlan, Die französischen Namen des Regenbogens
(ürtel) 37.

Snevders de Vogel, Svntaxe historiquc du frauv-ais

(Lerch) 2-56.

v.Ettmaver, Satzobjekte und Objektoide imFranzösischen
(Lerch)" 29.

"

Hunger, Argot, Soldatenausdrücke und vnlkstüinliche

Redensarten der französischen Sprache (.Spitzer) 326.

Provenzalisch.
K o Is e n , Dichtungen der Trobadors, 3. Heft (L e w e u t) 326.

C. De LoUis, Poesie Provenzali sulla urigine e suUu
natura d'amore (Crescini) 2-50.-

Strempel, Girant de Salignac, ein provenzalischcr
Trobador (Kolsen) 194.

Brall. Lat. foris foras im Galloromanischen (Spitzer) 189.

Katalanisch.
Spitzer. Katalanische Etymologien (v. AVartburgi 26."..

.Spanisch.

Pfaudl, Graf Schallenberg als Sammler spanischer Dramen
(Hämel) 412.

Cotarelo v Valledor, El Teatro de (Cervantes (Pf au dl)

121.

Wurzbaoh, .Ausgewählte Komödien von Lope de A'ega.

Zum erstenmal aus dem Original ins Deutsche übersetzt

(Pfandl) 47.

Alichaelis, Die sog. comedies cspagnoles des Thomas
Corneille, ihr Verhältnis zu den span. Vorlagen (Muler tt)

192.

Portugiesisch.
Sebastiao Rodolfo Dalgado, Dialecto indo-portugues

de Negapatao (Schuchardt) 339.

Sebastiao Rodolfo Dalgado, Gouvalyes A'iana e a

lexicologia portuguesa de origem asiatico africana

(Schuchardt) 339.

Sebastiao Rodolfo Dalgado, <>ntribui(;oes para a
lexicologia luso-uriental (Schuchardt) 339.

Sebastiao Rodolfo Dalgado, Glossario Luso-asiatico

(Schuchardt) 339.

/
Baskisc li.

Azkue, Fonetica vasca (Schuchardt) 123.
' Azkue, Diccionario espaüol y vasco (Schuchardt) 123.

I Azkue, Musica populär vasca (Schuchardt) 128.
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IV. Verzeichnis der Hueliliaiulhnigeii, deren Verlaj,'swerl<e int Jahrgang 191!> besprochen

worden sind.

Acadeuiia das Sciencias, Lisboa-''y9.

Asrhendorff, grünster 1.

Ijock, München '267.

F' üeers techer, Xeuveville oSO.

i Bibliographischesinstitut, Leipzig
' und Wien :^>.

Bilbaina de artes graficas, Bilbao
123.

BrauniüUer, Wien und Leipzig 367.

I i'ssirer, Berlin 160.

I h am p i o n , Paris 39.

i'oppenrath, Münster 13. 14.

D u n c k e r , Weimar 1 73.

Eisele, Bonn 86.

Fock, Leipzig 326.

Fromme, \\ ien und Leipzig :'.fi6.

j^urche- Verlag, Berlin 401.

(rad, Kopenhagen 302.

Narmendia y Viciola. Bilbao 123.

iTieerup, Lund 242. 874.

, Haase, Leipzig l.J3.

i Haessel. Leipzig 312.
' Harrassowitz. Leipzig 246.

412.

Heitz, Strassburg 47.

Herder, Preiburg 364.

Hinstorff, Rostock 1.5s.

H u b e r , Frauenfeld 84.

Imprensa da
Coimbra 339.

ü n i V e r s i d a d e

,

.Ivmge und Sohn, Erlangen 190.

Kar ras, Halle 37.

Kiepenheuer, Potsdam 114.

Laterza e figli, Bari :'.10.

Lieb ich, Stuttgart 321.

Lindstedt, Lund 254.

Maglione e Strini, Rom 250.

Marcus, Breslau 22-").

Marcus und Weber, Bonn 363.

Mayer und Müller, Berlin 4. 174.

Meissner, Hamburg 265.

Metzler, Stuttgart 304.

Mittler und Sohn. Berlin ::0s.

M ü h 1 a u , Kiel 365.

Niemeyer, Halle 7. 83. 326.

:;61, 374. Oldenbourg, München 7.

Orell Fttssli, Zürich 324.

Perrella, Xeapel 2C1.

Pustet, Regensburg und Hom 87.

Reisland, Leipzig 101.

Rcuther und Reichard, Berlin 161.

Itevista de Archivos, Madrid 121.

Richter, AVürzburg 305.

Salle, Berlin 153. 304.

Schulze, Cöthen 315.

Stabilimenti Poligrafici Riu-
ni ti. Bologna 402.

Strecker und Schröder, Stuttgart
174.

Stürtz. Würzburg 305.

Tauohnitz, Leipzig 18. 374.

Teubner, Leipzig 97. 413.

Trübner, Strassburg 87. 226. 309.

r a n d e n h o e c k & R u p r c c h t

.

Gröttingen 23.

Verlagsdruckerei, Würzburg 120.

Voigtländer, Leipzig 6. 157.

Weidmann, Berlin 230. 232.

West ermann. Braunschweig 297.

Winter, Heidelberg 99. 107. 183. 316.

364. 371. 397.

Wolters, CTroningen 240. 256. 314.

V. Verzeichnis der Zeitschriften nsw., deren Inhalt mitgeteilt ist.

Abhandlungen der Bayrischen Akademie der ^Visseii-

schaften 64. 133.

Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissen-
schaften zu Leipzig 208.

Alabarda, L' 212.

Alba trentina 137. 349.

Anglia 60. 131. 274.

Anglia Beiblatt 60. 131. 205. 274. 344. 419.

Anglo-French Review 278.

Annalen der Philosophie 210.

Annale.s du Midi 278. 349.

Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 65.

Anzeiger für Schweizerische Geschichte 346.

Arbeit, Die. Monatsschrift für deutsche Kulturgemein-
schaft 421.

Arbeiten zur Entwicklungspsychologie 277.

Arcadia, L' 136.

Archiv des historischen Vereins für Unterfranken und
Aschaffenburg 65.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen 124. 200. 274. 415.

Archiv für Geschichte der Medizin 210.

Archiv für Kulturgeschichte 276.

Archiv für Keformationsgeschichte 277.

Archiv für Keligionswissenschaft 134.

Archiv für Schriftkunde 1:34.

Archivio storico lombardo 212.

Archivio storico per le provincie napoletane 136.

Archivum franciscanum historicum 212.

Archivum Romaniouni 61. 206. 344. 420.

Arkiv för Xordisk Filologi 59. 129.

Ars italica 212.

Atene e Roma 213.

.•\.teneo Veneto, L' 137.

Athenaeum 136. 212.

Athenaeum, The 211.
Atti della R. Aocademia delle Scienze di Torino 135. 212.
.Atti della R. .\ccademia di Archeologia, Lettere e B. Arti

di Napoli 136.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti 13,6.

349. 422.

Atti e Memorie della R. Aocademia di .scienze, lettere ed
arti in Padova 136. 349.

Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per
le provincie modenesi 136.

Augusta Praetoria 350.

.'^urea Parma 213.

Bayerland, Das 134. 277.

Bayreuther Blätter 210.

Bayerische Blätter für das Gymnasialschulwesen 64.

133. 276.

Beiaar d, De 348.

Beihefte zur Zeitschrift für romani.sohe Philologie 205.

Beiträge zur Geschichte der deutsoheu Sprache und
Literatur 204.

Beiträge zur Geschichte des alten Mönohtums und des
Benediktinerordens 66.

Beiträge zur Geschichte, Landes- und Volkskunde der
Altmark 65. 276.

Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie
der "Wissenschaften zu Leipzig 64.

Berliner philologische Wochenschrift 64. 133. 208. 276.

346. 421.

Bibliofilia, La 136. 211. 349.

Bibliotheque de Pecole des chartes 348.

Bilychnis 3.50.

Blätter des Burgtheaters 277.

Boletin de la Real Academia Espanola 214. 279.

Bollettino del Bibliofilo 212.

Bollettino della Reale .Societä geografica italiana 212.

Bollettino della societä filologica Friulana 349.

Bollettino storico per la provincia di Novara 349.

Bühne, Die, Rheinische Monatshefte für Theater und
Drama 421.

Bullettino della Societä dantesca italiana 132. 207.

Bullettino senese di storia patria 136.

Butlleti di dialectologia catalana 207.

Byzantinisch-Xeugriechische Jahrbücher 421.
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Canada franijais. Le 275.

a r i n t h j a 65.

Christliche Freiheit 134. 210.

Civilt'i cattolica, La 212.

Conferenze e Prolusioni 278. :!.">0.

Critica, La 1:!6. 212.

Danske Studier 205.
, . , ,^ i- i^

Darstellungen und Quellen zur schlesischen (beschichte

134.

Deutsche Drama. Das 210. •

Deutsche Literaturzeitung 63. 208.

Deutsche Monatshefte für christliche Politik und Kultur

277.

Deutsche Revue 134. 277.

Deutscher Merkur 60. 134.

Deutsche Rundschau 06. 134. 211. 277. 347. 421.

Drie Talen, De 269. .342. 417.

Edda. Nordist Tidsskrift for Liti'raturfor.skning 5S. 203.

Emporium 350.

Englische Studien 60. 129. ;343. 418.

English Studies 60. 131. 205. 275. 344. 420.

Etudes italiennes 63. 207. 34.5.

Euphorien 204.

Familiengesohichtliche Blätter 65. 210. 276.

Fanfulla della Domenica 137. 214.

Fiaccola, La 137.

Fortnightly Review 278. 421.

Fränkische Alb, Die 134. 210. 277.

F r a n (j a i R , Le 422.

Frankfurter Zeitung 421.

French Q,uarterly 421.

Frischauf 211.

German- American Annais 274.

Germanisch- Romanische Monatsschrift 125. 201. 269.

341. 416.

Giornale d' Italia, II 137. 214. 350.

Giornale storico della letteratura italiana 61. 132. 206. 345.

Glotta 58.

Göteborgs Högskolas Arsskrift 66.

Göttingische Gelehrte Anzeigen 64. 133. 420.

Hannoversche Geschichtsblätter 65.

Hansische Geschichtsblätter 209.

Harward Studies in English 275.

Heimat, Die. Monatssclirift des Vereins zur Pflege der

Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein, Hamburg,
Lübeck und dem Fürstentum Lübeck 209.

Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie 64.

Hessenland 65. 209. 346. 421.

Hessische Blätter für Volkskunde 65.

H istoriscli -politische Blätter 211.

Hochland. Monatsschrift für alle (Tebiete des Wissens.

der Literatur und Kunst 134. 277. 347. 421.

Humanistische Gymnasium, Das 276.

Imago. Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse
auf die Geisteswissenschaften 277.

Indogermanische Forschungen 273. 417.

Internationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst
und Technik 66. 347.

.lahrbuch der Goethe-Gesellschaft 418.

.fahr buch des Vereins für niederdeutsche Sprach-
forschung 59.

.lahrbücner und .lahiesberichte des Vereins für mecklen-
burgische Geschichte und Altertumskunde 209.

.1 ahresbericht der GörrosgesoUschaft 277.

.Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache in

Leipzig 63.

.lournal des debats 135. 422.

.Fournal des Savants 135.

.lournal of English and ((ornuinic l'hilology 274.

.lournal of Philology 417.

/
Kantstudien 210. 277.

Köjnische Volkszeitung 66.

Konservative Monatsschrift 211.

Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen
Geschichts- und Altertumsvereine 65. 209.

Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche
Sprachforschung 59.

K o r r e s p n d e n z b 1 a 1 1 für die höheren Schulen '\\'ürttem-

bergs 276.

Kunstwart und Kulturwart 134. 210. 277. 347.

Lehrproben und Lehrgänge 346.

Libri, I, del giorno 212.

Literarische Echo, Das 134. 277. 347. 421.

Literarische Gesellschaft, Die 66. 277.

Literarisches Zentralblatt 63. 133. 207. 276. 346. 420.

Logos 277. 346.

Lunds universitets arsskrift 278.

Mannheimer Geschichtsblätter 277. 421.

M a n n u s 209.

Marzocco, II 137. 21-3. 350.

Matelda 212.

Mein Heimatland. Badische Blätter für Volkskunde,
ländliche Wohlfahrtspfl-ege, Heimat- und Denkmalsschutz
277.

Melanges d'aroheologie et d'histoire 211.

Mercure de France 211. 278. 348. 422.

Message ro della Domenica, 11 137.

Minerve franfaise 211. 348. 422.

Miscellanea storica della Valdelsa 212.

Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum
421.

Mitteilungen aus dem Institut für wissenschaftliche
Hilfsarbeit 65.

Mitteilungen der Islandfreunde 129. 274.

Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins 209.

Mitteilungen des Vereins für Lübeckisohe Geschichte
und Altertumskunde 65.

Mitteilungen des Vereins für sächsische Volkskunde
und Volkskunst 210.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen
in Böhmen 210.

Mitteilungen des westpreussischen Geschiehtsvereins 209.

Mitteilungen des Wetzlarer Geschichtsvereins 209.

Mnemos vne 208.

Moderna Spräk 203. 417. .

Modern Language Journal, The 342.

Modern Language Notes 57. 126. 203. 270.

Modern Language Review 126. 202. 269. 416.

.Modern Languages. A Review ot Foreign Letters, Science
and the Arts 271. 417.

Modern Philology 128. 202. 271. 342. 417.

Monatshefte der Comenius-Gesellschaft für Kultur und
Geistesleben 133.

Monatshefte für pädagogische Reform 276.

Monatsschrift des Frankenthaler Altertumsvereins 209.

Monatsschrift für Pastoraltheologie 277.

Moyeu Age, Le 211.

Museum 277.

Nassau ischc Heimatsblätter 209.

Naturwissenschaftliche Wochenschrift 6(1.

Nederland 421.

Neophilologus 126. 201. 341.

Neue Blätter für Kunst und Literatur 134. 277.

Neue .TahrbUcher für das klassische Altertum, Geschichte

und deutsche Literatur und für Pädagogik 64. 133. 276.

3*6. 421.

Neue kirchliche Zeitschrift 65.

Neueren .Sprachen, Die .56. 125. 269. 341. 416.

Neuphilologische Mitteilungen 57. 125. 201. :U1.

New Mercury 211. 278.

Nieuwe Taälgids, De 201. 342.

Nineteenth Century 278. 421.

Nordisk Tidskrift för Filologi 278.

Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri 211.

347.

Notes and Queries 211.

North Carolina Studies in Philology 211.

Nouvelle Revue d'ltalie 349.

Nouvelle Revue franvaise 278. 422.

Nuova Antologia 137. 213. 278. 350. 422.

N u o V o Convito 21:!. 350.
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Xuovo Giomale, II 214.

Nuovo Giornale Dautesco. n 63.

Opinion, L" 211. 278. <U9. 422.

Ostdeutsche Monatshefte für Kunst und Geistesleben 846.

Perseveranza, La 214.

Pfälzisches Museum 66.

Philologus 64.

Philosophische Mitteilungen. Monatsschrift zur Förde-
rung philosophischer Bildung und Kultur 66.

Preussisohe Jahrbücher 66. 211.

Pnblications of the ^Modern Language Association of

America 128. 203. 271. 342.

Quarterlv Review 211. 421.

Quest 42L

Raccolta di studi di storia e critica letteraria dedicata
a Francesco Flamini 62.

Rasse gna, La 137. 213.

Rassegua critica della letteratura italiana 62. 207. 34.5.

Rasse gna italiana 137.

Rassegna italiana politica, letteraria e artistioa 213.

Rassegna Xazionale, La 137. 213. 350.

Rassegua storioa del Risorgimento 349.

Kavensberger Blätter für Ge8chichte,Volks- und Heimats-
kunde 65. 209.

Rendiconti della R. Accademia dei Lmcei 136. 212.
Rendiconti del R. Istituto Lombardo'^ scienze e lettere

135. 212. 349. 422.

Revista Castellana 214.

Revista de Filologia Espafiola 132. 276. 420.
Revista Lusitana 346.

Revue bleue. Revue politique et litteraire .349.

Revue de l'enseignement des langues Vivantes 135. 27:1.

Revue de Paris, La 2U. 278. 348.
Revue de philologie fran^aise 275.

Revue des deux mondes 135. 211. 278. -348.

Revue des langues romanes 206.
Revue d'histoire litteraire de la France 131. 206. 344.420.
Revue du seizieme siecle 132. 348.

Revue generale 348.

Revue germanique 274. 343. 418.
Revue hebdomadaire. La 135. 348. 421.
Revue hispanique 207. 346.
Revue mondiale 278. 422.

Revue universelle, La 278.

Revue L'niversitaire 135.

Rheinisches Museum 64.

Rivista abruzzese di scienze, lettere ed arti 137. 212.
Rivista delle biblioteche e degli archivi 136. .349.

Rivista di Cultura 3-50.

Rivista di filosofia neo-scolastica 136. 212.
Rivista d'Italia 137. 213.
Rivista indo-greca-italica 136.
Rivista storica salentina 212.
Romania 131. 206.

Romanic Review, The 131. 206. 275.
Romanische Forschungen 61.

.•icandinavi an Studies and Xotes 274.
Schauinsland 65.

Schwäbische Bund, Der 66. 134. 277.
Schweizerisches .Archiv für Volkskunde 210.
Scientia 1-36. 212.

Sitzungsberichte der Bayrischen Akademie der Wissen-
schaften 346.

iSitzungsberichteder Preussischen Akademie der Wissen-
schaften 64. 133. 208. 276. 346.

Sitzungsberichte der Wiener Akademie der W^issen-
schaften 208. 276.

S k r i f t e r utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
66. 135. 343.

> o k r a t e s. Zeitschritt für das Gvmnasialwesen 64. 133. 208.
346.

Spanien. Zeitschrift fflr Auslandskunde 422.
Spräk och Stil. Tidskrift för nysvensk spräkforsknine 60.

205. 418.
J f s

Stimmen der Zeit. Katholische Monatsschrift für das
Geistesleben der Gegenwart 66. 1-34. 277. 347.

Studien 348.

Studies in language and literature of the TJniversity of
Minnesota 129.

Studies in Philologv 27.3. 417.
Svensk Humanistisk Tidskrift 134. 211.

Tat, Die 211.

Temps 349.

Theologische .\rbeiten aus dem Rheinischen wissen-
schaftlichen Predigerverein 210.

Theologische Studien und Kritiken 210.

Thüringisch-Sächsische Zeitschrift für Geschichte
und Kunst 6-5. 209.

Tide, De. Nordwestdeutsche Monatsschrift 134.
Tijdschrift voor Xederlandsche Taal- en Letterkunde

204.
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kürzender, in der Eeihenfolge unveränderter Auszug
aus Egbert, in dem bei 324, 21 die Naht noch er-

'keunbar ist , an der die Vorlage aus zwei kürzeren

Stücken zusammengefügt ist. Kenntnis älterer deutscher
Formeln tritt auch bei L wieder ergänzend hinzu.

Steinmeyer führt über H. hinaus durch Beiziehung der

Bruchstücke einer altbayrischen Beichte (Nr. XLVII),

die sich grossenteil.s mit L decken, aber in ent-

scheidenden Punkten altertümlicher sind als diese. So
ist es vielmehr die gemeinsame Vorlage der beiden

Stücke, die aus Egbert geschöpft liat.

Wo S von L abweicht, entfernt sie sich zugleich

weiter von Egbert, steht also nicht zwischen diesem
und L, sondern ist erweiternde Bearbeitung von L.

Ihre Zusätze gewinnt 8 — und damit führt nun
wiederum H. über Steinmeyer hinaus — gi-ossenteils

aus Vorschriften der Benediktinerregel : so bringt H.
die Ansicht seines Lehrers Jostes zu Ehren, dass S
füi klösterlichen Gebrauch bestimmt gewesen sei. Sie

ist lür die Nonnen des Frauenstifts Essen geschrieben,

in deren Besitz ilie jetzt Düsseldorfer Handschrift
ursprünglich war.

Für die übrigen ahd. Beichten weist H. keine un-

mittelbaren Q,uelleu nach. Er zeigt , dass jede von
ihnen zuerst Dekalog- und Wurzelsündeu in sub-

stantivischer Form bietet und darauf in Satzform Ver-
gehen gegen die Gebote der Kirche und gegen Pflichten

der Nächstenliebe folgen lässt. Dieselbe Weise der
Aufzählung, die aucli alte lateinische Confessiones auf-

weisen, verfolgt H. in seinem zweiten Kapitel in andere
theologische Texte jener Jahrhunderte. Sie stammt,
wie H.s drittes Kapitel nachweist, aus den Sermonen
des Cäsarius. Zerstreut und in andere Zusammenhänge
eingesprengt sind bei diesem bedeutenden Volks]jrediger

und kirchlichen Organisator im wesentlichen schon alle

die Wendungen vorhanden, die nach drei Jahrhunderten
kompilatorischeu Arbeitens in den von H. behandelten
deutschen Beichten vereinigt erscheinen. Namentlich
geben die Abschnitte, in denen von Vernachlässigung
kirchlicher Pflichten und von Sünden gegen die Nächsten-
liebe die Rede ist, ein überzeugendes Bild dieser Ab-
hängigkeit.

H. schliesst seine Untersuchung mit einem An-
hang über den Gebrauch der Beichten, der in weitere
theologische Zusammenhänge führt, aber auch künftigen
Auseinandersetzungen über die altdeutschen Beichten
Gesichtspunkte zu liefern geeignet ist. Insgesamt ist

der Gewinn, den den spröde Stoif durch ihn erfährt,

beträchtlich.

Freiburg i. B. Alfred Götze.

Luthers Werke , herausgegeben von Arnold E. Berger.
Leipzijr und Wien, Bibliographisches Institut. 11)17.

3 Bände. 800, 383, 408 S. 8». Preis des Bandes M. 9.—.

Der ausgezeichnete Kenner und Erforscher Luthers
legt uns eine Auswahl aus Luthers deutschen Schriften
vor, die vortrefflich geeignet ist, ein „vielseitiges Bild
von Luthers schriftstellerischer Tätigkeit und ihrer

'kulturgeschichtlichen Bedeutung zu geben". Höchstens
mag man bedauern, dass nicht eine der gegen einzelne
Personen gerichteten leidenschaftlich-derben Schriften
hat Aufnahme finden können. Zugleich bietet Bergers
Auswahl eine willkommene Ergänzung zu Clemens
Sammlung: man freut sich, zahlreiche Vorreden, die

Fabeln, die Lieder, hier vereinigt zu finden. Vor-

treffliche knappe Einleitungen weisen vor jeder einzelnen

Schrift den Leser zurecht. Ein Gesamtvorwort setzt

sich in kurzen, eindrucksvollen Worten, die ich nur

vollkommen unterschreiben kann, mit Tröltschs Auf-

fassung von der Stellung Luthers auseinander. Aus
dem Vollen schöpfende Anmerkungen geben nicht nur

gelehrte Nachweise , sondern führen auch mit be-

wundernswertem Geschick in ganz kurzen Worten in

Luthers Denken und Empfinden ein. Ein Wörter-

verzeichnis bietet dem ungelehrten Leser willkommene

Hilfe.

Giessen. 0. Behaghel.

Paul Hempel, Die Kunst Friedrichs von Logau
1= Patestra loOJ. Berlin, Maver & .Müller. 1917. ü«i Ö.

8». M. 8..50.

Hempel stellt sich die Aufgabe, die Quellen von

Logaus Sinngedichten vollständig zu erkennen, um aus

dem Abstand zwischen der Anregung und dem neuen

Gedicht, das Logau daraus gestaltet hat, einen zu-

verlässigen Massstab für dessen geistige Eigenart und

sein künstlerisches Formtalent zu gewinnen. Mit er-

schöpfender Beleseuheit gelangt er weit über die gleich-

gerichteten Bemühungen von Denker (Ein Beitrag zur

litterarischen Würdigung Friedrichs von Logau. 1889)

und Urban (Owenus und die deutschen Epigrammatiker

des 17. Jahrhunderts. 1900) hinaus. Logaus Be-

ziehungen zu den Neulateinern Euricius Cordus, Heer-

mann und Hudemanu sowie zu den deutschen Dichtern

Fleming, Gloger, Gryphius, Held, Hofmannswaldau,

Opitz, Scherffer, Tscherning und Weckherlin macht er

als erster dem Verständnis des Dichters nutzbar, auch

in den Sammlungen von Heidfeld , Chr. Lehman und
Zinkgref sowie bei Martial und in der Griechischen

Anthologie scheint ihm kein Anklang entgangen zu

sein, der zur Würdigung Logaus beitragen kann. Die

aus der Vergleichung mit den Quellen gewonnenen
Aufschlüsse stellt Hempel in sieben" Abschnitten zu-

sammen : Der erste behandelt Logaus Vermögen zu

plastischer Gestaltung, die drei folgenden den äusseren

und inneren Aufbau des Sinngedichts mit seiner Sath-e

und seinem Witz. Der fünfte handelt von den chai-ak-

teristischeu Formen der Gnomik; der sechste bildet den

Kern der ganzen Abhandlung und handelt über Logaus
Stil in den Unterabschnitten Satzarchitektonik; Stil-

bewegung; Klangwirkungen; pointierter Stil; Per-

sonifikation, Metapher, Umschreibungen ; Anrede und
Frage. Ein Anhang untersucht die Nachbildung latei-

nischer Stilformeu, der Schlussabschuitt die fingierten

Personennamen bei Logau. Es leuchtet ein, dass diese

Abschnitte, wie sie verschiedener Ordnung sind, sich

mannigfach überschneiden, Zusammengehöriges trennen

und Wiederholungen nötig machen: der Vergleich als

Mittel des Witzes wird im vierten, Gleichnis und Ver-

gleich in der Spruchdichtung im fünften, die Metapher

im sechsten Abschnitt behandelt, obgleich sie alle als

Aeusserungen von Logaus Kraft, zu gestalten, in Hempels
erstem Abschnitt Platz gehabt hätten. Oder was

S. 137 ff. unter ,Stilbewegung' zur Anapher gesagt ist,

konnte mit dem gleichen Recht im vorhergehenden

Abschnitt ,Satzarchitektonik' untergebracht werden.

Unter den ,Klangwirkungen' S. 16'2 ff. werden Logaus

Klangs] liele nur nach ihrer klanglichen Wirkung be-
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sprechen ; soweit sie der A^'erschärfung des Gedankens
dienen, kommt Hempel an verschiedenen Stellen seines

Abschnitts , Pointierter 8til' darauf zurück. Im Kapitel

,Witz' musste mehrfach auch von Wortwitz und Wort-
spiel die Rede sein , im Zusammenhang geht Hempel
unter ,Pointierter Stil' S. 1(39 f. darauf ein. Aehnliche

Schwächen der Disiiosition treten auf S. 192 zutau-e

:

sie würden noch deutlicher, wenn der Verfasser ein

Verzeichnis der eingehend behandelten Dichterstellen

beigegeben hätte, das er uns schuldig geblieben ist so

gut wie ein Sach- und Namenverzeichnis. Aber auch
ohne dies wird fühlbar, dass z. B. das in seiner komischen
Situation S. 22 gewürdigte Sinngedicht III 8, 38 in

seinem Witz erst S. 258 erläutert wird, oder dass

zu dem auf S. 106 behandelten Spruch auf Fleming
erst S. 252 die zugrunde liegende Deutung des Namens
Fleminfi aus Flunimc geboten wird, wozu wieder

nachzutragen bleibt, dass das Wort Flammen in dem
Spruch selbst vorkommt, und dass damit dieser

Dichter von Logau eben doch genannt wird (gegen
S. 124). Der S. 2.j8 behandelte Witz über Bomhonilla
wu'd erst verständlich dui-ch die Namendeutung
S. 268.

So ist der Rahmen von Hempels Untersuchungen
nicht unbedingt glücklich gespannt: was er darin bietet,

ist so ausgezeichnet, von so allseitiger Kenntnis des
Gegenstands durchdrungen und mit so vorsichtigem

:

Urteil dargeboten, dass die Aufgabe ein für allemal

I gelöst und die hohe, wenn auch nicht in allen Stücken
[- gleichmässig ausgereifte Kunst Logaus endgültig dar-

I

gestellt erscheint. Nur auf Einzelheiten bleibt hier

zu verweisen. Hempel schaltet die Betrachtung von
Logaus Verskuust aus und lässt damit eine Aufgabe weg,
die, richtig angegriffen, wohl nicht so undankbar sein

dürfte, wie er S. 19 vorauszusetzen scheint — kommt
doch seine eigene Darstellung, z. B. S. 138 und 220,
an den metrischen Beziehungen nicht vorbei. — Zu
der Bemerkung S. 46, Logau würde unter L^mständen
einen ausgezeichneten Diplomaten gegeben haben, ist

zu erinnern, dass er als Rat am Hof zu Brieg und
Lieg-nitz doch gewiss Gelegenheit auch zu diplomatischer

Betätigung gehabt hat. — Die Ueberschriften dei- Sinn-

gedichte zieht Hempel in den ersten fünf Abschnitten

seiner Arbeit nur ganz gelegentlich (S. 62. 107) heran;

man wünschte, dass das regelmässig geschehen wäre. —
Zu beanstanden ist eine Auffassung der Sprache, wie

sie in folgenden Sätzen zutage tritt: „Die Sprache ist

nicht produktiv genug, um mit der Bildung der Be-
griffe im menschlichen Bewusstsein durch Erfindung
immer neuer lautlicher Symbole Schritt zu halten. Sie

ist, um den Bedarf zu decken, genötigt, auf den Vorrat
bereits vorhandener Worte zurückzugreifen" (S. 99)
und : „ein Epigi-ammatiker, dem es ja mehr darauf an-

kommt, seinen eigenen Witz als den der Sprache spielen

zu lassen" (S. 104). Es gibt keine Sprache in dem
sachlichen Sinn, den eine solche Ausdrucksweise voraus-

setzt, alles Sprechen ist ein Tun, das sich im sprechenden
Menschen jedesmal erneuert. Der Geist des einzelnen

kann reich oder ai'm, gebunden oder frei sein, eigenen
Witz haben oder fremden entlehnen und mit alledem
sein Sprechen bestimmen — von der Sprache an sich

lässt sich nichts von alledem aussagen. — In Logaus
Sinngedicht III 8, 99 bedeutet Hanpfr/ut offenbar

,Leben und Ehre-, nicht .Haupthaar', wie Hempel S. I(t5

annimmt. — Der Spruch über das Geld I 4. 14:

Wozu ist Geld doch gut?
Wers nicht hat, hat nicht Mut,
Wers hat, hat Sorglichkeit,

Wers hat gehabt, hat Leid,

enthält Text, Thema und Teile ganz entsprechend der
lutherischen Predigt der Zeit, deren Vorbild S. 142
nicht erkannt ist. — Hempel fällt wiederholt Wert-
urteile über Logaus Kunst vom heutigen Standpunkt
aus: „eine uns höchst prosaisch anmutende Neigung"
(S. 193); „dass die Neigung unsers Dichters, eine
Metapher in ihre letzten Konsequenzen zu verfolgen,
auch manchmal zu recht unkünstlerischen Resultaten
führt" (S. 202) und so noch oft. Gewiss soll dem
Benrteiler von heute das Recht zu solchen Wertungen
nicht bestritten werden , immer aber muss dabei gegen-
wärtig bleiben, dass damit nicht über die Kunst "des
alten Dichters geurteilt wird, sondern lediglich über
den Wandel des Geschmacks seit seinen Tagen. Der
Aesthetik der alten Zeit kann man gerecht werden
nur mit den ästhetischen Massstäben derselben Zeit. —
Die Zerlegung eines Gedankens nach grammatischen
Zeitformen, die Hempel S. 193 tadelt, hat ihr Vorbild
in der Theologie, wie vollends deutlich wird an dem
Hexameter Owens III 92, 1 :

Ulms in orhc Dens sfnipcr fiiif, esl, crit ideiii,

den Hempel daselbst als Logaus Muster erweist. —
GaJathcd (S.243) war Logau auch aus Jugendgedichten
von Opitz als Typus zarter Mädchenschönheit bekannt.—
Bei Xiger (S. 262) konnte er oder sein Vorbild Euricius
Cordus an das horazische H/'c n/grr est denken. —
P/gr/tfa (S. 270) steht sicher im Wortspiel mit Brigitta
und Birgitta. — Srhneichiffus (S. 273) ist gewiss vom
Imperativ aus gebildet, nicht von der 3. Sing. Praes. —
Im Literaturverzeichnis vermissen wir : Heinrich
Denker, Ueber Logaus Quellen. Göttinger Disser-
tation 1889, und: Viktor Manheimer, Lyrik des
Andreas Grvphius, 1904.

Druckversehen sind selten und bedeutungslos:
S. 3 Z. 1.5 tilge: H. ahgehh-st; 18, 9 lies 46; 61
statt 46; 22, 37 lies .52 f. statt 50; 27, 20 Opitzens
statt seinem ; 42. 5 waren delectare und prodesse in

liegender Schrift zu drucken; 72, 36 lies 32 statt 30;
83, 19 lies 3) statt 3). 87_ 30 jj/^.g,. statt Meer-:
93, 20 Las statt Laß\ 96, 15 lies 34 statt 32; 133, 21

Jai'rns, Na/n statt jnirns, Nnin: 136, 24 Distirhn
statt disticlw: 147, 30 goldene statt göldne: 167, 19
doch lieh statt doch. Lieh; 247, 19 noch des statt des:

251, 36 lies 32 statt 20 ; 252. 10 irrig von statt von ;

271, 34 zivei statt einem: 275, 34 lies Endung.
Fr ei bürg i. ß. Alfred Götze.

Walter Fränzel, Geschichte des Uebersetzens im
18. Jahrhundert. Beiträge zur Kultur- und Universal-
Keschiohte. hrsg. von Karl Lamprecht. 25. Heft. Leipzig,
R. Voigtländer. 1914. VIII u. 2:^:^ S. M. 7..50.

Eine „Geschichte des L^ebersetzens im 18. Jahr-

hundert", diesen Gegenstand wissenschaftlicher Dar-
stellung könnte man sich als ein höchst anregendes
und fesselndes Buch denken. Das hat nun Walter
Fränzel nicht zu liefern vermocht, wie sehr er auch
entlegenen Spuren und Bänden nachgegangen ist uud
seinen Stoff aus zahlreichen wenig bekannten Quellen-

schriften gesammelt hat. Er gibt fast ausschliesslich

eine Geschichte der Uebersetzungstheorieu,
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und es sind da eigentlich, scharf gesehen, nur einige

Han]itpunkte, die in den verschiedenen Perioden be-

leuchtet werden, und auf deren Begriffsentwicklung es

ankommt. (Was heisst — z. B. — Treue dem Original

gegenüber':' Wie verhält sich der selbständige Dichter

zu dem nachschöpfei'ischen ? Und dai'f dieser letztere

seine Vorlage „verbessern"?) Die einzelnen TJeber-

setzungs we rk e der geschilderten Zeit also werden
nicht für sich oder in ihrem Verhältnis untereinander

behandelt — was eine höchst reizvolle Aufgabe wäre —

,

und es Hessen sich manche wichtigen Schriften an-

führen, die keinerlei Berücksichtigung erfahren haben.

Zur Kultur- und Universalgeschichte, nicht zur Lite-

raturgeschichte will der V^erfasser einen Beitrag zu-

steuern, dessen muss jedoch eine gerechte Beurteihmg
eingedenk sein

!

Dem Buche, das theoretisch interessierte Leser
mit Nutzen lesen werden, ist ein ausführliches Inhalts-

verzeichnis vorausgeschickt, während die gewiss er-

wünschten Personen- und Sachnachweise leider fehlen.

Wo rm s. Georg Schot t.

Wolfgang Liepe, Das Religionsproblem im neueren
Drama von Lessing bis zur Romantik (Hermaea XII).

Halle, Max Niemeyer. 261 S. M. b.—

.

Liepe will untersuchen, in welcher Weise sich die

Entwicklung des religiösen Bewusstseins in dem Zeit-

raum vom Rationalismus bis zur Romantik im deutschen

Drama widers|)iegelt. Der Romantik werden dabei

mehr als vier Fünftel des Raumes gewidmet. In der

Tat war von Pietismus und Rationalismus nicht viel

zu sagen. Der Klassizismus aber ist deswegen so

kurz weggekommen, weil L. meinte dem Goetheschen
Faust in diesem Zusammenhang keinesfalls gerecht

werden zu können; so streift er ihn nur mit wenigen
Sätzen. Vielleicht wäre unter diesen Umständen die

Darstellung besser ganz auf die Romantik beschränkt
gebh'eben. Ihr sind zuerst grundlegende allgemeine

Ausführungen gewidmet; sndann wird jeder in Frage
konmiende Dichter und jedes einschlägige Drama für

sich bes].irochen ; am eingehendsten (fast die Hälfte des

ganzen Buchs!) verweilt L. bei Zacharias Werner.
Gegen die Zeichnung der religiösen Strömungen Hessen

sich zuweilen Einwendungen erheben, desgleichen gegen
die Formulierung mancher Sätze, die das Verhältnis

der Ganzgrossen zur Religion erörtern. In der Schilde-

rung der Entwicklung der Dichter und in der Analyse
der Dramen leistet der Verf. solide Arbeit ; die Zu-
sammenhänge zwischen Zeit und Drama werden sorg-

fältig herausgearbeitet. Etwas zu sehr wird dabei die

religiöse Gedankenwelt Ijetont; den unmittelbaren

Pulsschlag religiösen Ij e b e n s in seiner Wirkung aufs

Drama müsste der Leser noch stärker fühlen. Das
Buch ist, als Ganzes genommen, als fleissige, sehr stoff-

reiche, klar gegliederte und besonnene Darstellung eines

interessanten Gegenstandes zu begrüssen.

Gi essen. M. Schi an.

Siegbert Elkuss, Zur Beurteilung der Romantik und
zur Kritik ihrer Erforschung. Hrsg. von Franz Sc li ultz.
München und Berlin. OUlenbourg. 1918. IIBS. H". M.5.—

.

(Historische ]jil)liothek. hrsg. von der Redaktion der
Historischen Zeitschrift, 'Ö'J. Bd.)

„Die vertiefte Betrachtung der Frühromantik, die

um 1900 einsetzte, schenkte der älteren romantischen

Schicht eine neue Würdigung und Hess sie beträchtlich

wertvoller erscheinen, als bis dahin angenommen worden
war. Zugleich drohte aber die Kluft, die zwischen ihr

und den Jüngern Genossen besteht, ins Unübersehbare
zu wachsen. Die Gefahr lag nahe, dass der Begriff

,Deutsche Romantik" in nichts zerfalle und dass nur

von zusammenhanglosen Vertretern des deutschen
Geisteslebens und der deutschen Kunst aus dem Zeit-

alter von ll'.'ö bis 1835 gesju-ochen werde. Einer

solchen Spaltung und Trennung vorzubeugen , war
meine Hauptabsicht , als ich vor zehn Jahren diese

Arbeit zum erstenmal veröffentlichte." Mit solchen

Worten leitet Oskar Walzel die kürzlich erschienene

4. Auflage seiner „Deutschen Romantik" (1918) ein.

Bald nach dem Hervortreten der ersten Auflage des

erfolgreichen Büchleins hat der Verfasser die metho-

dischen Voraussetzungen seines Verfahrens in einem
vielbemerkten Aufsatz über „synthetische und ana-

lytische Literaturforschung" (GRM II, 1910, S. 257 ff-,

321 ff.) dargelegt und damit für einen bereits früher

ausgebrocheuen Methodenstreit die Stichwörter gegeben .

Franz Schultz, der bewährte Görresforscher, war es

gewesen , der schon gelegentlich seiner Anzeige von
Walzel-Houbens biographischem Verzeichnis der ro-

mantischen Zeitschriften (Bibliogr. Repertorium I; 1904)
gegen Walzel — von dem er damals allerdings noch
hochachtungsvoll als von dem „verehrten und um die

neuere Roinantikforschung so verdienten" Manne
sprach — den Vorwurf erhob , dass bei ihm die Ro-
mantik „zu sehr als etwas Einheitliches und Kom-
paktes" erscheine. „Man ist jetzt daran," äusserte er

(Euphorien XIV, S. 3;i8f.), „den Begriff der ,Re-

naissance', wie Burckhardt ihn prägte und gangbar
machte, zu revidieren und in seine Elemente zu zer-

legen. Man wird ein gleiches für das Wort ,Romantik'

tun müssen, soweit die historische Betrachtung darunter

eine distinkte geistesgeschichtliche Richtung und Epoche
versteht , die weit über die singulare Gedankenwelt
des Athenäums und seine Zeit hinausreicht. Eine

genaue wortgeschichtliche Untersuchung tut not, um
die Herrschaft der täppisch zufahrenden summarischen
Literaturgeschichtsvokabeln auf ihre Befugnisse zu

]U'üfen." Das ist freilich ein Wissens- und Forschungs-

ziel, gegen das Walzel niemals Einwände erhoben hat.

Nicht Abweisung der analytischen Methode , ohne die

doch alle Forschung undenkbar ist, hatte jener Aufsatz

der GRM cefordert, sondern ihre Krönung durch Er-

fassung der tieferen Zusammenhänge. Franz Schultz

aber verfocht auch ferner unentwegt die vermeintlich

bestrittenen Rechte der Analyse, und so begreift man,
dass Walzel solchem Missverstehen gegenüber bald

unwillig wurde und den . Gegner scharf anpackte
(GRM II, S. 337 f.\ Seither spielt Schultz den Ge-
kränkten. Er antwortete nicht sogleich , aber er

kündigte doch eine Antwort an. „Wieweit die neuer-

dings von 0. Walzel mit einer fast unduldsamen Emp-
findlichkeit verfochtene Forderung ,synthetischer' Lite-

raturwissenschaft, besonders für die Romantik, von der

sie alistrahiert ist, Geltung hat", lässt er sich ge-

legentlich vernehmen {Anzeiger für deutsches Alter-

tum XXXV, 1912, S. 257), „wieweit diese Aufstellung

Neues bringt, wieweit nicht, ob sie einen Fortschritt

oder Rückschritt , eine Vertiefung und Erweiterung
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oder eine Vereinseitung . eine methodische Förderung

oder einen Streit um Worte bedeutet, — dies im Hin-

blick auf die Theorie und praktische Leistung im Felde

der romantischen ,Synthese' und mit gerechter Ab-

wägung der Auffassungen von Chorizonten und Einheits-

hirten zu besprechen, tut nunmehr sekr not."

Erscheint nun eine Schrift mit dem oben au-

gefühi-teu Titel und als ihr Herausgeber Franz Schultz,

so lächeln die Auguren : es ist die versprochene Streit-

schrift wider Oskar Walzel.

Das Pasquill eines Toten gegen den Lebenden!
Ein sonderbarer und seltener Fall, während doch die

ümkehi-ung so häufig ist.

Das Heft ist nach der Vorrede des Herausgebers,

der hier dem verstorbenea jungen Freunde Worte un-

gewöhnlicher Hochachtung spendet, bereits im Frühjahr

1914 zur Niederschrift gelangt: zwei Jahre später stirbt

der Verfasser, nach zwei ferneren .Jahren erst tritt

das nachgelassene Werk in die Oefl'entlichkeit. C4rilnde

dieser Verzögerung werden nicht genannt.

Mit den höchsten Erwartungen tritt der Leser

des Vorworts an die Lektüi'e des Buches heran. Wird
doch der bisher unbekannte Autor hier als eine wissen-

schaftliche Persönlichkeit gerühmt, „die in ihrer Ver-

einigung eines über alles Pächerwerk einer Einzel-

disziplin hinausgreifenden Wissens mit wahrhaft geistes-

geschichtlichen Fähigkeiten , dem Vermögen subtilen

begriffliehen Unterscheidens , einer urbanen Schmieg-
samkeit und Feinfühligkeit und der Kunst epigrammatisch
scharfer Formulierung so bald nicht wieder begegnen
dürfte" ; und verheissen wird uns „eine klärende kritische

Analyse der unzulänglichen und dogmatisch gewordenen
Begriffe von deutscher Romantik", Untersuchungen,
die „von der Kritik zu ergebnisreichen Positionen auf-

steigen".

Was aber wird in Wahrheit geboten'? Nach ein-

leitenden — wie sage ich nur — autobiographischen

Vorbemerkungen, die mit wiederholten Ausfällen gegen
die synthetische Romantikforschung den Charakter der

Arbeit schon deutlich dokumentieren, setzt mit dem
zweiten Kapitel („Zur Geschichte der Forschung von
Dilthey bis Walzel" ) die eigentliche Streitschrift ein.

Von geringeren Ausstellungen abgesehen (S. 7 ^
: Ueber-

schätzung der geistesgeschichtlichen Bedeutung Shaftes-

burys. Verkennung der des Edmund Burke ; S. 9, 11:

Unzulänglichkeit des Aufsatzes über W. von Schütz

in der ADB), wird Walzel voigeworfen : erstens über-

mässige Betonung und Bewertung der Frühzeit in der

Erforschung der Romantik; zweitens Unkenntnis der

romantischen Literatur, soweit sie über die bequem
zugänglichen Ausgaben und Briefwechsel hinausgeht;

drittens und vornehmlich , dass er im Gegensatze zu

Haj'm und besonders zu Dilthey nur ein „Gelegenheits-

denker" sei.

Prüfen wir zunächst diesen letzten und schwersten
Vorwurf Während für Dilthey, meint der Kritiker,

„der in den Formeln tatsächlich oder vermeintlich er-

griffene Sachverhalt das eigentliche Objekt aller

ideengeschichtlichen Forschung" blieb, behandle Walzel
dies alles als „Literatur" ; d. h. unfähig, den materiellen

Kern der in den frühromantischen Theorien auf-

geworfenen Fragen kontrollieren zu können, trete er

in einem verhängnisvollen Sinne des Wortes „voraus-
setzungslos" an den Sachverhalt heran: die Formel sei

und bleibe ihm Selbstzweck. Was dieser Anwurf

Schlimmes besagt oder auch nur besagen soll, ist nicht

leicht verständlich. Auf den Ehrennamen eines Denkers,
seis auch nur eines „Gelegenheitsdenkers", hat der
liochverdiente Erforscher der deutschen Romantik
unseres Wissens niemals Anspruch erhoben. In jüngste)-

Zeit hat sich Walzel freilich immer fester auf dem
Boden der Aesthetik angesiedelt, aber dabei freimütig

eingestanden, dass er sich auf logisch-systematischem

Gebiete nicht als Fachmann betrachte (Wechselseitige

Erhellung, S. 90). Er will in erster Linie Literatur-

historiker und Philologe sein und bleiben, und sein un-

vergängliches Verdienst ist es, dass er auch das Schrift-

tum philosophischen Inhalts energisch in den Bereich
literargeschichtlicher Forschung einbezogen hat , im
Fortschritt gegenüber der älteren Gepflogenheit, nur
die eigentliche Dichtung zu ihrem Gegenstande zu

macheu. Mit philologischen und literarhistorischen

Mitteln und Entdeckungen haben er und seine Schule

über Dilthey hinauszustreben gesucht und vermocht:
Dilthej-s Ehrgeiz, auf dem Wege historischer Forschung
zugleich sj'stamatisch-normative Fortschritte zu machen,
war niemals der ihre. Aber selbst, wenn Walzel auch
hierin dem hohen Vorbild nachgeeifert und es bloss

nicht völlig erreicht hätte, dürfte man das nicht zum
Anlass eines Verdammungsurteils machen. Wie leicht

könnte doch einer den Spiess umdrehen und aus der

nachgewiesenen philologischen Unzulänglichkeit der

Diltheyschen Arbeiten (vgl. Zentralblatt für Bibliotheks-

wesen XXIX, S. .5-19) ihre gänzliche Wertlosigkeit

folgern.

Naivität spricht in dem ganzen Buche eine über-

laute Sprache. Es ist anzuerkennen, ja, man kann
neidvoll bewundern, mit welcher Energie der ver-

storbene Autor sich in allen Lebens- und Wissens-
gebieten, in denen romantisches Denken zutage tritt,

heimisch zu machen bemühte , zu welchem Ende er

sich mit uuermüdetem Fleiss durch einen Wald von
philosophischer, politischer, historischer, theologischer,

juristischer und nationalökonomischer Literatur hindurch-

gelesen hat. Aber die mageren Resultate seiner nach
solcher Vorbei-eitung unternommenen Forschung lohnen
— wie er selbst gestehen muss — im geringsten nicht

die aufgewendete Mühe. Zweifellos hat sich Elkuss
manche Kenntnis angeeignet, die Walzel — und
welchem Literarhistoriker nicht ? — mangelt. Aber
wenn Walzel selbst schDn alles wüsste und zu leisten

vermöchte, hätten wir an seiner Begabung, Bildung

und Arbeitskraft genug und bedürften nicht einer

ganzen organisierten Wissenschaft. Endgültig Ab-
schliessendes kann und will kein vernünftiger Forscher

geben , und Walzel selbst hat solche — ich weiss

nicht ob mehr kindische oder böswillige — Nörgelei

schon Schultz gegenüber mit den lapidaren Worten
abgefertigt: „Fortschritte wissenschaftlicher Arbeit be-

ruhen doch meist darauf, dass neues Material herbei-

geschafft wird. Und wohl niemand schreibt mit dem
Bewusstsein, das Material in seiner Vollständigkeit

erschöpft zu haben" (GRM II, S. 339).

Geradezu ungeheuerlich aber darf man es mit Fug
nennen, wenn die Streitschrift nicht nur die originalen

Aeusserungen W^alzels selbst , sondern auch „die Ar-

beiten und Rezensionen Maria Joachimis als Quellen

erster Hand für die Fixierung seines Standpunktes

benutzt" (S. 29 ^). Da treue Schüler die Lehre des

Meisters nicht nur zu bewahren, sondern auch zu über-
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irpil)eii lieben, gewinnt der Kritikei' mit solchem Genie-

streich leicht ein vortrefifliclies Snlistrat für seine An-
griffe.

Indem ich diese in die gebührenden Grenzen
zurflckwei.se. möchte ich doch nicht selber ins andere

Extrem fallen, und so will ich gewiss nicht behaupten,

alle Bedenken, die Elkuss gegen Walzel äussert, wären
wert- und sinnlos. Wer sich so gründlich in der

weiten M^elt der Wissenschaften umgesehen hat, w-ird

im engen Umki-eis seiner heimatlichen Disziplin gewiss
manchen Missstand wahrnehmen , der den Zuhause-
gebliebenen wenig oder gar nicht auffällt, und wird

manchen nützlichen Rat wissen. So mangelt es denn
auch dem Büchlein nicht an trefl'enden Beobachtungen,
an klugen Bemerkungen. Auch das ist keine Frage,

dass die Wege, die die Erforschung der Romantik seit

Haym und Dilthe3- gegangen ist, eine kritische Aus-
einandersetzung fordern, wobei sich von selbst die Not-
wendigkeit ergeben muss , wichtige Vorfragen zu er-

ledigen. Aber dann muss die Sache im Vordergrund
stehen, nicht die polemische Absicht gegen eine im
voraus verurteilte Person. Auch wenn Walzel vielleicht

wirklich — wie das eben der immer radikalisierende

Kampf mit sich bringt — seinen Standpunkt mit der
Zeit einseitig übertrieben haben mag, so dass dann
leicht ein dritter im Streit zwischen ideengeschichtlich-

svnthetischer und individualistisch-analytischer Er-
forschung der Romantik unparteiisch für die be-

rechtigten Forderungen beider Seiten eintreten konnte,

wie etwa Carl Enders. Nicht um analytische oder
synthetische Literaturforschung gehe der Streit — nur
Missverstand hat hier ein entweder-oder gesetzt, wo
vielmehr ein sowohl-als auch, ein nicht nur sondern
auch gemeint war — , sondern die schon vielen auf-

gegangene Erkenntnis breche sich Bahn , dass nicht

Friedrich Schlegel die Romantik „erfunden", dass sie

so gut wie jede andere geistige Strömung eine lange

Entwicklung hinter sich hat, von der wir freilich auch
nach ünger, Schneider, Enders und anderen (und trotz

Nadler!) leider noch zu wenig wissen. Nicht ver-

mittelst noch weitergehender Analyse des Zeitalters der

deutschen Romantik kann die von Elkuss beschworene
Gefahr einer durch übermässige Betonung und Be-
wertung der Frühromantik verursachten falschen Akzent-
setzung gebannt werden, sondern einzig und allein

durch weitausgreifende ideengeschichtliche Synthese,
die der geographisch-nationalen Grenzen so wenig wie
der zeitlichen achtet. Ich habe in diesen Blättern

wiederholt solchen Forschungen das Wort geredet
(zuletzt Literaturblatt 1917, Sp. 289—301). Dass sie

fehlen, ist aber natürlich nicht das Verschulden Walzels,
sondern, wie jeder Einsichtige weiss und versteht, eine

Folge des Umstandes, dass Hayms und Diltheys Haujit-

werke , auf denen alle seitherige Romantikforschung
weitergebaut hat, sich um die Vorgeschichte der ro-

mantischen Schule nicht bemüht und von ihrer eigent-

lichen Entfaltung nur die Frühzeit behandelt haben.
In der Sache hat Elkuss meinen ganzen Beifall, wenn
er schreibt: „Solange man, wie bisher, sich im wesent-
lichen um die Frühzeit dieser Geister kümmert und im
ganzen kaum danach fragt, welche Gedanken sie in

ihre positive Zeit iunüliergerettet haben, wieweit sie

imstande waren, die Wirklichkeit zu gestalten, und
wieweit die Wirklichkeit vor ihnen recht behielt, gibt

es auch wohl keine Möelichkeit . iln-e historische

Leistung zu verstehen und zu bewerten" (S. 75). Nur
sollte er nicht so tun , als wäre dergleichen vor ihm

noch niemandem eingefallen. Wenn aber nun gar in

diesem 1914 gescLu-iebenen Buche zu lesen ist, für die

Würdigung von A. W. Schlegels wissenschaftlicher

Wirksamkeit, insbesondere seiner Bonner Zeit, sei

noch nichts geschehen, so kann ich darin nur eine

bewusste Verheimlichung erblicken. Seit 1913 liegt

das vielleicht wertvollste Bonner Universitätskolleg

Schlegels, die Vorlesungen über „Geschichte der

deutschen Sprache und Poesie", im Drucke vor, und

in der Einleitung der Ausgabe wird die Kenntnis von

Schlegels gelehrten Bemühungen und die Biogi-aphie

seiner Spätzeit um ein gutes Stück gefördert. Nicht

deshalb rüge ich die Verleugnung dieser Arbeit, weil

ich selbst ihr zufälliger Autor bin — von so klein-

licher Eitelkeit weiss ich mich wahrlich frei — , sondern

weil ich dahinter eine hässliche Praktik vermuten muss.

Elkuss hält mich offenbar (aber fälschlich) für einen

Schüler Walzels : auf den und seine Schule aber soU

doch das Odium fallen, als kümmerten sie sich aus-

schliesslich immer nur um die Frühromantik, und so

darf mein Name und Buch gar nicht genannt werden.

Aber vielleicht hat das Verschweigen einen anderen

Grund; vielleicht dünkte den gestrengen Kritiker meine

Arbeit so wertlos , dass sie genannt zu werden gar

nicht verdiene. Nun, dann will ich mich damit ge-

trösten, dass es eben schwer sei, vor einem so über-

legenen Geiste zu bestehen, der selbst ein Werk von
allseits anerkannter Gründlichkeit und Bedeutung wie

Carl Enders' „Friedrich Schlegel" (Leipzig 1913) mit

den gelassen ausgesprochenen Worten abtut: „Was
das Buch leisten soll oder auch nur leisten kann, ist

mir nicht klar geworden" (S. 76^).

Ich muss diese Worte entlehnen, weil ich über das

letzte, „Tendenzen der Spätzeit" betitelte Kapitel von
Elkuss' Schrift nichts mehr und nichts anders zu sagen

imstande l)in als, dass mir nicht klar geworden sei,

was es leisten soll. Fast scheint es , als sei dieses

Kapitel nur geschrieben worden , damit es Anhalts-

punkte biete für die langgestreckten Anmerkungen, in

denen der Autor mit seiner, allerdings verblüffenden.

Belesenheit prunkt.

Schade nur, dass sich sein Fleiss bloss abseits

von den Wegen anderer betätigt und das Naheliegende

vernachlässigt. Dergestalt verdient er selbst den Vor-
wurf mangelhafter Sachkenntnis, den er unbegründet
gegen andere erhebt, sehr wohl, wenn er von dem
Rückfall schwätzt, in den die Literaturforschung nach
Hayms und Diltheys grossartigen Werken durch Scherer

und seine Schüler geraten wäre , so dass ein Un-
eingeweihter glauben müsste, diese hätten die ausser-

ordentliche Bedeutung jener Leistungen nicht einmal

geahnt. Dass Scherer und Dilthej" persönlich in engem
Freundschaftsverhältnis standen , mag dabei freilich,

wie Elkuss will, nicht ins Gewicht fallen ; aber Scherers

vielleicht bedeutendster Schüler, J. Minor, war doch
gerade der unablässigste und erfolgreichste Propagator

jener klassischen Schriften. Und hat ihm selbst auch
die spekulative Begabung, das rechte Organ für Philo-

sophie eigentlich gefehlt (weshalb er vermutlich seine

Schiller-Biographie Fragment sein Hess), so hat er

doch im Kolleg und in seinen Veröffentlichungen

Dichtungs- und Weltanschauungsgeschichte jederzeit zu

verknüpfen gesucht und seine Schüler gedrängt, dass
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sie vou dieser Seite her zu tieferem Verständnis vor-

nehmlich des romantischen Zeitalters fortschritten

;

und dabei liat er ihnen immer und immer wieder

Hayms und Dilthe^'s Bücher als bedeutsamste Muster

vorgestellt. Noch für Minors letzte Zeit kann ich dies

aus eigener Erfahrung bestätigen ; Walzel, der sich be-

scheiden in dieser Hinsicht nur als Portsetzer Miuors

bezeichnet, hat es für seine Anfänge wiederholt bezeugt

(vgl. LE XIV, S. ol;3j. Hätte der V'erfasser der Streit-

schrift — wie es doch wohl seine Pflicht gewesen
wäre — diese Selbstzeugaisse gelesen, so wäre er über

die Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft im

letzten Menschenalter zutreffender unterrichtet worden
und hätte dann vermutlich auch über Walzel ver-

nünftiger uud also gerechter geurteUt.

Prag. J 8. K ö r n e r.

Maria Brüll, Heiligenstadt in Theodor Storms Leben
und Entwicklung. Eine literarhistorische Untersuchung.
Münster (Westt.), Universitäts- Buchhandlung Franz
Coppenrath. 1915. VI u. .59 S.

Die kleine Schrift, aus warmer Heimatliebe und
verständnisvoller Bewunderung des Dichters entstanden,

ist „Meiner lieben Vaterstadt und dem Andenken
Theodor Storms" gewidmet. In anspruchsloser Form
gibt die Verfasserin einen willkommenen Beitrag zm-

Erkenntnis des Dichters. Die acht Jahre der „Ver-

bannung" in Heiligenstadt bezeichnen nach den voran-

gegangenen drei schweren Jahren in Potsdam eine

Zeit neuen menschlichen Glückes, neuen dichterischen

Aufschwungs. Feinsinnig werden die Spuren der anders-

artigen landschaftlichen Umgebung in der Dichtung
Storms verfolgt, die Novellen dieser Zeit auf die dort

empfangenen Eindrücke geprüft und auch in späteren

Erzählungen („Ein stiller Musikant", „Pole Poppen-
späler" u. a.) solche Heiligenstadtei Erinnerungen

nachgewiesen. Wichtiger noch erscheinen die Wand-
lungen in Storms Lebensanschauungen in dieser Zeit,

wie sie sich in der Auffassung von Adel und Bürger-

tum und in religiösen Dingen (das Leben in streng-

katholischer Umgebung!) nachweisen lassen. Das Er-

gebnis lautet: der achtjährige Aufenthalt in Heiligen-

stadt, dessen Wichtigkeit Frühere, insbesondere auch
Paul Schütze in seiner Biographie, unterschätzt haben,

hatte „einen entscheidenden Einfluss auf des Dichters

Entwicklung. Er wirkte klärend und festlegend für

die Gestaltung seiner Lebensanschauungen. Das weitaus

Wichtigste aber ist, dass diese Jahre ihm, dem GlUcks-

bedürftigen, nach schwerer Zeit das Glück in reichem

Masse brachten und ihn dadurch der Lebensfreude
und der Dichtung zurückgewannen". (S. 58.)

Das von der Verfasserin in der 2. Auflage (1907)
angeführte Buch von Paul Schütze ist bereits mehrere
Jahre vor Erscheinen ihrer Abhandlung Berlin 1912
in 3., vermehrter und verbesserter Auflage erschienen

(herausgegeben von Edmund Lange). Ferner hätten

die beiden Dissertationen von Willy Seidel, Die Natur
als Darstellungsmittel in den Erzählungen Theod.
Storms (München 1911) und von Erich Buchholz, Die
Natur in ihrer Beziehung zur Seelenstimmung in den
Frühnovellen Theodor Storms mit besonderer Be-
rücksichtigung seiner Lyrik (Greifswald 191-1), welch
letztere gerade auch die Heiligenstadter Novellen be-

handelt, mit Gewinn herangezogen werden können und

ebenso für Storms Musikpflege der Abschnitt über

Heiligenstadt in Robert Wendts Dissertation, Die
Musik in Theodoi- Storms Leben (Greifswald 1914),

S. 41—55.

München. EmilSulger-Gebing.

M. D. Hocks, Tennysons Einfluss auf Fr. W. Weber.
Münster i. Westf. (F. Coppeurathj. 1916. ü". 54 S. Geh.
M. 1.40.

Die Verfasserin schliesst sich in der Zusammen-
fassung ihrer Ergebnisse der Ueberzeugung von Elisabeth

Weber, der Tochter des westfälischen Dichters, an,

die ihr am 19. August 1914 schrieb: „Tennj'son ward
von meinem Vater hochgeschätzt und bewundert. Ich

glaube, es gab in der Tauchnitz-Edition kein Gedicht

von T., das mein Vater nicht kannte . . . Dass T.

vielfach die Gedanken Webers beeiufiusst hat, möchte
ich mit Sicherheit annehmen." (S. 7 u. 47.) Diese

Beeinflussung ist nach Verf. in der grösseren Anschau-
lichkeit der Naturschilderungen zu sehen, die Weber
seit seiner Beschäftigung mit Tennyson (1865) aus-

zeichnen soll ; einigermassen überzeugend scheint mir

jedoch nur die Vermutung zu sein , dass Webers
„Goliath" (18911) verschiedene melir oder weniger be-

wusste Anklänge an Tennysons „Aylwer's Field"

(von W. 1870 ins Deutsche übertragen) und wohl

auch an „Dora" enthält.

W ü r z b u r g. W a 1 1 h e r Fischer.

Aug. Kubier, Allgäuer Berg- und Ortsnamen. Baverische
Hefte für Volkskunde. Dritter Jahrg. (1916.) Heft 112.

S. 21—52.

Seinem frühern Buche über „Die deutschen Berg-,

Flur- und Ortsnamen des alpinen Hier-, Lech- und
Sannengebietes, Amberg 1909, lässt Kubier hier einen

kleineren Aufsatz über Allgäuer Berg- und Ortsnamen
folgen. Genaue Kenntnis der Oertlichkeiten, der Mund-
art , der urkundlichen Ueberlieferung lassen Kubier

manche gute Deutung gelingen. Ein besonders hübsches

Beispiel ist der Bettlerrücken auf der Alp Dieters-

bach bei Oberstdorf, auf dessen Namen ein Kirchen-

bucheintrag vom 21. Juli 1624 volles Licht wirft:

Mendicus ignotus in der Alb Dietei'sbach inventus

a pastore 6ii circiter annorum.

Aber seine Deutungen sind doch mehr oder weniger

Lotterie. Denn es fehlt ihm die sichere philologische

Schulung. So hält er es für möglich, dass der mhd.

Ortsname Sican mit swhian zusammenhänge; er setzt

ahd. fiin'xnli statt iurisul an. Er sieht in Schamach
eine Kontraktion aus das Altornach. Er meint, der Ei-

hnch sei der Ai'iigc Bacli, obwohl er selbst öü als die

mundartliche Form von Au bezeichnet (Eibach doch

wohl der E/benbach'it), und er bringt es fertig, Pfronten

als ,,die vollständig gewährten Güter" zu deuten, von

einem „allerdings nur angenommenen Kompositum von

tmnan, nämlich firimnan. das dann bedeuten würde

vollständig geben oder gewähren".

Giess en. 0. Behaghel.

B. Delbrück, Der altisländische Artikel ^ Germanische
Syntax III; Abhaadl. d. phil.-hist. Klasse der königl.

Sachs. Gesellschaft d. Wissenschaften, Bd. 33, Nr. 1).

Leipzig 1916.
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Die Arbei knüpfl an einen älteren Aufsatz des

Verfassers an, in dem er (PBB 36, 355 if.) im An-

scliluss an ältere Autoren die Auffassung vertreten

hatte, dass der bestimmte Artikel im Nordischen seine

Stellung hinter dem Substantiv aus Phrasen wie m(t(Sr

imr (/amJi übernommen habe, in denen der Artikel
!

ursprünglich zum Adjektiv gehörte , jedoch sekundär

auf das Substantiv bezogen wurde, so dass der Typus

mubrinn entstand. Gegen diese Auffassung hatte Pollak,
|

Idg. Forsch. 30, den Einwand erhoben, dass der Typus

iS M?> .5 / rt M (f
/ 1; + Artikel + Adjektiv (nuidr imi (/anili)

im Isländischen überhaupt nicht vorhanden sei. In i

Wirklichkeit gäbe es nur den Tyima E
>

g

ciina vi r + \

Art. + Adj., dieselbe Kombination also, die auch das

Deutsche besitzt („Karl der Grosse"). Da also die
;

Grundlage von Delbrücks Vermutung nicht standhalte, :

müsse man sich, meinte P.. nach einer anderen Er-
,

klärung umsehen: zu der Zeit, als der Artikel noch

ein Demonstrativum gewesen sei. habe man ihn, wie
|

jedes andere Attribut, vor oder hinter sein Beziehungs-

wort setzen können. Von den beiden Verbindungen

Dem. -f Subst. und Subst. + Dem. sei dann diese im

Nordischen, jene in den ülirigen germanischen Sprachen

herrschend geworden. i

In der richtigen Erkenntnis, dass die bisherige

Diskussion über diese wichtige Frage auf Grund eines

völlig unzureichenden Materials geführt worden war,

hat nun Delbrück den isl. Artikel und seine Ent-

sprechungen in den übrigen nordischen Sprachen zum
Gegenstand einer umfassenden Sonderuntersuchung ge-

macht, in der er einwandfrei nachweist, dass der von P.

angezweifelte Typus Subst. + Art. + Adj. wirklich

existiert. Doch scheint P.s Widerspruch nicht ganz

ohne Wirkung geblieben zu sein . während Delbrück in

seinem ersten Aufsatz die Entstehung des suffigierten

Artikels aus der Verbindung mit dem Adjektiv für

„unmittelbar einleuchtend" erklärt hatte, begnügt er

sich jetzt damit, die Ansicht auszusprechen, „dass

die (rrimmsche Ansicht (^ die von D. vertretene)

doch die grösste Wahrscheinlichkeit für sich hat"

(S. 4).

Und in der Tat glaube ich , dass P.s Ansicht

volle Beachtung verdient, selbst wenn man seine Zweifel

an der Existenz des Typus it/adr inti (laiiili für er-

ledigt hält. Es fällt mir nämlich schwer, die Art, wie D.

die Loslösung von iiiadrinn aus der Verbindung mit

dem Adj. zu erklären sucht, überzeugend zu linden.

In PBB 30 meint er, man habe den Typus wabrinn
aus mab)- inn (jiniili abstrahiert, um sich die Möglichkeit

zu schaffen, ein Substantiv als schon von früher her

bekannt oder bestimmt zu charakterisieren. Das würde

aber voraussetzen, dass es vor der Zeit, wo der Typus
huibrinn entstand, im Altnurd. zwar keinen Substantiv-
artikel gegeben habe, wohl aber ein Pronomen, das in

Verbindung mit Ad;} el;t iv en bereits völlig zum
Artikel herabgesunken war — eine Prämisse, die wohl

nicht die geringste Wahrscheinlichkeit für sich hat.

In der vorliegenden Arbeit hat daher Delbrück diesen

ersten Erklärungsversuch mit Recht fallen gelassen

;

er fasst jetzt den Vorgang folgendermassen auf: „Es
ist . . . gezeigt worden, wie sich an die ältere Schicht

AtVi inn riki eine jüngere ormr iim fWini, inikh', langt

anschliessen konnte. Da nun das Substantivum und
der Artikel das Gleichbleibende in den verschiedenen

Komplexen darstellen, wird inn näher zu tjrmr ge-

zogen , so dass schliesslich ein zusammengehöriges

ormrimi in die Rede übergeht" (S. 58).

Aber auch gegen diese neue Fassung von Delbrücks

Hypothese lassen sich, wie ich glaube, schwere Bedenken

geltend machen. Den Gruppen mit gleichbleibendem

Substantiv und wechselndem Adjektiv wie der von

Delbrück angeführten, lassen sich mit demselben Recht

andere gegenüberstellen, in denen das Adjektiv bleibt,

das Substantiv hingegen variiert : drcki inn miMi,

niyrhr it niihla, flcib in mildn, eyin miMa. holl in

mijda usw. Konnten die erstereu dahin wirken, dass

für das Sprachgefühl eine engere Verbindung zwischen '

Subst.antiv und Ai-tikel zustande kam. so mussten

letztere eine genau entgegengesetzte Wirkung ausüben.

Dazu kommt , dass es ja im Nordischen wie in den

übrigen germanischeu Sprachen jedenfalls schon früh

die in der Literatur reichlich belegten Typen in»

gandi iniibr und inn gandi gegeben hat, von denen

zumal der letztere geeignet war, das Gefühl für die

enge Zusammengehörigkeit von Artikel und Adjektivum

zu bewahren. A\'enn wir nun schon von vornherein

voraussetzen müssen . dass die Verhältnisse im Alt-

nordischen der Loslösung des Artikels vom Adjektivum

und seiner Angliederung an das Sulistantivum nicht

günstig waren, so gibt es, was D. übersehen zu haben

scheint , sogar einen direkten Beweis dafür, dass der

Artikel in der Verbindung inabr inn gandi noch in

historischer Zeit, also in einer Periode, wo der Typus
ninbrinn bereits allgemein verbreitet war, zum Adjektiv

in näherer Beziehung stand als zum vorangehenden

Substantiv: tritt nämlich zu einer derartigen Ver-

bindung aus irgendeinem Grund ein viertes Wort hinzu,

so wird dieses nicht , wie man bei D.s Ansicht er-

warten musste, hinter, sondern vor den Artikel gestellt.

Es heisst also brdbir okkar inn bgdf'rockni, skip pai

it gdba (daneben skipif pat it göba), aber nicht hro-

birinn okkar bobfrockni usw.

Die Gründe, die gegen D.s Annahme sprechen,

sind aber damit noch nicht erschöpft. Es liegt in der

Natur der Sache , dass die Fälle, wo in prosaischer

Rede ein Substantiv mit einem Adjektiv in der be-

stimmten Form verbunden wird, weit seltener sind als

diejenigen, wo ein Substantiv mit dem Artikel oder

einem anderen Anzeichen der „bestimmten" Funktion

versehen ist. Wohl in allen Sprachen sind daher die

Fälle, welche den Typen inn gandi mabr und mabr
inn r/findi entsprechen, bei weitem weniger zahlreich

als die mit niabrinn vergleichbaren. In isländischer

Prosa, die natürlich für die Beurteilung der Sprach-

entwicklung weit wichtiger ist als die poetischen Denk-

mäler, ist der Typus mabr inn gandi gegenüber den

zahllosen Fällen, wo der Typus niabrinn vorkommt,

geradezu verschwindend selten. Zähle ich recht, so

' stehen z. B. in der Vülsungasaga den 3 Fällen akrinn

j

iippftandanda ( Wilken 191,11 )^gidls ins m ikia ( 201 , 28)

und pcira kribja in sibarsta, neben 67 Belegen für

den Typus rnn gandi mabr, über 540 Substantiva mit

]
suffigiertem Artikel gegenüber •. Dieses Verhältnis,

das für die Prosa typisch sein dürfte, ist nicht eben

geeignet, zur Stütze von Delbrücks Auffassung zu dienen.

Auf der anderen Seite gibt es Verschiedenes, was

I

direkt für die von Pollak wie früher schon von Nvgaard

' Daneben zwei Fälle vom Typus (lulUnti /•i-i iiiu mikJa

(182, 14; '220, 22) und 6—7 Vertreter der Verbindung Eigen-

name + Art. + .\dj.
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verti'etene Ansicht zu sprechen scheint. In denjenigen

germanischen Sprachen, die den Artikel vor das

Substantiv stellen, kommen zwar auch Fälle vor, in

welchen Demonstrativa hinter ihr Beziehungswort
treten können. Aber die Belege, in denen nicht Be-
einflussung durch ein fremdes Original vermutet werden
muss (wie z. B. Beowulf 2007, 2334, 2588, 2957,

2969, 30811 sind im Verhältnis zu denen mit vor-

gesetztem Demonstrativ ausgesprochen selten. Im
Nord, hingegen ist die Nachsetzung von sa, ffjd in der

literarischen Zeit weder in der Prosa noch in den
poetischen Denkmälern etwas Ungewöhnliches, und
überblickt man die in den Euneuinschriften vor-

kommenden Belege, so erhält man den Eimlruck, dass

es zu gewissen Zeiten und wenigstens in gewissen
Gegenden geradezu das Normale gewesen sein muss,

dass die genannten Pronomina enklitisch gebraucht

wurden. Natürlich müsste auch hier, ehe Endgültiges

festgestellt werden kann , eine umfassende und ver-

gleichende Sammlung von einschlägigem Material vor-

liegen. Wenn aber nicht aller Anschein trügt, so haben
die Verhähnisse beim Artikel — Enklise im Nordischen:

Proklise in den anderen germanischen Sprachen —
ein Analogon im Verhalten der eigentlichen Demon-
strativa, die in den skandinavischen Dialekten weit

häufiger als sonst irgendwo auf germanischem Boden
hinter ihre Substantiva treten. Das ist gewiss mit

der Pollakschen Hypothese besser in Einklang zu

bringen als mit dei' Delbrücks.

Endlich muss auch gefragt werden, ob nicht D.
der von ihm bekämpften Hj'pothese grössere Wahr-
scheinlichkeit eingeräumt hätte , wenn er bei seiner

Untersuchung auch andere Sprachen, in denen der

suffigierte Artikel vorkommt, in Betracht gezogen hätte.

Wie es scheint, entspricht nämlich die romanische
Entwicklung ganz der von Pollak füi- das Germanische
vorausgesetzten. Man vergleiche , was Mever-Lübke
(Zs. f. rom. Phil. 19, 509) über den rumänischen
Artikel sagt. Die ursprüngliche Doppelheit pater ille

und Ule pater wurde auf romanischem Gebiet überall

vereinfacht; während aber im Westromanischen der

letztere Typus den Sieg davontrug, führte im Ru-
mänischen der erstere , wohl unter fremdem Einfluss,

zur Bildung eines suffigierten Artikels. Nebenher be-

merkt, warnen uns auch die rumänischen Vei'hältnisse

davor, des Problem so zu verschieben, wie es D. tut,

wenn er (S. 58) schreibt: „Das eigentlich Merkwürdige
und Erkläi-ungsbedürftige an dem altisländischen Artikel

ist die Tatsache, dass er hinter dem Substantiv, aber

vor dem Adjektiv steht." Der rumänische Artikel wird
dadurch sicher nicht weniger merkwürdig, dass man
neben omni „der Mensch" auch hmml oni „der gute

Mensch" sagen kann.

Es scheint also, dass die Pollaksche Erklärung
durch D.s neue Arbeit noch keineswegs erledigt ist,

wenn es auch kaum als erwiesen gelten kann, dass,

wie P. meint, die Akzentverhältnisse für die wechselnde
Stellung des Artikels verantwortlich zu maclifu sind. Es
braucht indessen nicht hervorgehoben zu werden, dass

D.s Buch, wenn auch seine Auffassung der Ent-

wicklungsfrage anfechtbar erscheint, an Material und
interessanten Beobachtungen so reich ist, dass sein

Wert ausser Zweifel steht. Jeder künftigen Unter-
suchung über die einschlägigen BVagen bietet es eine

breite und zuverlässige Grundlage.

Zum Schluss sei auf eines jener Missverständnisse

hingewiesen, wie sie das Isländische für jeden in Be-

reitschaft hält, der nicht in der Lage ist, diese ebenso

schöne wie schwierige Sprache zu einem Lebens-

studium zu machen; enir ii^rpu lüifa en hinar fegr/

fara heisst nicht , wie D. (S. 9) zweifelnd übersetzt

;

die dunkeln ruhen, aber die schöneren bewegen sich,

sondern: die dunkeln (Schachsteine) verteidigen, die

hellen greifen an.

Wien. Hans Sperber.

Otto V. Friesen, Runorna i Sverige. (Fordomtinia.

Skriftserie, utg. av Oskar Lundberg, L) Uppsala 1915.

Die Geschichte der Runenschrift in Schweden,

populär und in grösster Kürze dargestellt, aber auch

für den Fachmann von W'ert, da v. Friesen, ohne jeden

Zweifel der gründlichste Kenner des behandelten Ge-

bietes, die besprochenen Runendenkmäler an Ort und

Stelle eingehenden Untersuchungen unterziehen konnte,

die ihn vielfach zu anderen Lesungen und Deutungen

als den bisher üblichen geführt haben.

Hans Sperber.

Max Kaluza, Professor der englischen Sprache und
Literatur :iu der Universität Königsberg, Chaucer-
hlandbuch für Studierende. Ausgewählte Texte mit Ein-

leitungen, einem Abriss von Chaucers Versbau und
Rpraclie und einem Wörterverzeichnis. Leipzig. B.Tauch-
nitz. 1919. gT.-8». 248 8.

Der Haupttitel ist nicht ganz zutreifend gewählt,

da man unter „Handbuch" eher ein Werk versteht,

wie das von Bliss Hammond herausgegebene „Chaucer,

a Manual" — besser wäre das Werk wohl als Chaucer-

Lesdnich bezeichnet worden. Doch das ist neben-

sächlich, die Hauptsache bleibt, dass es den Studierenden

eine willkommene Gabe sein wird , da die engl, und

amerik. Bücher dieser Art, abgesehen von der jetzigen

Schwierigkeit der Beschaffung, weder so reichhaltig

noch so gründhch bearbeitet sind wie das vorliegende

Was die Auswahl der Texte betrifft, so finden

j

wir hier Proben aus dem ABC, aus Mars, Anelida,

i

Fortune , x'ollständig Words to Adam, liosemounde,

Sfedfasfnesse, BuJdon, Purse. Es folgen dann ein

paar hundert Verse aus dem Book of the Buchesse.

desgleichen aus Bomaunf of the Böse (worüber noch

später) nebst franz. Paralleltext, ein paar Abschnitte

aus dem Boeihhis nebst der lat. Vorlage und Former
Aqe, einige hundert Verse aus Hons of Farne, Parlenienl

of FonJes, Troilus (aus Buch I, II, III. Vj und Leff(nd of

Good Woiinn (Teile des Prologs nach der Gg.-Hs.

und Tishe vollständig). Umfangreicher sind dann die

Canterbury Tales vertreten: der Prolog vollständig,

Stücke aus der Kmßjhtes Tcüe, das darauf folgende

'Link', die Einleitung zur Man of Lawe's Tale, Stücke

aus dem Prolog der Frau aus Bath, dem zur Chrkes T..

aus der Pardoner's T.. die einleitenden Strophen und

Thopas vollständig, der TJebergang zum MeJiheus und

daraus ein kurzer Abschnitt, Stücke aus der Monk's 7'..

der Nomie's Preestcs T., die Einleitungen zur Manciple's

und zur Parsons T., aus letzterem ein paar Abschnitte

und ein solcher aus dem Aslrolahium.

Mancher würde vielleicht noch gern dies und jenes

Gedicht ausser den hier erlesenen berücksichtigt ge-

sehen oder statt einiger der hier gebotenen Texte vor
•2
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gezogen haben (ich z. B. vermisse Fitee, Trouthe, die

Gartenszene im Trod. II, 813—913, die Eingangs-

strophen zur Heil. Cäcilie), aber im grossen und ganzen

wird man die getroffene Wahl gutheisseu, da hier die

poetische Eigenart des Dichters durch alle Perioden

seines Schaffens, in Ernst und Scherz, in Pathos und

Humor, in den verschiedensten Versformen hinreichend

veranschaulicht wird. Nur ist Prosa an Umfang gar

zu kurz gekommen, da ihr im ganzen nur rund 5 Druck-

seiten eingeräumt worden sind.

Ich wende mich nun zu den einzelnen Kapiteln

des Buches, zunächst zur Einleitung. Wenn der Verf.

der Kürze halber bezüglich vollständigerer Literatur-

angaben auf Hammonds Manual verweist, so wird man
sich damit einverstanden erklären ; doch hätten wohl

noch mehr Schriften, die seit dem Erscheinen jenes

Werkes veröffentlicht sind, und die dem Studierenden

vun Nutzen sein können, erwähnt werden sollen, z. B.

Coiiltou'ft Chaucvr and hift England (London 1908),

I)odd\<t CoiirUn Lore in, Chauccr and Goircr (Boston

ond London l'913), vielleicht auch Dissertationen, wie

die von Klee über das Enjambement (1913) und von

Vockrodt über Ch.s EeimtecLnik (1914).

Es folgt dann ein Abriss von Chaucers Leben und

seinen Werken, zu dem ich nichts Besonderes zu be-

merken hätte, ausser, dass ich die Eichtigkeit der

Annahme, die Erzählungen von Konstanze und Griseldis,

seien noch in den siebziger .Jahren entstanden, nach

wie vor als unbegründet bestreite, da einmal der

Dichter schwerlich vergessen hätte, diese Dichtungen

an der bekannten Stelle im Prolog zur LGW. an-

zuführen, und ferner, da seine während dieser Jahre

öfters durch Eeisen unterbrochene Tätigkeit ihm kaum
die nötige Müsse gelassen hätte, neben den sicher in

diese Periode zu setzenden W'erken auch jene zu

vollenden. Desgleichen bin ich, von Kaluza und andern

abweichend, nach wie vor überzeugt, dass die als

KniifiJdcs Tide uns überlieferte Geschichte von Palamou

und Arcitas eine zum Zwecke der Einführung in die

C. T., was besonders aus den Vv. 889— 892 hervor-

geht, verfasste zweite Bearbeitung war, von deren erster

Gestalt uns mehrere, in andere Dichtungen eingestreute

Bruchstücke in siebenzeiligen Strophen erhalten sind.

Zu den nächsten beiden Abschnitten der Ein-

leitung, ,Chaucers Belesenheit' und ,Handschriften und
Ausgaben' betitelt, habe ich nichts Wesentliches hinzu-

zufügen.

Hieran schliesseu sich nun die schon aufgezählten

Texte, deren jedem eine besondere Einleitung, welche

genauer über Inhalt, Form, Ueberlieferung und Sonder-

ausgaben unterrichtet, vorausgeschickt wird, welche

Mitteilungen auch über die hier nicht aufgenommenen
Stücke gemacht sind. Was die Einrichtung dieses

Abdrucks im allgemeinen betrifft, so ist der Heraus-

geber, wie er im Vorwort angibt, auch in der Schreibung

getreu den zugrunde gelegten Hss. gefolgt; doch hat

er die offenbaren Fehler beseitigt und die dort aus-

gelassenen Buchstaben, namentlich das End-c, ergänzt,

während die ursprüngliche Form und wichtigere Les-

arten anderer Hss. in den Fussuoten mitgeteilt werden.

Doch ist er hierin nicht immer ganz konsequent ver-

fahren oder hat einige Unrichtigkeiten der Schreiber über-

sehen ; so ist Anel. 223 »»/ vor Ar r/rs stehengeblieben,

während er sonst (H. F. 550, 1857) das mangelnde n
richtig ersetzt; dagegen fehlt es bei Ihy vor /* H. F. 621

und 655. Anderseits ist ein falsches -e öfters nicht

korrigiert; so in ouif Bukt. 11, in liepe (Subst.) ebd. 26,

in hjkr Eosem. 4, in iJiyvy (Akk.) B. D. 849 und

dem entsprechend v. 350 liuniync/c als Gerund., desgl.

V. 440; ferner in holde (Imp!) C. T. B. 2081. Da-

gegen wäre wohl put Bukt. 28 in ptittf, pray Purse 20

in prayc zu ändern usw.

Bezüglich des Versbaues will Kaluza die zwei-

silbige Senkung (s. S. 209) nur bei folgender Ver-

schleifung und Elision gelten lassen ; trotzdem behält

er das End-w von starken Partizijiien mehrfach bei,

obwohl dadurch eine überschüssige Silbe entsteht,

während er dieses -n bei Infinitiven unbedenklich be-

seitigt (so cUye C. T. B. 3169, male 3435, dye

3605 usw.); solche Fälle sind fordeten B. D. 413,

wohingegen -n kurz vorher (410) selbst in der Hs.

fehlt; ferner LGW. cloiicn 738, (/trmen 785, yeuen

('. T., D 212, B 3425, riden B '1990, comen 2028,

hlffcim 3199, 3203 drynin. Dann wäre es wohl

wünschenswert gewesen, wenn er die in den besseren

Hss. vereinzelt vorkommende Schreibung he für iy

überall durch hy ersetzt hätte (so H. F. 496, Troil. I,

852),daersterevon Anfängern mit der gleichgeschriebenen

Verbalform leicht verwechselt werden kann. Auch
hätte es sich em|)fohlen , statt der unchaucerischen

Formen ?oroir(\ horoive (Mars 202 ff.) usw. die der

älteren Hss. .forire, hora'c usw. in den Text zu bringen.

Endlich sei in diesem Zusammenhange darauf ver-

wiesen, dass die mitunter sehr sparsame Interpunktion

(z. B. Bukt. 19, H. F. 480, Troil. 309 f., 554 tf.,

884 ff.), das Verständnis der betreffenden Stellen er-

schwert.

Ich komme nunmehr zu einigen besonderen Les-

arten, in denen ich in meiner Ausgabe der Canterburv

Tales und der im Ms. schon längst fertigen, aber leider

immer noch ungedruckten der 'Minor Poems' von

Kaluzas Text abweiche . übergebe jedoch solche, in

denen man über die Wahl des Ausdrucks zur Korrektur

der hier mangelhaft überlieferten Grund-Hs. zweifelhaft

sein kann, da die Begründung aller von mir bevorzugten

Lesarten zu viel Eaum beanspruchen würde. Zunächst

Anelida, v. 229 , wo K. mit der von ihm als Basis

gewählten Tanner-Hs. Now is he fah liest, was aber mit

den folgenden W^orten and caiiseles schwer zu ver-

einbaren ist; ich setze dafür mit Fairfax u. a. Alas now
hath he left nie. Ebd. 253 füge ich mit mehreren Hss.

and (nicht in den Fussnoten erwähnt) hinter Alas ein,

was den Vers metrisch lesbarer macht. Ebd. v. 271

und Adam. v. 7 ist aus demselben Grunde die ein-

silbige Foi-m tltnrgh statt ilioro und thorough ein-

zusetzen. —
In Eosemounde v. 11 ist ^rmy-rays zu be-

lassen; man vgl. C. T. 3695: s^cwy $omi\ ebd. v. 13

würde y-hounde statt hounde den Vers wohllautender

machen; ebd. v. 21 ist das im Ms. übergeschriebene he

zu streichen; vgl. Troil. V, 507.

In S tedfas tnesse , v. 5, empfehle ich öow statt

hjk , V. 27 righin- isnesse statt irorthynesse (von K.

nicht erwähnt) nach der manchmal mehr zuverlässigen

Harl. -Gruppe, nach der auch v. 12 /rt vor hys (gleich-

falls unnotiert) einzufügen ist, wodurch schon der

Vers vervollständigt würde.

Im 'Envo}'' zu Purse (v. 25) scheint mir der

beabsichtigte Gegensatz zu my in der folgenden Zeile
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die Harl.-Lesart oiirc harmcs — wieder nicht in den

FussDoten ! — zu verlangen.

Im B k oftheDuchesse erfordert das Vers

-

mass V. 341 die Streichung von /«?, im nächsten (mit

.Skeat) die von to, und -wohl auch v. 361 die von e^e.

Ebd. 39G möchte ich agoon l'ür gnon zur Verbesserung
des Verstaktes einsetzen (schon Anglia VI, Anz. S. 98,

von mir vorgeschlagen) und v. -I-IS tlieij mit Th\-une.

dessen Lesarten bei der sonst ziemlich mangeDiafteii

Ueberlieferung dieses Gedichts nicht unbeachtet zu

lassen sind, in I verändern, da hier offenbar der

Dichter, nicht die vorhin genannten Tiere, das Subjekt

des Satzes ist. V. 445 vermute ich yfurned statt

turncd und v. 484 yse statt se , was einen metrisch

besseren Vers ergäbe. Hinter 479 (wonach Langes
Vorschlag — vgl. E. Stud. XV. 404 — fro me vor agoon
umzustellen wäre) fügt Thvnue den Vers And thus in

ftoruc nie h'ft alon ein, der mir zur Vervollständigung

des Strophenbaues des hier zitierten 'song' notwendig
scheint (vgl. Angl. 1. c).

Wir kommen uuumekr zum Rosenroman, dessen

erste 170-3 Verse Kaluza mit Skeat u. a. für echt hält.

Ich will auf meine in in den Engl. Stud. XXVII, 61 ff.

und XXX, 451 des längeren ausgeführten GegengTünde
hier nicht nochmals eingehen, nur möchte ich darauf

verweisen, dass meine Bedenken kürzlich durch die

Beobachtungen Vockrodts in der vorhin schon zitierten

Schrift (s. S. 14u. 31), der in der Behandlung der Reime in

diesem Gedicht gewisse Abweichungen von der sonstigen

Technik des Dichters erkennt, eine neue Stütze er- '

halten haben. An Stelle der Auszüge aus dem Rosen-
roman hätten also die von mir empfohlenen Stücke ge-

wählt werden soUen — aber Kaluza wird schwerlich

von seiner Ueberzeugung abzubringen sein.

Zu Former Age, v. 11, habe ich früher die

starke Form gnode statt gnoddcd des Versmasses wegen
und eine Ergänzung des fehlenden v. .56 vorgeschlagen,

doch hat der Herausgeber hiervon keine Xotiz ge-

nommen.
Für das Hous of Farne nimmt er Imelmanns

Auslegung und Datierung an ; es scheint ihm also mein
Aufsatz in den Engl. Stud. L, 359 ff. über die Be-
deutung dieses Gedichts , dessen Entstehung ich mit
viel Wahrscheinlichkeit Ende 1384 nachgewiesen zu

haben glaube, ganz unbekannt geblieben zu sein. Nun
noch zu einigen Lesarten darin. V. 468 ändert er

fycyn (sfen) der Ueberlieferung in xeyen. obwohl er im
gramm. Abriss selbst nur die Formen seye und seyn
für das Part. Prät. dieses Verbs angibt ; ich würde
lieber seyn had umstellen und den Vers auftaktlos

lesen. V. 1404 halte ich dem Zusammenhange nach
üonge für richtiger als xyngc. V. 1411 darf meines
Erachtens der bestimmte Artikel vor armes bei Tynne
{(harmes Skeat & Globe) nicht fehlen. V. 1515 ist

iif im Vergleich mit 1519 nicht zu streichen, doch
irriien um das n zu kürzen. V. 1966 ist ohne Zweifel
mit den Drucken lesynges statt hUdynges, V. 2094 mit

denselben myghte statt moste zu lesen.

Im Parlement of Foules, v. 155, nehme ich,

um den Hiat zwischen srydc und It zu vermeiden, die

von F.x. u. a. überlieferte Form siondeth statt stant auf.

V. 345 ist das Komma hinter ihef , da dieses zum
folgenden the chough gehört, zu streichen. V. 353 ist

das zwar von den besseren Hs. gestützte fouh's , auf
die Bienen bezogen, kaum zulässig, vielmehr flycs in

der Cambridger Trinitv-Hs. trotz der Vereinzelung dieses

JIs., doch mit Hinweis auf C. T. 18 607 (I 467):
fhise fUjes tliat meii clejjeth hees, wozu man Archiv CXI,
313 f. vergleiche. V. 594 ist (ßielc quek als Ruf der
Ente statt helc Icli mit der Mehrzahl der Hss. und in

LTebereinstimmung mit v. 499 einzusetzen ; ausserdem
betrachte ich die Worte fid icel and fayre als Rede
dieses Vogels, nicht als die des Dichters. V. 613
halte ich die Form rciißdles , die Kaluza durch An-
fügung eines t ergänzt , für einen Schreibfehler statt

reufuJle. da der Superlativ hier keinen rechten Sinn hat.

Die Datierung von Troilus and Criseyde
nach dem H. F. wäre nach meinen vorhergehenden
Ausführungen unrichtig, doch könnten die Jahre 1382—84
wohl zutreffend sein ; nur hätte der wichtige Aufsatz
von Lowes in den Publ. Mod. Lang. Ass. (vgl. meine
Anzeige Engl. Stud. XLVII, 127) als Grundlage hierfür

angezogen werden sollen. Auch genügt die kiu'ze

Notiz über die Proben aus den nicht vollständig von
der Chaucer Soc. abgedruckten Hss. nicht der Be-
deutung dieser Veröffentlichung (vgl. meine Anzeige
ebd. XLVIII, 251—60), da diese wertvolle Ergänzungen
und Berichtigungen Roots zu Mc. Cormicks Mit-

teilungen über das Hss. -Verhältnis in diesem Gedichte
bietet. I, 310 würde ich vorschlagen, des Metrums
halber alle in al zu korrigieren, und v. 605 soncf'ulhi

nach dem CampsaU Ms. u. a. zu lesen und nie zu ;;/'

vor offendeth zu kürzen statt das vom Herausgeber zu

sorotvfid verlängerte sorirful der Grund -Hs. bei-

zubehalten. Im übrigen entstehen nach der Auslassung:

längerer Abschnitte mancherlei L^uklarheiten, da hier

verbindende Inhaltsangaben, die sich in den Stücken
aus dem P. F. und den C. T. vorfinden, fehlen. So
weiss man nicht, auf wen sich II, 267 he, 270 She,
III, 471 his, 1311 ihise üke lordes beziehen soll.

Bezüglich der Einleitung zur Legend ofGood
Women möchte ich bemerken, dass ich die letzte

der überlieferten Legenden, die von Hvpermnestra,
gegen Skeat, dem Kaluza folgt, für vollständig halte

(s. Engl. Stud. L, 368, Note), da hier das letzte Wort
ConcJusioun nichts anderes als Schluss bedeutet. Ferner
stellt der Herausg. die viel erörterte Frage nach der

Priorität der beiden Prologe als unentschieden hin,

neigt aber offenbar zu jener Partei, welche die in der

Gg.-Hs. erhaltene Fassung für die jüngere ansieht, die

er demgemäss in seinen Text aufgenommen hat. Auf
meine wiederholt verfochtene gegenteilige Auffassung
will ich hier nicht nochmals eingehen. (S. meine
Chronologv. S. 81 ff.. Engl. Stud. XXXVI. 142 ff.,

XXXVII,' 232 ff., Anglia Beibl. XX, 136 ff., XXII.
277 ff., XXV, 338 ff. usw.).

Es seien nun einige mir bedenkliche Lesarten in

der 'Tisbe' erwähnt. V. 747 lässt der Herausg. fohlen

unverkürzt und elidiert das n von stodenx beim um-
gekehrten Verfahren würde der Vers aber wohllautender,

da sonst stode in die Senkung käme. V. 815 setzt er

die flektierte Form gjade , um den Vers auszufüllen,

an — mit welchem Rechte? Er notiert zwar die un-

mögliche Lesart der Gg.-Hs. that tliat unter dem Text,

aber nicht die der Trin.-Hs. of that, die Skeat an-

nimmt, und die auch mir die beste scheint. V. 825
liest er mit Fx. u. a. mcn myghte u>el yse; aber es

soll doch gesagt werden, dass nicht irgend jemand,
sondern gerade Piramus durch den Mondschein in den

Stand gesetzt wui'de, trotz der Nacht zu sehen. Daher
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i.st and für wen iu Gg., wobei das Subjekt, wie auch

sonst häufig bei Ch., aus dem Vorigen (v. 823) zu er-

gänzen ist, ganz an der Stelle. V. 866 ist trax (wex,

icox'if), mit mehreren der besseren Hss. statt ivas zu

wählen, was K. gar nicht vermerkt.

Bezüglich der Canterhur}- Tales will ich mich
auf wenige Bemerkungen beschränken, da jeder, den
es etwa gelüstet, die übrigen Abweichungen Kaluzas

von Skeats , Pollards und meinem Text leicht aus-

findig machen und abschätzen kann. U. a. notiere ich

V. 2770 (26(58), wo er die fehlende Silbe nach einer

Anm. Liddells mit noiv ergänzt, während er das wohl
näher liegende ne vor nioy . das Tyrwhitt vorschlägt

und von mir und in Pollards Ausg. im Text auf-

genommen ist
,

gar nicht erwähnt. — Im Thopas,

V. l'.iöl , fügt er Üic vor cetncolc aus Gg. u. a. ein,

obwohl der Vers dadurch um eine Silbe verlängert

wird. Anderseits verlangt v. 202.5 eine Ergänzung,

welche die Corpus-Grupj.ie mit l'or noiv bietet, das,

wenn auch nicht völlig gesichert, immerhin Beachtung
verdient. Andere Fälle, besonders die, in denen es

sich um die Streichung eines End-H handelt, sind ge-

legentlich schon vorher erwähnt worden.

Die Abschnitte über C haue er s Versbau und
Sprache enthalten wohl alles für den Studierenden
Wissenswerte in knapper Darstellung bis auf die

Syntax, nur wären die Literaturangaben noch zu er-

gänzen.

Im ganzen gilt dasselbe auch für das Wörter-
verzeichnis, das ich freilich nicht in allen Einzel-

heiten nachgeprüft habe. Namentlich vermisse ich

jedoch darin die Aufnahme weniger bekannter Eigen-

namen wie Ahjezir, Brhiiariie, Lynß usw., (C. T. 57 ff.),

TAjnyan (ebd.'E 33), Ypotiis, Lyhvx (ebd. B. 2088 ff.),

hugclyn (ebd. 35ti7) usw., und wer war Bukton, an

den jene Ballade gerichtet ist? Wenn auch manche
solcher Namen in der Vorlesung die entspi-echende

Erklärung finden werden, so würde der Studierende

bei der häuslichen Vorbereitung und beim Privat-

studium grosse Mühe haben, sich selbst darüber zu
unterrichten. Ebenso fehlt die Bedeutung mancher
.schwierigen, besonders phrasenhaften Ausdrücke; so

hcrdijfi (H. F. 689), (lc(rr ipwiigh a »nytc (LGW. 741),
f:ctie nidil- (LGW. 784), 'l.otidc vo yovd (B. D. 390).
Auch entspricht die Wortform im Glossar nicht immer
der im Teste, was das Nachschlagen erschwert: so

hoie und boote, gHerne und gyicrne, miie und myte\
die Praep. hy mit ihren dem Megl. eigenen Bedeutungen
ist gar nicht erwähnt.

Es würde mich freuen, wenn Kaluza, der in diesem
Buclie ein paar meiner Textbesserungen aufgenommen
hat lind meiner ebenfalls an anderen Stellen freundlich
gedenkt, wenigstens einen Teil auch der obigen Er-
innerungen und Vorschläge iu der gewiss in absehbarer
Zeit zu erwartenden Neuauflage berücksichtigen wollte.

Berlin-Schöneberg. John Koch.

Samuel C. Chew, Ir., Ph. D., The Dramas of Lord
Byron. A Critical Study. Göttingen, \andenhoeck & i

Ruprecht. 1915. Baltimore, The .Tohns Hopkins Press. :

pn. 182. 8«. M. 6.—. (Hesperia, Schriften zur engl. '

Philol. Unter Mitwirkung von Herrn. Collitz ed. James
W. Bright, Ergänzungsreihe 3. Heft.)

Die Studie Chews, die in H. Collitzs Sammlung
von Schriften zur engl. Philologie aus den Arbeiten '

der Johns Hopkins-Universität in Baltimore erschienen

ist, darf in diesen Blättern als eine wichtige kritische

Nachlese des Stoffes und praktische Zusammenfassung
der bisherigen Ergebnisse, zu denen gelegentlich neue

Einzelheiten und Hypothesen hinzugefügt werden, nicht

unerwähnt bleiben; sie fusst so ziemlich auf der voll-

ständigen vorliegenden Literatur, von der sie mit

W'. Gerards „Byron Eestudied in bis Dramas".
London 1886, ihrem direkten Vorläufer auf diesem

Gebiete, etwas zu scharf ins Gericht geht. Ein voll-

ständiger „Thought-Index" zuB}'rons sämtlichen Werken
soll das grössere nächste Ergebnis von Chews Bvron-

Studien sein.

Die beiden ersten Kapitel befassen sich mit dem
Drama der Romantischen Periode sowie mit Byron
und seinem Verhältnis zum zeitgenössischen Drama,
das dritte mit der Technik („Technique") des Dramas.
In seiner gründlichen und anregenden Darstellung weist

Chew mit Recht darauf hin, dass "The Elizabethan

Revival" am Beginn des 19. Jahrhunderts einer ge-

naueren Untersuchung bedürfte. Die Beziehungen des

Dichters zu Monti und Alfieri und der Grad seiner

Abhängigkeit von ihnen werden überzeugend nach-

gewiesen. Nachzulesen ist besonders (S. 30) die kurze,

zusammenfassende und schlagende Charakterisierung

von Byrons Dramen.
Von den nachfolgenden sechs Kapiteln, die die

Dramen im einzelnen behandeln , hat dasjenige über

Manfred unser besonderes Interesse erregt; hier

werden unter anderem auch H. Varnhagens kleine,

aber wertvolle Beiträge zur Manfred-Frage zu Rate
gezogen. Die Quellenfrage wird systematisch bis auf

den jetzigen- Stand der Forschung verfolgt; so das

Inzest-Motiv, das damals bei verschiedenen Dichtern

der verschiedensten Literaturen spukte ; Gillardones

und Eimers Quellen-Hypothesen werden widerlegt, neue
gebracht , die Beziehungen Manfreds zu Tlie Giaour
und Thi' DreoDi festgestellt. Nach Edgcumbes
Enthüllungen bildet Chew die Gleichung Astarte-

Mary Chaworth und aus dieser die Hypothese : Astarte

ist nicht tot , sondern nur geistig tot
,

geisteskrank

!

Wir können ihm bis zu diesem Punkte nicht folgen

;

das heisst zu sehr die Suche nach autobiographischen

Vorlagen bis zur Vergewaltigung der dichterischen

Schaffen sfreiheit betreihen. Ueber die so sympathischen
und plausiblen Enthüllungen Edgcumbes, die für manches
Rätsel eine Lösung brächten, nicht nur über Astarte

und Thyrza und Medora Leigh , könnten wir. wie

Referent schon wiederholt betonte , erst zur Klarheit

kommen , wenn Mr. Murray seine reichen Archive

öffnen und wenn dazu die Familie Lovelace ihre an-

gebliclien Beweismittel, insonderheit die sogenannte
„Beichte" der Mrs. Leigh, beibringen würde. Der
letzteren und auch Marj' Chaworth wäre eine solche

posthume Rechtfertigung oder wenigstens Klarstellung

zu wünschen.
So entbehren Chews Ausführungen nirgends der

Gründlichkeit und des Interesses, wenn sie auch wenig
Neues beizubringen vermögen. Zu Manfred liefert er

auch neue metrische Bemerkungen.
Dem letzten Kajiitel, „The Sulistance of the Plays",

folgt ein Anhang über Byron und die dramatischen
Einheiten, ein solcher über Manfred und Faust und
endlich über Shakespeare-Parallelen in Marino Faliero.

Nürnberg. RichardAckermann.
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O. I. Tallgren, L'expression figuree de l'idee de
PROMPTITUDE. Essai pour contribuer ;V un chapitre

Je la future Semantique polyglotte. (Xeuphil. Mitt. 1917.

5/S, S. 112—138.)

Diese Ai-beit , die. wie alle Hefte der Neiiphil.

Mitt., aus dem uuruhedurchfieberten Finnland uns die

frohe Kunde bringt, dass es vom Kriegslärm uuberührt

auch dort noch sachliche wissenschaftliche Arbeit gibt,

knüpft eher an iudogermanistische als an romanistische

Vorbilder an : eher an Bruginauns Untersuchungen über

die Demonstrativa, die Zahlwörte)', die Begriffe ,heute',

.tiesteru' als etwa an die bekannten Arbeiten von

Tappolet, Zauuer und Merlo : es wird richtige Sprach-

vergleichung getrieben, nämlich ein Üeberblick

auch über nichtverwandte Sprachen (nicht bloss ro-

manische, nicht bloss indogermanische Ideome, auch

das Finnische und Arabische werden herangezogen!)

versucht, wie schon der Titel andeutet, um einer „all-
j

gemeinen Semantik" zuzusteuern, die man etwa der

„fonologia generale" Trombettis gegenüberstellen könnte.

Die vielseitigen Sprachkenntnisse des Verfassers, der

auch chamäleonartig in seinen verschiedenen Aufsätzen

das Sprachgewand wechselt und in allen romanischen

Sprachen formgewandt zu schreiben weiss , befähigen

ihn zu grossen Ueberblicken, „Kavaliersperspektiven'',

die natürlich nur die grossen Linien erfassen und viele

Einzelheiten übergehen müssen. Das Motto der Arbeit

lautet: „lucundum est ex magno sumere acervo" —
Tallgren schöpft auch aus dem Vollen, daher muss
vieles Kleine wegbleiben. Die maki-oskopische Arbeits-

weise vernachlässigt die Kennzeichnung der Milieus,

aus denen eine Wendung entstaammt : span. acto

seguklo^, offenbar kanzleisjjrachlich, steht neben lat.

continuo. Deutsch stehenden Fusses sollte als Ent-

lehnung aus dem mlat. staute pede gekennzeichnet sein,

das ebenfalls in dtsch. Mundarten vorkommt^. Unter
„l'expression figuree adverbiale de l'idee de PROMP-
TITUDE" sind einfach die Ausdrücke für , sogleich'

und ,bald' verstanden. Es werden in den einzelnen

Paragraphen die Vorstellungen aufgezählt , die dem
Sprecher in den einzelnen Sprachen beim Schaffen

ihrer .synonymen Wendungen vorschwebten : die „innere

Form" der Sprachen wird dargestellt , aber nicht

individualisiert nach den einzelnen Sprachen, sondern

nach den Vorstellungen abgeteilt, also auf allgemein-

logischer Basis: .sogleich', ,bald' werden von diesen

und diesen Sprachen durch die Vorstellung der Un-

' Aus der frz. Kanzleisprache stammt ilUco sofort, dass
ich in Courteline's Militärhumoresken (z. B. Le 57' chasxeiirs

passim), im Pere Peinard (zitiert von Niceforo J^e genie
de l'aigot S. 77: qu'une ouvriire ff'SSe an. mijaure'e; eile sera

saqui'e illico). Sehr ergiebig wäre überhaupt die Militär-

sprache: frz. en dnq-<e(:>i \^ sections] .fix, flink'. Je nach
dem Kreis, dem der Ausdruck entnommen wird, sind andere
Varianten zu erwarten: in Pressburg hörte ich löffelgewischt

ftir ,sofort'.

^ In Hofniannsthals Rosenkavalier ruft der Wiener
Bürger Faninal aus : Ich stecl' dich in ein Kloster steinte

pede! (vgl. steirisch stantipe, stantipedi und über bayrisch
stantipe Ztschr. f. dtsch. Mundarten 1900, S. 284). Karl Kraus
verwendet das Wort oft zur Verhöhnung gebildet sein wollen-
der Wiener Redeweise: ..Die letzten Tage der Menschheit"
(Vorspiel u. I. Akt) S. 3-5: Ein Wiener: „. . . es ist die Pflicht
eines jedermann , der ein Mitbürger sein will , stantape
Schulter an Schulter sein Scherflein beizutragen" , S. 39
„Das kennt ma schon, ein verkleideter Spion! Varhaften

!

Einspirn stantape!" Auch bei Fontane, von Zwanzig bis
Dreissig 657 (em Gedicht entstand „buchstäblich stante
pede" : beim Anziehen), ist die Wendung anzutreffen.

Veränderlichkeit , von diesen anderen durch die der

Kontinuität usw. ausgedrückt.

Da Tallgren nur einen weiten Rahmen geben will,

darf der Rez. einiges „Einzelne" in ihm unterbringen:

S. 11,'> über frz. incessittHment ,bald', vgl. Courrier de

Vaugelas III, 100 (Belege aus Mme. de Sevigne, Le-

sage usw.) — Zur „idee de NON-CHANGEMENT" ge-

hört auch ital. cos) ,senz' altro' Rez.' Atifsätze z.rom. Synt.

n. Stil. Nr. 6, neugr. oj^ovoos = sc bo? (Thumh, Neugr.

Volksspr. 101). — Zur '„idee de CONTINUITE" müsste
noch gestellt werden aprov. dtrasach, afrz. entresait

= nd, in transactum wörtl. ,beim Abschied' > ,un-

mittelbar' ^ ,unverzüglich, ohne Umstände' (REW
203, 4510, 8853), ferner neugr. o(|iE3(u?. — S. 116.

Mit frz. sur-le-champ vgl. span. eiiip/eca
,
presto, pronto"

(Rennert, Eev. hisp. '25, 299). Wie erklärt sich das

familiäre schwed. |j« er/(/a flälen'}' ,sur l'eternel bout

de terrain' — entspringt das ,ewig' einer Ungeduld
(etwa wie hör auf mit dem ewigen Nörgeln), dass

der Flecken noch immer derselbe sei, oder handelt es

sich um eine Anspielung auf die Ewigkeit der Erde,

die gewissermassen als der ruhende Pol in der Er-

scheinungen Flucht angesehen wird, oder endlich um
eine aifektische Heranziehung des Ewigen, wie sonst

Gott, die Heiligkeit (titito il Santo giorno) herbei-

bemüht wird (vgl. schw^ed. inte ett eviga ord ,nicht ein

einziges Wort')? — S. 116 zu extemplo vgl. Hartmann.

Glotta 4, 144 und Vogt, Neue Jahrb. 1914, S. 333.

An Waldes Erklärung („das ursprünglich wohl von

Beamten gebraucht wurde, die gleich vom Auspicium

weg zum Kriegsschauplatze aufbrechen mussten") kann

ich nicht glauben. — Ueber die Entstehung von

span. de lucgo a luego, prov. de caud en caud äussert

sich Tallgren nicht: vgl. Aufsätze S. 118, zur „idee

de ligne droite" vgl. noch engl, directhj ,sofort'. —
Mit span. adusto ,austero, rigido- vgl. die Annäherung
an ,duro, baldo', die ein berlinerisches abjebrüht im

Sinn von ,in sexuellen Dingen erfahren' hat. Vgl.

noch in flagranti, eticas hrüliivarni erzählen, ferner

aprov. cochadamen ,promptement, ä la häte' , a cocha

d'esperons ,ä force d'eperons, au galop, en toute häte'

(über altprov. d'csjiero ,Spornstracks' vgl. Hom. 10, 5079).

kat. a cuyta-correns , eilends'. Die verschiedensten

Handwerke, in denen etwas schnell vollführt wird,

ziehen an uns vorüber : man muss das Eisen schmieden,

solang es noch warm ist, dafür heisst es in der

andalusischen Volksdichtung El casamiento y el caldo,

pelando, von Rodriguez Marin Cantos pop. esp. IV, 122

erklärt: ,esto es: quemando, enseguida'. — S. 119 zu

aprov. hat-haten mit der blossen Stammreduplikation

vgl. ptg. zoniha-zonihando oder den Titel einer span.

Aufsatzsammlung Rodriguez Mariu's Burla burlando.

Afrz. hatant , schnell' (vgl. auch altkatal. baten ,schnell'

bei Muntaner ed. Lanz S. 97) hat sich wohl in nfrz.

I

tout battant neuf ,funkelnagelneu' gehalten, womit ich

mich der ersten der Courrier de Vaugelas III, 188

gegebenen Erklärungen anschliesse. — S. 119 über

kat. {cop) en sec vgl. meine Aufsätze S. 19, über hieher-

gehöriges cop-deseuyt
,
plötzlich' Rez., Mitt. Sem. Hamb.,

ferner vgl. serbokroat. ödniafia, ni'uiiah , sogleich- zu mdli

,Hieb, Schlag' (Berneker s. v. macM).— Deutsch im Eins,

Ztvei, Drei kenne ich nicht (nur Dtsch. Wb. 46. s. v. eins

:

in eins, zwei, drei bei Wieland). Im Rosenkavalier heisst

1 es: verschwind Er auf eins, zwei. — S. 122: neben den

[
Imperativischen Fällen wie ngr. apov ccpov , schnellstens'
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müssten auch die Außätzr S. 21-1 zitierten Fragen
wie che ('' che non cV, urspr. Dialogstücke wie dtsch.

inif ja lind nein, vor allem aber der historische

Infinitiv, hei dem meist die Idee der sofortigen Folge

einer Handlung ausgedrückt ist, ferner frz. Wendungen
wie Je temps de . und andere rein syntaktische Aus-
drücke für die „promptitude" erwähnt werden. — S. 123
zu afrz. Ausdrücken für ,sofort' vgl. Meyer-Lübke, GGA
1905, 747, zu scmpre ,toujours' und ,aussitöt' vgl. aprov.

adrs ,tonjours' und ,sur le champ', de»' ,sur le champ' und
,toujours' (Levy setzt zu letzterer Bdtg. allerdings Frage-
zeichen), vielleicht rum. tofdeauna, obw. ad/n , immer',

wenn sie mit Meyer-Lübke Rom. Gr. III, 525 , sogleich' be-

deutet haben, ferner dtsch. Fälle, die Hildebrand, Zisch, f.

dtsch. JJnterr. 5, 360 aufzählt: mitteldeutsch cäJnveile

, immer', in Sachsen und Thüringen ,jetzt' ; z. B. War
nicht dein Bruder zu Hause? — Er ist rdlcircile zur

Türe hinaus. Dieser Bedeutungswandel , der unter

TallgTens Fall 5 („idee de CONTINÜITE") einzureihen

wäre, zeigt, dass dessen Annahme, ein aprov. afrz.

senipre , sofort' erkläre sich von der „idee de CON-
8TANCE" aus („etat de choses ou fait constate
toujours = toiites les fois > infaillibilite empiriqiie

> infaillibilite > non-hesitation ou non-doute >
promptitude"), nicht unumgänglich notwendig ist: man
kann auch ansetzen: ,immer' > ,immer [noch in der-

selben Periode, demselben Augenblick'] >• ,jetzt'. Den
umgekehrten Wandel ,sofort' >•

,
plötzlich' >> ,immer'

zeigt camp, ritaneu ,continuo- (= siihitaneu, Salvioni,

Afch. stör, sardo V 229). — S. 125 zur „idee de
proximite exprimee par: TENU DANS LA MAIN"
gehört wohl noch aprov. {dejinnn;^ und dessen Ver-
wandte, wenn es zu metnus gehört (vgl. REW s. v.

»iane und Schultz- Gora , Archiv 131, 411). —
S. 127 zu en un ch'n d'oeiiil und ähnlichem in im
hcdter d'occhio wäre vlat. in ictu oculi zu zitieren,

über das Compernass Glotta 5, 215 fälschlich äussert:
„Während momentum und instans in ihren entsprechen-
den Veränderungen in den romanischen Sprachen fort-

leben, war iettiS oculi keine lange Dauer beschieden.

"

Die erste Behauptung ist so unrichtig wie die zweite :

tnomcntiiw und insfnns sind nicht volkstümlich im
Romanischen entwickelt, und ietus oculi lebt semantisch
in den oben angeführten neueren Wendungen fort, auch
lautlich in obwald. ancf, engad. drmdet'

,
plötzlich' usw.

(REW 4254). Zu en un mncn vgl. ähnliche, geist-
liche und weltliche Wendungen, Aufsätze S. 214 und
Rodn'guez Marin' zu Kap. L 1(> seiner Don Quijote-

j

Ausgabe {en dos paJeins, en dos palatiriis. nids pnmto '

quc decir pin), wo also der Begriff des Zeitminimums
\

durch die den verschiedenen Gesichtskreisen ent-
nommenen Einheiten au.sgedrückt wird. Ich füge noch
aus Don Quijote I, 7 hinzu: imrque tal vez le podin
suceder nventurn, (pic (jcukisc, en quiteiDie alld
esas pdjcis, rilrpmn Insula ,in der Zeit, da man eine
(obendrein besonders leichte) Tätigkeit (das Auflesen
von Stroh) befiehlt-. — S. 127. Mit Recht lässt T. seine
frühere Etymologie kat. rahcn = lat. rcpcnte angesichts
des prov. rahen fallen ; daran ändert auch nichts, dass

' Derselbe verzeichnet nocli andere volkstümliche
span. Ausdrücke in einer Anm. zum Prolog en seffiuilitn
und zu 1, 2 i/a iinita, ahora mioiiito, wo die Diminut'ion zu
einer Steigerung geworden ist (vgl. Aiifmtze S. 108). —
V on span. Wendungen zitiere ich das familiäre al prori^o
,augcnhlicklich' (zu de impron'.^u?).

Compernass, Glotta 8, 93 ein vulgärlat. rcpcnte , sogleich'

belegt. Vgl. zu dem Bedeutungsübergang familiäres

deutsches etwas plötzliclterl ,etwas schneller!' Wieder
irrt Compernass, wenn er schreibt : „. . . rcpcnte kann nur

erst spät, durch snhito beeinfiusst, zu dieser Bedeutung
gekommen sein. [Warum? Der eine Bedeutungs-
wandel ist ja nicht an den andern gebunden !] Die
Volkstümlichkeit dieses Gebrauches wird durch ital.

(7/ rcpcnte .sogleich' und portug. de rcpcnte 'auf der

Stelle' verbürgt." Aber diese romanischen W'örter
sind ja gelehrte Fhitlehnungen ! — S. 130. Ein deutsches

cx2iedit kenne ich nicht, nur etwas c:rpeditiv erledigen. —
S. 130. Ich glaube weniger an die Bedeutungsentwick-
lung ,mouvement esquisse dans une direction de-

terminee pour y occuper un nouveau poste eloigne

>- distance locale ä franchir ou franchie dans l'ima-

gination > rapidite > promptitude temporelle' als an

weitere Entwicklung von Imperativen: aus ,vorwärts!'

oder [,geh] sofort!': im Befehl, im Anruf liegt also der

Begriff des Schnelltuns. Zugleich mag das Vordringen
auch im Leben stets mit Raschheit gepaart sein. So-

fort lässt sich übrigens an sogleich und an die „idee

de NON-CHANGEMENT" anschliessen. Hieher wäre
noch dtsch. jetzt aus ie-zuo ,soeben, alsbald' zu ziehen,

wenn ,immerzu' die ursprüngliche Bedeutung ist (vgl.

Hildebrand, Z'schr. f. d. Unt. 8- 688, und Schiepek,

Satzhan der Egcrländer Mundart, S. 453). — S. 128.

Zu prov. leit ,schnell' vgl. span. ligero: Don Quijote I. 8:

Sancho Paiiza, . . . apedndose ligernmente de sti asno,

arremetio ä cl (der Dickwanst kann nicht ,leicht-

herabgestiegen sein), I, 9 como lo viö cacr, saltö [Don
Quij.] de SU cahcüh y con muclia ligerezn se llegö

d et. Man kann dtsch. fi.r ,
gewandt' — ,sofort' (nu

man fix\) vergleichen. — S. 135. Könnte man asp.

pri(v)ado , schnell' (covalgarem os prirado) nicht als

privatus im Sinn von ,als Sonderbote, Spezialbote'

auffassen, vgl. in modernen Zeiten der Erpresshrief
und der Exprcsszxig (bei dem Gascogner Ader ome
cxprcs = ,courrier'), die ursprünglich Sonder-, nicht

Eilbriefe bzw. -züge waren? — Mit Recht leitet T.

aprov. <tviat statt von via wie der — bei Tallgren

unerwähnt geliliebene — de Montoliu , Estudis etimo-

lögics catalans II, 17 von rivacius (= viats und yvas.

mit einem erstarrten Komparativ, den ich mit Fällen

wie aprov. sordeis einer-, nfrz. plus vite que ga .', dtsch.

etwas plötzlicher! anderseits vergleichen würde), sondern
von adrirarc ah. Wer de Montoliu zustimmt, muss den Ab-
fall des -.s- [{a)viatz >• aviat] aus dem Eiutluss von Paaren
wie donca-doiicas (vgl. prov. for aus foras ,draussen'),

oder alter Flexion wie nadvats > malvat erklären und
die Abwandlung des aviat {que los hi remanaven hen
aviats a n' es galindons) als sekundäre Adjektivierung
deuten (vgl. dtsch. eine zue Türe usw.). Ueber fer
s' aviona vgl. Rez. in ]\[itt. d. Sem. Hamburg. — End-
lich führe ich noch aus dem Magyarischen einige Fälle

an, die man bei Simonyi, A maggar ludärozok II, 355
finden kann : mindjdrt = aital. savia, wörtl. ,gleich-

wegs' zu järni
,
gehen' wie menten zu menni

,
gehen',

azonhelgt (woraus azonnal) ^= ,sur-le-champ' (vgl. kroat.
/.' mcstu), egyszeribe, izihc urspr. 'gleichzeitig', azontol
,von da an', nyomhan = lt. c restigio, rögtön (= röptön)= dtsch. pugs, hcvcnyeben , melegiben = it. caldo
caldo, tosto.

Nachtrag. Meine Deutung des afrz. semprc
, sofort' bestätigt ein ähnlicher Gebrauch des spanischen
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siempre: Zu der Don Quijote-Stelle (I, Kap. 19;)

?/ o,s [den eben erschienenen Leichenzug] acomdiern

aunque vercladernmmte inipiera qiie erades los mrsmos

satanases dd infierno. que por talcs o.s jusquc y luve

siempre bemerkt Clemencin: .^SicDiprc supone un

traeto largo y sucesivo de incidentes ,
pues apenas

encontrö D. Quijote la comitiva del difunto, la em-

bistiö, la deshizo, la puso en fuga. 3' se acabo todo",

richtiger Rodriguez Marin und Cejador: „siempre

equivale aqui ä todo el tienipo, durantc iod<i la arcn-

turo, valor mm- comün entre los clasicos , casi de

negaciiin intensiva en nunciu y de ambas en jmnds."

So könnte man denn siempre an unserer Stelle .jetzt

schon immer' ]> jetzt' übersetzen,

BoBD. Leo Spitzer.

Karl R. v. Ettmayer, Satzobjekte und Objektoi'de im
Französischen. S.-A. aus ZfSL XLV (1918), Heft b u. fi,

S. 319—340.

Unter „Objektoid" versteht v. E. ein Satzglied

wie z. B. 2^or Ic castel desfendre in dem Satze

Aucassin 8, 5 : Et li cris lieve et la noise et li ceralier

et li serjant s'arment e qeurent as partes et as mnrs
por le castel desfendre also das , was man nach
gewöhnlichem Sprachgebrauch als eine besondere Art

adverbialer Bestimmungen bezeichnen würde.

Für ihn sind nämlich „Adverbien" und „Satzobjekte"

sj-ntaktisch gleichbedeutend (S. 320 unten); während
man sie gewöhnlich in der Weise unterscheidet, dass

man die obligatorischen Bestimmungen des Prädi-

kates Objekte nennt (als Objekt im strengen Sinne

gilt sogar nur das Akkusativobjekt) und die Be-

zeichnung „Adverbien" für die fakultativen re-

serviert (in dem Satze Er gab dem Mädchen einen

Kuss liegen Objekte vor, denn geben erfordert die Be-

stimmungen Kiiss und Mädchen gebieterisch — wird

aber hinzugefügt: hinter der Hecke, so ist das eine

entbehrliche Bestimmung) , erkennt v. E. „einen ge-

wissen Unterschied" höchstens- in der Weise, dass das

Objekt einen „abgegrenzten" Teil einer Gesamt-
vorstellung bezeichne, uns beim Adverb dagegen der

Zusammenhang zwischen Teil- und Gesamt-
vorstellung deutlicher zum Bewusstsein komme (S. 321)
— also das gerade Gegenteil des herrschenden Sprach-

gebrauchs : „hinter der Hecke'' ist abgegrenzt, „einen

Kuss'' eng zusammenhängend. Nun ist die übliche

Benennungsweise freilich rein formalistisch: in dem
Satze Ich reise morgen ab kann morgen das Betonte,

der eigentliche Gegenstand der Aussage, das sogenannte
„ps_ychologische Prädikat" und daher durchaus nicht

entbehrlich sein — immerhin hätte es mir rätlicher

geschienen, gänzlich neue Bezeichnungen einzuführen,

als die alten in einem so neuartigen Sinne zu ge-

brauchen.

Was nun pior le castel desfendre betrifft, so meint
er, es könne (entsprechend der bald mehr verbalen,

bald mehr nominalen Natur des Infinitivs) in dem einen

Hörer die Vorstellung eines ganzen Satzes erwecken,
nämlich die von Mannen, die bereits auf Mauern und
Türmen stehen oder gar schon mit dem anstürmenden
Feind im Kampfe stehen — in dem andern aber bloss

die einer Zweckbestimmung (== pior la desfense du
castel) , und so ist denn die fragliche Wendung für

den einen das Aequivalent für einen richtigen Neben-

satz, für den andern aber bloss eine adverbiale (finale)

Bestimmung (oder, wie v. E. sagt, ein einfaches Satz-
objekt). „Das jjor le castel desfendre stellt also ein

syntaktisches Gebilde dar, das gewissermassen zwischen
Objekt und Nebensatz die Mitte hält, insofern es not-

wendig weder im einen noch im anderen Sinne ver-

standen werden muss. Es hält die Mitte zwischen
einem verbalen Vorgang und einem nominalen Objekt:
und darum bezeichne ich es als ein . . . Objektoid"
(S. 322). Wie man sieht, ist es das Bemühen um
eine Definition des Satzes, was den Verf. zur
Ausscheidung dieser Gebilde geführt hat.

Er unterscheidet dann ausser den finalen Objek-
toiden (wie i^or le castel desfendre) noch kausale und
konzessive (z. B. Marie de France : m^entreniis des

lais assembler par rime faire e racconter — Cor-
neille, Cid: AJi! Bodrigiie, il est vrai, je ne puis te

blämer d'aroir fui Vinfamic), hypothetische {n'en

avoit nule mauvaise se hone non). konsekutive
(ßol. 3889: Grant sunt li colp as hei nies de-
trenchier), vergleichende (Aue. 38. 8: si le me-
ncrcnt u fialais a grant honeur si come fille de
roi), temporale (mouroir veut ains Vaiihe es-
claircie) und schliesslich relative (Venes! de li

nares que faire!). Es ist also nicht nötig, dass
das Gebilde einen Infinitiv enthalte, um ein „Objektoid"
zu sein; es kann statt dessen auch ein „Gerundium"
oder Participium {ains Vauhe asclaircie) oder gar

nichts enthalten, d. h. rein nominal sein (quoique ton

ennemie — come fille de rpi. insofern als hier ein

je sois, dort ein ciist este menee ergänzt werden kann).

Olijektoid ist alles , was die Vorstellung eines voll-

ständigen Nebensatzes erwecken kann , aber nicht er-

wecken muss (weU ein Verbum finitum nicht vor-

handen ist). Zum „Objektoid" gehören demnach die

„verkürzten" Nebensätze, die aber wohl zu unter-

scheiden sind von den elliptischen Nebensätzen:
das Objektoid ist der „vollständige Ausdruck eines

rudimentären Gedankens", der elliptische Nebensatz
„der rudimentäre Ausdruck eines vollkommenen Ge-
dankens" (S. 338).

Aber wenn das Objektoid auch keinen Infinitiv zu

enthalten braucht, so fallen doch anderseits alle ver-

kürzten Infinitivsätze unter das , was v. E. Objektoid

nennt, also auch die mit sans, au Heu de, on nie dit

de venir {= que je vienne) etc., und so hätte der

Verf. wohl noch weit mehr Kategorien aufstellen können
als die erwähnten. Und wie ains Taube esclaircic, so

gehört alles hierher, was ich in meiner Arbeit über die

„Prädikativen Partizipien" (ZrPh. Beiheft 42. Halle

1912) behandelt habe, und diese Arbeit behandelt nicht,

wie V. E. den Anschein erweckt (S. 336) , lediglich

temporale Fälle, sondern behandelt die Figur auch
in lokaler, komitativer. kausaler und konzessiver Be-

deutung, stellt eine Kategorie des Effekts und eine der

Identität auf, gibt ferner Beispiele für die Figur als

adnomiuales Präpositionale und aduominaler Genitiv

sowie als Subjekt und Prädikat, wie schon die Durch-
sicht des Inhaltsverzeichnisses lehrt. Oder wäre ein

Beispiel wie torture par la crainte d'un mot changr,

wie ich es dort (S. 96) aus Maupassant angeführt habe,

etwas anderes als der Ausdruck eines „rudimentären

Gedankens" V (vollständig: torturr pmr la crainte qu'un

mot n'etit de changc). Aber ich habe mit Vergnügen
bemerkt, dass der Verf. meine Arbeit auch ausserhalb
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der temporalen Beispiele 7,u Eate gezogen hat , und

das ist ja schliesslich wichtiger, als dass er es immer

angegelien hätte. So dürfte die Bemerkung, das mit

Sans eingeleitete Objektol'd könnte man ein ..Anti-

komitativ" nennen (S. .333), auf meine Austührnuoen

über „komitativ" und „modal" (S. 52) zurückgehen,

und ebenso die einleitende Bemerkung zum „kausalen

und konzessiven Objektoid" ; beide Hessen sich unter

einem behandeln, da ja die Konzessivsätze negative

Kausalsätze seien (Ö. 328) darauf, dass ich sie beide

zusammen behandelt habe (S. 61) und dies damit be-

gründe, dass z. B. Fr ghu) zw Arbeit, olxßcich er

schicer Irrnil: irnr, ausdrücke, „dass eine subjektive

Kausalität . ein erwarteter Effekt zwischen Kranksein

und nicht siur Arheit (jehen nicht stattfindet; man
könnte diese Satzgefüge daher vielleicht anfikausal

nennen". Anderseits wird mir da, wo ich zitiert werde

(S. 33(j), mehr zugeschrieben, als ich verantworten

kann: es sind nämlich bei dem Zitat aus meiner Ai'beit

(S. 34) : „dass Zeitbestimmungen logisch nur durch

zeitliche Vorgänge gegeben werden" am Schluss die

Ausftihrungsstriche weggeblieben, v. E. hat „Vor-

gänge" gesperrt und dagegen das al tens ancienor am
Anfang des Alexiusliedes als „reines Temporalobjekt"

angeführt, das vom temporalen Objektoid verschieden

sei. Im würde eben eine derartige Bestimmung mit

temps (und ebenso au printemps, cn ete, en aidohine,

en hiver) als eine solche gelten lassen, die etwas zeitlich

Begrenztes bezeichnet (das meinte ich mit „Vorgang")

und daher logisch geeignet ist, als Zeitbestimmung zu

dienen: ich wollte an der fraglichen Stelle ja lediglich

sagen, dass Wendungen wie Vergehen des Verdrusses

Falten Nach einem Flügel ron Kapiaun? — Vor

Tische las man's anders — apres hon vin, bon rheral,

on est plus hardi etc. nicht von Haus aus geeignet

sind, zeitliche Vorstellungen auszudrücken und zu er-

wecken , sondern erst nach einer Umdeutung ins

Temporale — um dann auszuführen , dass ein ainz

Vauhe eiere et le soleil (Cliges 16-17) oder cuni sole

denn doch zu undeutlich seien, als dass der Sprechende

nicht zumeist das Bedürfnis empfunden hätte, ein

prädikatives Partizip {ains l'aube esclaireie) hinzu-

zufügen. Mag v. E. immerhin ein dl tens ancienor

als „temporales Objekt" bezeichnen — ich sehe nicht,

wie man solche Ausdrücke zu den von mir behandelten

„temporalen Objektoiden" habe erweitern können. So,

als eine Erweiterung von einfachen adverbialen Be-

stimmungen, erkläre ich mir auch die Entstehung der

Objekto'ide mit Infinitiv; vgl. meine Arbeit S. 51:

„Auch die Infinitivsätze sind so entstanden, worüber

Brugmann, Kurze vgl. Gr. 609 (§ 815) gehandelt

hat: // Ic fist por mei I scrvir ,er tat es um meinet-

willen, und zwar, um (mir) zu dienen' ]> il le fit

pour I me scrvir. Das mei ist zum Infinitiv getreten

und infolgedessen durch das tonlose Pronomen ersetzt

worden (dieselbe Verschiebung im Deutschen) ; vgl.

Tobler II-, 85, 86, Suchier, Grundriss l-, 814. Endlich

gehört hierher die Verschiebung , die den a. c. i. er-

zeugt hat : ich sehe ihn / fliehen > ich sehe / ihn

fliehen; vgl. Brugmann, eb. 604 (§ 807)." Wenn man
die beiden Figuren (die adverbiale Bestimmung und
das „Olijektoid") solcherart nicht mehr bloss sein,
sondern werden, auseinander entstehen sieht, so

wird man auch nicht geneigt sein, wie v. E. es auf

S. 327 f. tut, ein Beispiel wie (so dass (rott Fleisch

annahm) e pur nus fut mcniels von einem andern:

et se por lui souffroie paine so schroff zu unter-

scheiden, dass man in dem einen ein Objektoid sieht

(ein ..nominales Finalobjektoid"
)

, da es zu pur nus
Salier ergänzt werden könnte — in dem andern da-

gegen ein „Objekt des Interesses" : einerseits ist im
ersten Beispiel die Ergänzung nicht unbedingt er-

forderlich (so wenig wie im deutscheu: .er wurde um
unser et H' ill en ein sterblicher Mensch' — und
anderseits könnte , wer durchaus wollte , auch im

zweiten Falle einen Infinitiv hinzufügen (z. B. j'or lui

])lairc).

Zu der schönen Zusammenfassung auf S. 333

:

„Sämtliche Nebensätze, ,verkürzte' wie ,unverkürzte',

lassen sich auf drei Ausdrucksprinzipien zurück-

führen : auf Beifügungen zum Hauptsatze im Wege
des „.\ssoziierens" (Relativsätze nebst Objekts- bzw.

Subjekts- und Prädikatssätzen), auf solche im Wege
des „V e r g 1 e i c h e n s " (Vergleichssätze, Modal-,

Temporal- und Lokalsätze) und solche im Wege
des ,,S c h 1 i e s s e n s" (konsekutive, Kausal-, kon-

zessive, finale und hj-pothetische Sätze)" ist zu be-

merken, dass der Verf. daraus die Konsequenz hätte

ziehen sollen, auch z. B. von „Objekts-Objektoi'den"

zu handeln (z. B. il me dit de venir, il m'a promis

de renir = il m'a promis (pCü vicndrait), und dass

es , wie ich GRM V, 353—367 in einem Aufsatze

dieses Titels ausgeführt habe, auch „Satzglieder ohne

den Ausdruck irgendeiner logischen Beziehung" gibt

(man könnte auch sagen: „komitative Bestimmungen"):

auch sie können die Form von Infinitivsätzen oder

„Objektoiden" annehmen, z. B. eile est au jardin

ä sommeiUcr = .sie ist im Garten und schlummert'

:

vgl. Zola, La faute de l'abbe Mouret (Paris, Flammarion).

483: „i7 tu es lä, d me mettre toujours cn edlere,

avee tes histoires de Vautre monde'' , oder: Maupassant,

Pierrot (VI 51), Un grand puits tout droit s'enfoncc

jusqu'ä ringt mctres sous t'-rre, pour ahoutir dune
Serie de hmgitcs gahries de mines. Aehnliche Beispiele

(auch deutsche) habe ich GRM V, 364 zitiert und

versucht, sie zu erklären aus dem „Bestreben, die

monotone Folge von Hauptsätzen zu unterbrechen uad

um jeden Preis eine grammatische Unterordnung her-

zustellen , wo nicht die geringste logische Unter-

ordnung besteht".

Derselbe Infinitiv mit ii kann dann als temporales

Objektoid fungieren: Zola, Mouret 402: Celle-ci pa-

raissait sou/f'rir, ä le roir ecrase ainsi, les gcnoux

casses , oder auch (wie der Infinitiv mit pour) als

„Objektoid des Erkenntnisgrundes": ib. 338: .,Que

vetdent-ils de nous, ä nous supplier ainsi?" und ib. 506

:

Que negliqeait-il donc, pour etre soumis d des eprcuvcs

si rüdes? entsprechen vollständigen (pie-(oder pour

(/?<r-)Sätzen mit dem Konjunktiv oder Indikativ, wie

ich sie in meiner „Bedeutung der Modi" S. 85 f. be-

handelt habe.

Beispiele für ein „Subjekts -Objektoid" wären:

Scribe , Les Contes de la Reine de Navarre II vi

:

une nuit, pendant nion sommeil, il me semblait voir

une femme, Montaigne III vi : il me semble atoir vu

en Plutarque . . ., Dante, Inf. XXXI 20: mi parve

reder moltc alte torri (die weiteren Beispiele aus Dante

siehe Präd. Part. S. 90): hier können wir im Deutschen

uns wiederum nur mit vollständigen dass - Sätzen aus-

drücken. Allgemeiner gesprochen scheint mir, dass
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die Objektoide im Deutscheu seltener sind als im

Französischen, oder: dass das Französische noch

Objektoide brauchen kann in vielen Fällen, wo wir im

Deutschen es nicht können.

Einzelheiten übergehend, will ich nun noch zum
letzten und wichtigsten Abschnitt: „Die Theorie vom
Objektol'd" Stellung nehmen. Hier freili'h vermag ich

dem Verf. keineswegs zu folgen, wenn er sagt: „Gegen-

über dem Periodenbau stellt mithin der Gebrauch der

Objektoide ein unvollständiges , ein unklares Denken
dar, das die gebotenen gedanklichen Möglichkeiten

nicht erschöpft. Die Objektoide sind in der Tat . . .

der sprachliche Auscli-uck rudimentärer Gedanken"

(S. 340) , oder schon S. 324 , anlässig des a. c. i.

:

„Einerseits war es nicht die eigentliche Vulgärsprache,

sondern die spätlateinische Sprache der Gebildeten

(soweit sie nicht reinen Ciceronianismus nachäffen

wollten) , die in konsequenter Fortentwicklung den

acc. c. inf. allmählich zum Objektsatz umgestaltete."

Ich glaube im Gegenteil, dass der Gebrauch von

Objektoiden im wesentlichen dem Stil der Gebildeten

und der Schriftsprache angehört, während die Sprache

der Mindergebüdeten vollständige Neben- oder Haupt-

sätze vorzieht. Der „Mann aus dem Volke" wird nicht

sagen: Ich tat « nicht, um Sie zu Irnnlen, sondern:

. . . tceil ich Sie kränkoi iroIJtr, nicht : Seien Sic so

iftd, mir Feuer zu gehen, sondern : . . . und geben Sic

mir Feuer; Wendungen wie ainz Vmibe esciaircie.

nach verlesenen einigen lateinischen Gedichten (Goethe),

nach genommenem Abschied (Schiller), nach getötetem

Manne (Voss) , wegen der ausgestorbenen, Dualform.
(Grimm), ein trotz aufgehobenen Abonnements aus-

verkauftes Haus (Müncli. Neueste Nachrichten 1914,

Nr. 33) — bis auf das letzte aus meinem „Präd. Part."

zitiert — stammen offensichtlich durchaus aus der

Literär- oder sogar aus der Kanzleisprache , sind

„Latinismen". Matth. 26, 2 übersetzt Luther, ent-

sprechend dem Latein der Vulgata (ut crucißf/atur) :

und des Menschen Sohn tvird überantwortet werden,

dass er geJcreuziget werde, während wir heute sagen

würden : um gekreuzigt zu werden : so aber sagt schon
die französische Bibelübersetzung Louvaiu IS.'iO: jmur
estre crucifie. Aehnliches aber gilt von allen ein-

schlägigen Stellen der Passionsgeschichte, die ich mir

notiert habe, und die zu zitieren hier zu weit fühi'en

würde : Luther braucht dort, wo wir heute Objektoide

mit dem Infinitiv setzen würden, fast immer „voll-

ständige" r/rrss-Sätze (auch da, wo die Vulgata den

a. c. i. oder nom. c. i. hat, z. B. 27, 66: Juhe ergo

custodiri sepulcrum. = Darum befiehl, dass mau das

Grab verwahre • .); die französische Bibelübersetzung

von 155(1 hat hier meistens schon Infinitive, und wo
das nicht der Fall ist, da findet man sie heute (z. B.

26, 63 Adjuro te . . . ut dicas nobis ... — Luther:

Tch beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du
un^ sagest ... — Franz. 1550 : Je fadjure par le Dieu
i'ivant qtie tu nous die — moderne franz. Bibelüber-

setzung von J. F. Ostervald: Je fadjure. par le Dieu
vicant, de nous dire). Nun gilt aber doch gerade die

liUthersche Bibelübersetzung als in besonderem Masse
volkstümlich, und man wird schwerlich behaupten
können, das Deutsche oder das Französische sei seit

F-uther bzw. seit 1550 „ungebildeter" geworden. Und
das heute allein übliche „Objektoid" : 11 m'a dit de

faire ist bis zum klassischen Jahrhundert durchaus

ungebräuchlich und , wie ich bereits Modi S. 25 er-

wähnt habe , noch von Vaugelas (I 440) verdammt

worden, der dafür- verlangte : il me dit que je fsse,

wie heute niemand mehr sagt. Liest man aber irgend-

einen altfrz. Text daraufhin durch , so wird man fast

überall dort, wo heute in diesen Fällen de + Inf. stehen

würde, vollständige ^«f-Sätze finden : so nach comander,

priier, her (Erec 718, 1422, (107, 4006 usw. usw.) —
nach V. E, müsste man durchaus schliessen, dass das

Frz. seither immer unklarer und ungebildeter geworden

wäre.

Dass die Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen

gebildet und die ausführlichen que-SUze volkstümlich

seien (also gerade umgekehrt, als v. E. will), ist ja

auch das a priori zu Erwartende. Denn diese Kon-

struktionen erkläre ich mir aus dem Bedürfnis
nach Kürze. Nun hat aber die gesprochene Sprache

Zeit und Müsse genug, während in der Schriftsprache

die „Breite" verpönt ist. Das Bedürfnis nach Kürze

zeigt sich insbesondere bei den temporalen Objektoiden

;

vgl. ton

an

ich

fünf

wie

ä cinq

(= der

fünf Uhr, engl, at five o'dock {wörtlich: ,um

die Glocke') — frz. ä cinq Iteures könnte mau,

in den „Präd. Part." ausführte, erklären als

heures sonnecs; vgl. auch der 5. Dezember

fünfte Tag des Dezember, decembris); engl.

the fifth of decemhre, frz. le cinq dccembre (hier wird

so gesprochen, wie man abkürzend schreibt). So habe

ich denn in den „Präd. Part." besonders viel temporale

Beispiele anführen können. Ein abl. abs. wie urbc

capta. frz. apres la rille prise kann aber auch dem

Streben nach einem besonderen stilistischen Effekt

entspringen: wenn ein Feldherr wie Cäsar sich so

knapp ausdrückt, so will er damit gewdssermasseu

sagen, dass die Einnahme der Stadt schnell, glatt, wie

selbstverständlich vor sich ging {oeni, vidi, vici): er

presst in einen aufs äusserste verkürzten Nebensatz,

was er bei breiterer Ausführung in einem ganzen Haupt-

satz ausdrücken könnte. Aber auch andere Schrift-

steller haben den Ehrgeiz, sich möglichst knapp zu

fassen, wie in Erz gemeisselt zu schreiben, das zu er-

zielen , was Vossler den „monumentalen Charakter"

der Sprache nennt. Ferner nötigt allein schon der

Umstand, dass er Perioden baut, den Schriftsteller in

grösserem Masse zur Anwendung von Objektoiden:

wollte er all diese nach v. E. vollständigen Gedanken

nicht rudimentär, sondern vollständig ausdrücken, d. h.

durch verbale ^we-Sätze, so wurden die Perioden noch

länger und gänzlich unübersichtlich werden: wer das

Ganze übersichtlich gestalten will, darf sich nicht

scheuen, die Einzelheiten nur skizzenhaft anzudeuten.

So möchte ich denn vermuten, dass die eigentliche

Blütezeit des Objektoids in das klassische Jahrhundert

fällt, in die Zeit des monumentalen Periodenbaues. Nun

ist aber die Neigung zum Periodenbau wiederum eine

Eigentümlichkeit der Gebildeten, nicht der Ungebildeten.

Und damit hängt auch wohl die oben konstatierte Tat-

sache zusammen, dass das Französische im Gebrauch

des Objektoids in vielen Fällen viel weiter geht

das Deutsche: im Französischen ist der Einfluss

Gelehrten, dei

bei uns , die

Grammatiker, der

beträchtlicher als

Nachteil — eher geneigt sind zu

Schnabel gewachsen ist", als

Sprache. Bei den anderen Kategorien des Objektoids

(z. B. man hat ihn wegen versuchten Totschlags ver-

3

Intellektuellen

Vorzug
wie

der

WU' —

r

reden,

im Stil

als

der

viel

und
uns der

Schrift-
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hfificf) zeigt sich der Einfluss der K an zl eisp räche.
Warum nun gerade diese eine solche Vorliebe für die

Objektoide hat, erkläre ich mir so: wir haben die

Neigung, für alles, was uns geläufig ist, weil es regel-

mässig oder häufig auftritt, möglichst kurze Formeln
zu prägen (während wir das seltener Auftretende gern
breiter ausdrücken): für den Juristen ist nun der

Mord, der Diebstahl usw. nur einer unter unzähligen

immer wiederkehrenden Fällen, und so wird denn der

.Jurist sagen : er ifi wegen Diebstahls verhaftet irordeii.

wo der Laie, der einen besonderen Fall sieht, sagen

wird: er ist verhaftet wor<le)i, iccil er gestohlen hat —
aus solchen Formeln wie wegen Mordes, Diebstahls usw.
können sich dann aber Objektoide entwickeln: ivegen

rersuchten 3Ior(fes, Diebstahls usw. Der „gemeine
Mann" wird nicht sagen: ieh muss wegen miterlasseiier

Anzeige 20 Marh Strafe zahlen, sondern . . . weil ieh

sie unterlassen habe. Damit hängt übrigens die Vor-
liebe der Juristen , der Gelehrten , überhaupt aller

Intellektuellen für die so verpönten Verbalabstrakta

auf -ung zusammen, das „Unken", wie Jean Paul es

nennt : Wem die Welt schön geordnet , statisch in

Fächer geteilt vor Augen liegt, wer mehr das Generelle

sieht als den individuellen Fall, wird in der Sprache
diejenigen Ausdrücke bevorzugen, die ein Ereignis

nicht in seinem Verlauf darstellen , sondern als ge-

ronnenes Resultat: d. h. Verbalabstrakta, Infinitive.

Partizipien. (Ebenso im Französischen: // est inutile I

de mettre en relief la defectuosite da raisonnement sur
\

ta compeäibilite de la neutralite bulgare avec Vcyitree

dans son armee d'officiers appartenant et des pays
/pii fönt la giterre a la Bussie, Journal, 11 oct. 1915,
zitiert von E. Richter, Studie über das neueste Fran-

zösisch, Archiv 1916, S. 36y.) Dabei ist es klar, dass

das mehr eine Eigentümlichkeit des Gebildeten ist als

des Ungebildeten, für den die tatsächlichen und die

möglichen Ereignisse durchaus nicht so schön geordnet
sind (ebensowenig wie für den Künstler, der daher

jene Abstrakta, falls er nicht besondere Effekte er-

reichen will, eher meidet als sucht). Diesem Typus
von Schreibenden bieten nun die Objektoide den Vorteil,

sich knapp, .,sachlich" ausdrücken zu können und doch
nicht ins gänzlich Unanschauliche zu verfallen: wegen
versuchten Totsehlaqs ist immerhin noch anschaulicher

als wegen TotscJdagrersiichs. Dabei kann es nun
passieren, dass dem Sprechenden das Auszudrückende
als so selbstverständlich, so naheliegend, so üblich, so

t.ypisch erscheint, dass er sich so kurz ausdrückt, dass
— ihn der Hörer nicht mehr versteht. Wenn Paulus
geschrieben hat (I. Kor. VII, i -/.aXov dvöptu-iu fuvodxic
(ir, aTTTisDat. oid Ik xäc :ropv£iac ixaSTO? ttjv

iauToiJ fuvaTza I/stw = Bonuw est hontini mulierem
non tatigere: propter fornicationew axteni nnus-
f/aiscpie saain uxoreni heiheat = (Luther) aber um der
Hurerei willen habe ein jeglicher sein eigen Weib —
so zeigt diese Ausdrucksweise

, wie sehr der Apostel
die Hurerei für etwas Alltägliches hielt, wie sehr sie

ihn beschäftigte — aber unbedingt verständlich ist sie

nicht , und so hat denn die Bibelübersetzung von
A. Arndt und die schon angezogene moderne fran-

zösische sie zu einem Objektoi'd vervollständigt: jedoeh

um Unzucht zu r er hüten — toutefois, poiir eritcr
Vimpudicite (Präd. Part. S. llü). Der „Manu aus dem
Volke" aber hätte weder so noch so gesagt, sondern:
iceiJ er snnst Hurerei treibt, oder damit er nicht

H. t. — Es muss freilich gesagt werden, dass die

Uebersetzung mit verhüten oder eriter zwar ver-

ständlich ist, aber der seelischen Meinung des Apostels

nicht gerecht wird: für ihn ist die Unzucht nicht

etwas zu Vermeidendes, sondern etwas Gegenwärtiges,

ein brüllender Löwe, der umhergeht und siehet, welchen

er verschlinge, und wenn man den Ausdruck in seinem

Sinne logisieren wollte, so niüsste man übersetzen

:

wegen der Existenz, wegen des Vorhandenseins der H. —
dieselbe Anschauung, die auch einem mittelalterlichen

Par ararice le fst zugrunde liegt. Dieses bedeutungs-

blasse Verbum sein, existieren alier wird auch sonst

gern erspart, selbst um den Preis der Zweideutigkeit

:

Abgeordneter Becher möchte nicht gern auf die Staats-

gestüte verzichten, bittet aher um grössere Unter-

stützung der Priratgestüte: Deutsche Warte 16. IL 12—
Eine Kundgebung für den Unirersitäisgarten: Berl.

Tageblatt is. XII. 12 (für die Weiterexistenz) —
Cid III IV : Je fengage ma foi De ne respirer pas

un moment apriis toi — Stendhal, R. et N. XXVIII

:

eile etait si heitreuse avant vents — on sait depuis

Descartes que ... — Lafontaine , Fables VI xTi

:

Poter un pauvre aninud , Grevouilles , ä mon sens,

ne raisonnaient pas med ,in Anbetracht ihres Klein-

seins', d. h. ,wenn man bedenkt, dass sie so kleine T.

sind' weitere Beispiele: Präd. Part. S. 110). — Bei

Dante, Inf. VIII 84 heisst es: Chi e costui , che,

senza morte, Va per lo regno della morta gente'^

,ohne Todsein, ohne tot zu sein' : Für die Toten der

Totenstadt ist der Tod etwas so Ailgegenwärtiges,

dass sie sich mit einem nominalen „Objektoid" be-

jinüaen, wo man sonst einen vollständigeren Ausdruck

gewählt hätte. — Bei den oben zitierten nominalen Ob-

jektoiden hingegen {nach einem Flügel von Kapaun usw.)

ist das ersparte Verbum essen oder trinken [vgl. entre

deux vins (Chaulieu) , entre deux sauces (Daudet,

Plattner IV 221), Une derniere poignee de mains, u n

dernier petit verre, et Von sc separe (Daudet,

zitiert von Bally , GRM IV 598), nach Tisch, vor

Tische, apres le cafe usw.] , das mit den ess- oder

trinkbaren Gegenständen so eng assoziiert zu sien

scheint, dass es eben genügt, sprachlich nur diese zu

bezeichnen, um es in der Phantasie des Hörers mit-

zuerzeugen : ein Symptom unseres allzu-menschlichen

..Materialismus" ; solche Ansdrucksweisen können nun

in der Tat ausserordentlich volkstümlich sein (oder

werden) : aber nicht wegen Oii'er Unklarheit. Ueber-

haupt müsste eine künftige stilistische Untersuchung

der Objektoide, zu der v. E.s schöne Skizze hoffentlich

anregt, stets auf das Spannungsverhältnis (die Asso-

ziationsnähe oder -ferne) achten, die zwischen Nominale

und Verbum besteht. Hierfür findet man ein inter-

essantes Beispiel in der asymmetrischen Konstruktion bei

Balzac, Peau de Chagrin, ed. Nelson, p. 159: Entre

une blessure ä recevoir et la dechirure de mon frac,

je n'aurais jms hesitel: zwischen tilessure und recevoir

ist das Spannungsverhältuis so gering, dass Balzac den

Ausdruck offenbar zunächst rein nominal konzipiert

hat {entre une blessure et ) und dann erst, nach-

träglich korrigierend , durch (V recevoir ergänzt und

verdeutlicht hat (was nicht unbedingt erforderlich war)

— zwischen ,,Frack" und „zerreissen" hingegen ist es

so gross, dass er von Anfang an zu dem Verbal-

abstraktum dechirure gegriffen hat.

Daraus aber, dass ich mich im vorstehenden ge-
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nötigt sah , eine von der des Verfassers vielfach ab-

weichende Auffassung auszusiirechen, darf der Leser

nicht schliessen, dass ich von dem hohen Werte dieser

Abhandlung nicht nur für die noch zu schreibende

wahrhaft historische französische Syntax und Stilistik,

sondern für die Bedingungen überhau[it, unter denen

das Sprechen sich absjiielt, nicht aufs tiefste überzeugt

wäre. Im Gegenteil : aus der Länge dieser Be-

sprechung — und dies ist die einzige Entschuldigung,

die ich vorbringen kann — mag er ersehen, wie ausser-

ordentlich anregend diese Abhandlung wirkt, und
Widerspruch ist vielleicht nicht die schlechteste Art

des Dankens.

München. Eugen Ler eh.

Samuel Merlan, Die französischen Namen des Regen-
bogens. Baseler Diss. 1'J14. Halle, Karras. 97 Seiten
und 2 Karten.

Es ist ein interessantes BegrifPsgebiet, in das

uns Merlans gedankenreiche Arbeit hineinführt. Der
gespensterhaft auftauchende , buntfarbig leuchtende

Himmelsbogen hat zu allen Zeiten die Phantasie der

naturbetrachteuden Menschheit lebhaft beschäftigt.

Hier wird nun die Fülle der Namen des Regenbogens,
soweit Frankreich in Frage kommt, vor uns ausgebreitet,

eingehend erläutert und meist glücklich gedeutet. In

reichen — wenn auch bisweilen sehr abschweifenden —
Anmerkungen werden uns eine grosse Anzahl Namen
der weiteren ßomania

,
ja des gesamten Erdenrundes

vorgeführt, und dabei werden überall, vor allem auf

dem Gebiete der Volkskunde, die reichen Kenntnisse,

der Scharfsinn und die methodische Umsicht des Vei'-

iassers offenbar: eine weit über das gewohnte Mass
hervorragende Erstlingsarbeit liegt vor uns.

Die einleitenden Bemerkungen sind recht allgemein

interessant ; sie beleuchten deutlich, wie die Form der

Himmelserscheinung in hohem Masse , die Farbe nur
in geringem Masse die Namengebung beeinflusst, wie

die volksetymologischen Bezeichnungen als Reflexe aus

Nachbartjpeu entstehen und wie allbeherrschend das

religiöse Moment auf die Benenuuue; wirkt , so dass

selbst Namen, wie Saintr-Vitrge , St. Esprit und
Diabh' (von einem , Schwanz' des Regenbogens ist in

Anjou die Rede) erscheinen.

Bei solchen Erörterungen zeigt sich allerdings bis-

weilen eine Auffassung von der sprachlichen Ent-

wickelung, die wir uns nicht ganz zu eigen machen
können. So bespricht der Verf in einem Exkurs
sogen, tautologische Kompositionen wie potih-f/clinr.

elsäss. voiiurc-iräf/ele (vgl. ja auch die bekannten Lind-

inirni, Sclialh^hicclit usw.): er weist darauf hin, dass

wir uns solche Ausdrücke als in Grenzgebieten ent-

standen zu denken haben und fährt dann fort: „beide

Bestandteile kommen eben in der Nähe, sei es einzeln,

sei es in anderer Verbindung, vor, und ziehen sich nun
an; kommt etwas Sinnreiches heraus, so ist mehr
Glück als Verstand im Spiel gewesen" (S. 4). Solche

Auffassung einer ,molekularen" Entstehung scheint uns
zu mechanistisch. Wir sehen da nicht nur eine Art
Natursjiiel , sondern sjiüren das unbeholfene Greifen

des Sprechenden, sein Ringen nach Verständnis. Ein
sprachschaflFender Einzelwille steht überall auch hinter

noch so abstrusen Siirachblöcken. ,roiturc' ist dem
Deutsch-Elsässer (zumal dem Verständnis begehrenden

Kindermund) zu nichtssagend, und so fügt er ein

iviujde hinzu. In ähnlicher Anschauung sieht der Verf.

bei .jarretierc de Ja Ste.- Vierge' 67 einen ,grotesken

Reflex des benachbarten ceiniure du hon Dien' ; die

einzelnen Typen wachsen vor ihm wie ein buntes
Farbenspiel.

Wenn wir allein die französischen Namen über-

schauen , was für eine drängende Fülle I Ueberreich
erscheint schon das Material der einen Atlaskarte

mit etwa hundert Ausdrücken ; und doch ist damit die

Zahl der französischen Varietäten längst nicht er-

schöpft; wie wünschenswert eine Ergänzung durch die

Wörterbücher der Einzelmundarten ist, zeigt der Verf.

(S. 09) in der wichtigen Grujipe ,conrroie\ deren sechs

Typen auf dem Atlas ganz fehlen.

Der allgemeinste Typus in Frankreich ist areus
und seine Komposita; das an sich seltsame Kompositum
arc-en-cicl wird annehmbar als volksetymologischer

Reflex eines * arc-an-ceVuiii (vgl. arronccl) erklärt

(S. 21 f.). Vor allem wird der Himmelsbogen architek-

tonisch aufgefasst als Bogen, Balken, Gewölbe (wo das

Icahicnuit des Berner Jura ,Hüttchen' einzureihen wäre),

merkwürdigerweise auch als Rundfenster (ivil-du-ba'iif),

endlich direkt als Haus (Arche Noahl); andern er-

scheint er als Brücke , wo, nebenbei bemerkt, die

baskischen Ausdrücke zu erwähnen sind : jannf/oikoaren

ziihia (Azkue) ,Gottes Brücke', arzubi (vom Verf. nach
Melusine II zitiert; regelrecht aus arf/izubi [was bei

Azk. fehlt]) .Lichtbrücke', bizk. erroniaho-znhi ,p<mt

de lloi)ie\ wenn hier nicht ursprünglich im ersten

Bestandteil erromaru ,2>orie ä claire-vo/e (Azk.) zu

sehen ist, ronc. zuhiadnr ,pont + corne'.

Damit kommen w'r zu dem nordostfranzös. cnr-

ncife; darin bloss eine Umbildung von couronneite zu

sehen, wie der Verf. (79) vermutet, befriedigt nicht;

vielleicht ist es als rundes ,Trinkhorn' oder ,Musik-

horn' gedacht ; vgl. den gebräuchlichsten bask. Ausdruck
ortsadar ,cornc de viiar/e'. Der Regenbogen wird ferner

als Streifen, als bunter Saum, als Seidenbogen (3."j)

(wo unmittelbares Empfinden doch viel eher an das

bunte Farbenspiel als an eine ,Prognose für gute

Seidenernte' anknüpfen wird), als Gürtel (bask. guip.

jaHugoikoareit (jerrihou .ceinfurr de D'cu'), als Strumiif-

baud, Himmelsfahne, als Krummstab angesehen. Das
vom Verf. als dunkel bezeichnete burgundische anwfiii,

ainmeü wird wohl /timant' ,Diamant' sein; vgl. ehre
cum cristal Tobler, Altfr. Wtb. 240, 18, s. auch

Mistral I, 797 über den erisird de (juartz den ,diam(int

de Saint jilainic'- ; merkwürdig sind Namen wie ,Falle.

Schlinge, Netz'. In lehrreichen Abschnitten behandelt

der Verf sodann die meteorologischen Be-

zeichnungen wie ,Abeudbogen, Regenbogen, arc qui

hoit vgl. auch port. arco-du-cliuva , schildert die Be-

einflussungen von Mond- und Sonnenhof (65, 75, 83, i).

vgl. auch 'errcus aut Corona' Thes. 1. lat. II 479 u. ä.

Nicht stets sichere Ergebnisse liefert die Erörterung

über die zahkeichen Heiligennamen. — Die inter-

essantesten volkskundlichen und mj-thologischen Unter-

suchungen stellt der Verf bei einigen Namen an. die

von volkstümlichen Vorstellungen Kunde geben. Die

geisterhafte Erscheinung (dazu Je hei' als Schmeichel-

name, vgl. Zs. f r. Ph. 38, 712) am Himmel weckt
allerlei Fragen. Worauf wird dieser ungeheure Bogen
aufgebaut, auf Pflanzen und Gras, denen er Wohl-
geruch verleiht (zur Aniu. 91 , 2 vgl. auch Pauly
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Wissowa I, 43), auf einem Pflock (arl- sn hoto in

Malmedy S. 91), auf einem Schüsselclien'.-'

Die tiefgehendsten mytliologiscLen Fragen be-

rühren die Abschnitte arcus Vrneris (Hü, s), arciis

Xcptuni (44 f.) und Iris (60, i). So sehr wir die

Vorsicht und gründliche Abwägung des Verfassers

schätzen, so bleibt er uns doch etwas zu zögernd in

seinen Schlüssen. Bei den reichen Belegen , die er

über Maria und ihre Beziehungen zum Regenbogen
bringt (67, s) konnte der Zusammenhang Marla-Tris-

la rieiUe, port. a rellia (nachzutragen wäre port. arco-

in's neben arco-Ira), wie uns scheint, getrost schärfer

in den Vordergrund gestellt werden. Auch in der

Ablehnung Schuermans und seiner Eeihe Nejiiunus-

Ivtin scheint er uns reichlich skeptisch.

Der bedeutsame Glaube, dass man das Geschlecht

wechsele , wenn man unter dem Regenbogen hindurch

geht, ei'scheint tibrigens ausser in Serbien und Albanien

und in H*" Loire auch bei den Basken ; vgl. s. v. ruh/aclar

bei Azkue II, 469.

Zum Schluss sei in Ergänzung der 36, 5 zu Ende
zitierten phallischen Vorstellungen vom Regenbogen
ein Brauch in Anjou erwähnt, von dem Verrier-Onillon

Glossaire II, 423. 441 berichtet: Bei Erscheinen eines

Regenbogens machen die Kinder die linke Hand hohl,

spucken hinein und schneiden mit der senkrechten

Handfläche der rechten Hand durch den Speichel

;

zweifellos eine phallische Geberde (Darstellung des

membrum vgl. die entsprechenden Gesten in Portugal

ns armas de Saö Francisco); und doch wird dieser

Brauch nur die Abwehr eines dämonisch gefürchteten

Phänomens beweisen können.

Wir beglückwünschen den Verf. zu seiner vor-

trefflichen Arbeit und hoffen, ihn noch oft zu be-

gegnen.

Hamburg. H. Urtel.

Joseph de Morawski, Pamphlle et Qalathee par
Jehan Bras-de-Fer de Uammartin-en-Qoele

, poeme
frani^ais inedit du XlVf siede. Edition criti'jue, pre-

cudee de rechci-clies sur le Paniphilus latin. These pour
le Dootorat dTuiversite. Paris, H. Champion. 1917. S".

XII, 228 S.

Der ehemalige Absolvent des St. Matthias-

gymnasiums in Breslau, wo er auch des Rezensenten
Unterricht genossen hat, hat während des Weltkrieges
an der Pariser Universität promoviert. Seine A. Jeanrov
gewidmete Arbeit stellt entschieden eine gute Leistung
mit viel selbständigem Urteil dar, das sich au einem
literarisch nicht gerade bedeutenden Texte, der freien

Umarbeitung des lat. Paniphilus, einer Dichtung,
dem Stil nach eher einer Schülerarbeit, aus den Jahren
1300

—

l'31t) eines Jehan Bras-de-Fer, gemessen hat.

Das Werk (2.t61 vv.) hat sich in der einzigen Hs.
Brüssel nr. 4783 erhalten. Gearbeitet ist es nach
dem Gedächtnisse , daher auch die vielfachen Ab-
weichungen vom lat. Original. Unter den Zusätzen
interessieren zwei Episoden: a) der Songe de Pam-
phile in Form eines debat zwischen Auge, Herz und
Ohr, vielleicht nach einer lat. Vorlage ; b) die aus der
Disciplina clericalis bekannte Geschichte von Ale.xander
und Diogenes , der hier als ein clerc Boros auftritt

und in einer Einsiedelei bei Pavia haust.

Sehr verdienstvoll ist des Verfassers Geschichte
des Typus der vetula, der bis auf die Neuzeit

verfolgt wird: sie erscheint in der frz. Literatur teils

als Zauberin (Eneas, Cliges , Lai des Deux amauts,

Romau de la Violette), teils als Dienerin oder Zofe,

teils als berufsmässige Kupplerin (seit Eracle in zahl-

reichen Variationen), in deren Charakter orientalisch-

byzantinisch-ovidianische, auch rein volkstümliche Züge
(der lat. Pamphilus) sich mischen und deren Tätigkeit

nach den beiden Arten des vermittelnden Handelns
(Haupttricks : palliura, linteolum, gladium, catula, alles

bekannt aus der Disc. der. und den sieben weisen

Meistern, dazu Stellvertretung und Verkleidung) und
der Dialektik (Ovid, Pamphilus) unterschieden werden
kann. Eine besondere Stelle nimmt die vieille im
Rosenroman ein. Ihre Rolle im Drama und im Roman
wird kurz gestreift , ausführlicher über die Art ihrer

Schilderung gehandelt.

Aehnlich lehrreich sind des Verfassers Diskussionen

(im Abschnitt über den Stil seines Autors) über das

Wesen der mittelalterl. Minne , wobei die RoUe der

christl. Mystik und Asketik betont wird, über die Ver-
wendung von Sprichwort und Sentenz nebst Ver-

teilung nach Dichtgattungen, auch Veränderung und
Variation, über die Belesenheit des Dichters. Dessen
Arbeit stiellt sich uns dar als ein „poeme curieux, melange
hybride de science confuse et de locutions populaires,

oü la sagesse des nations figure ä cöte de celle de

Salomon ou de Seneque, oii l'on voit Ovide tendre

une main fraternelle ä Aristote, et Sj-drach k Isidore

de Seville".

Die Einleitung gibt eine eingehende kritische

Uebersicht über Ueberlieferung, Einfluss und Eigenart

jenes viel nachgeahmten, durch Ovid inspirierten halb-

dramatischen PninphiluSy unter dessen Bearbeitungen

die von Celestina des Fei-nando da Rojas am be-

rühmtesten ward. Ob die Berührungen mit der Pasto-

reUe die Ansicht des Verfassers stützen , dass der

Pamphilus als eine durch ein anderes Kulturmilieu

herbeigeführte Moditikation der Pastorelle aufzufassen

sei, scheint mir nicht erwiesen zu sein. Immerhin stellt

der lat. Pamphilus, dessen Neuedition wünschenswert
ist, eine besondere literarische Gattung dar, die einerseits

zur Komödie , anderseits zum Fablei oder zum Art

d'aimer in Beziehung steht, aber weder einen moralisch-

didaktischen Hauptzweck noch einen ausschliesslich

epischen oder dramatischen Charakter aufweist. Von
den Nachaliniungen des Pamphilus wird das schlechte

Elaborat in venezianischer Mundart (vgl. Tobler, Arch.

glottol. it. X 177 ff.), die Episode im Libro de buen
amor des Juan Ruiz , Expriesters von Hita (Vorbild

für die Celestina), eine franz. Paraphrase (Drucke 1494
und 1545), eine toskanische Farsa des Jano Damiani
(Siena 1518) beleuchtet.

Der franz. Text wird sorgfältig wiedergegeben und
durch wertvolle Anmerkungen erläutert, v. 118 1. Le
2»'eurc [cn] son euer entama. Dadurch \vird der

Uebergang zum folgenden Monolog gegeben, v. 138
(IrsiouJIo vgl. Godefr. tooiUier. v. 180— 182 sind nicht

so unklar : parole contanieVmise = manchipes esniere

(183), dazu Zusatz lb2: Wide de pechiez et de fahle
(vgl. 293) „ohne sündhaften Vorbehalt und Nachrede".
V. 239 1. I'ouin)

Taut est Dinvruis

Inwiaiiie semenche. v. 268 tapetraii vgl. Littre s. v.

der Sinn des Lochzustopf'ens jener nochicre (266)

/ doiiroit Solution, v. 241—42 1.

cn giti (= ci(i) esseiiclic S'amiUist

tapp,

liegt ganz nahe. 306 wird klar, wenn man oii als
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lt. iihi auffasst und diesen Vers mit dem folgenden

durch einen Doppelpunkt verbindet , die geschädigte

Stelle seitens des Liebesgottes ist ja das Herz: Mon
euer a perchie. v. 359 Qui snroit allgemein gefasst

„wenn man nur weiss", v. 368 dieser Theodomas als

Verfasser der See undus- Geschichte ist auch

mir recht rätselhaft, v. 426 on val ist kaum richtig ge-

fasst als Metapher, eher = Ja val „da unten" als Fuss-

gänger, während er später hoch zu Eosse sitzt und

sich eins lacht, v. 1268 1. nr m'dnient; vgl. 1701.

Im Glossar vermisst mau z. B. manchipes <C man-

cipium 183. mone 110. ualer 192.

Zu S. 78 „Augen des Herzens" vgl. Schultz-

Gora, Z R Ph. XXIX, .337 ff. M. Schittenhelm, Zur

Stilist. Verwendung des Wortes euer. Diss. Tübingen

1907, S. 66. Rom. Jhbr. X (1906), II, 65.

Zu S. 83 El tonel ou s'espooiUoii ist falsch über-

setzt „ii est en train de se devetu'".

Zu S. 169 , n. 1 Wechsslers Buch ist längst er-

schienen (Minnesang und Christentum, HaUe 1909).

Zu S. 172 .,L'amant se compare souvent ä un

martyr" (wegen prov. martir „Qual, Pein") geht doch

zu weit.

Zu S. 198, n. 3 über Sidrac vgl. besonders Ch. V.

Langlois , La connaissance de la nature et du monde
au moyen äge. Paris 1911, S. 180 ff.

Bezüglich Druckfehler 1. S. 91, n. 6 W. Fischer;

S. 126, n. 3 Vasantasenä; S. 110, n. 3 Historia

Septem sapientnm (so lautet durchweg die mittellat.

Gen. -Form).

Greifswald. Alfons Hilka.

Margarete Cordemann, Der Umschwung der Kunst
zwischen der ersten und zweiten Fabelsammlung
La Fontaine's. Münchener Dissertation. 1917. (9.5 S.).

In der La Fontaine-Studie des siebenten Bandes
der Lundis konstruiert Saiute-Beuve diese Stufenfolge

in der Entwicklung des Dichters, den er in kaum ver-

ständlichem Vergleich den Homer Frankreichs nennt

:

die erste Sammlung, Buch 1—6, 1668 veröffentlicht,

bringe in der Hauptsache Fabeln im alten Sinn, kleine

moralisierende Geschichten, die den reifen Leser nicht

alle dauernd zu fesseln wüssten : in der zweiten

Sammlung dagegen, Buch 7— 11 vom Jahre 1678, und in

dem .jSchwanengesang", dem etwas ungleichmässigen

zwölften Buch von 1691, treffe man die reine und
völlige Kunst La Fontaines an . Novellistisches,

Plauderndes , LjTisches , Philosophisches zu Kunst-

werken ganz besonderer Art zusammengedrängt, die

das Wesen der alten Fabel durchaus dui-chbrächen und
überschritten.

Von dieser Stufenfolge, die sich fast als eine

Dreiteilung in Fabel, Novelle und Philosophie darstellt,

weicht die vorhegende Ai'beit zugunsten La Fontaines

ab. Auch Marg. Cordemann kann natürlich die grössere

Nachdenklichkeit der späteren Stücke so wenig ver-

kennen wie ihre veränderte Form. Sie sieht aber,

sehr zu Recht , im ersten Recueil nicht so sehr eine

Nachbildung der überlieferten kindlichen Fabeln, als

dramatische Miniaturen. Dem dramatischen Gehalt,

der dramatischen Eigenart der Sammlung gilt im wesent-
lichen der erste Teil der Dissertation. Die Verfasserin

geht dabei mit sorgfältigem Fleiss, zugleich auch wohl
noch ein wenig schülerhaft unbeholfen, zumal im Aus-

druck, zu Werke ; doch merkt man hinter allen Kindlich-

keiten eine bedeutende Anregung und Leitung : die

Dissertation ist aus Karl Vosslers Seminar hervor-

gegangen, der selber im April La Fontaines Kunst in

einem Zyklus der eindringendsten Vorträge in der

Münchner Volkshochschule behandelt hat und seine

ergebnisreichen Betrachtungen nunmehr bald veröffent-

lichen dürfte. Das Ziel der ersten Sammlung fasst M. C.

mit La Fontaines eigenen Worten : En ces sortes de

feinte ü faut instruire et plaire, wobei sie richtig sieht,

dass es mehr auf das plaire als das instruire ankam,

vielleicht aber noch immer nicht stark genug unter-

streicht, wie sehr es sich in allen Punkten um wahr-

haft kindlich heiteres Spielen handelt, jene Kindlich-

keit , die zugleich unschuldig froh und grausam sein

kann, die ganz amoralisches Vergnügen an der bunten

Welt bedeutet. Die dramatische Form der Fabel

-

handlungen wird scharf erfasst: ein Charakter entlädt

sich, stösst auf einen gegnerischen Charakter, es „ent-

steht Spiel und Gegenspiel — der geschickteste Spieler

gewinnt" (S. 10). Abweichungen von solcher Grund-

form dramatischer Fabelhandlung kommen dadurch zu-

stande, dass Nebenpersonen auftreten, oder dass ein

kraftvoller Spieler mehreren verbündeten Schwächeren
entgegentritt, oder dass sich erst im Laufe des Spiels

Verstärkung für eine Partei einfindet, oder dass einer

nach verschiedenen Seiten hin Front zu machen ge-

nötigt ist, oder endlich, dass einer nicht gegen lebende

Feinde , sondern gegen widrige Verhältnisse gestellt

ist. Warum gerade diese letzte Form —- Beispiel:

der hungrige Fuchs, der an den Verhältnissen scheitert,

da ihn nach den zu hoch hängenden Trauben gelüstet —

,

warum das „einseitige Spiel" weniger dramatisch sein

soll als die aus 8piel und Gegenspiel aufgebaute

Handlung, warum gerade „diese Fabeln die Fäden zu

einer neuen, mehr zum Epischen hinstrebenden Ent-

wicklung des Dichters" (S. 14) spinnen sollen, will

mir nicht ganz einleuchten. Kampf gegen Verhältnisse

kann sehr viel dramatischer sein als Kampf gegen

lebendige Gegner. Weiter stellt M. C. fest , wie

La Fontaine die Träger seiner Handlungen nun auch

mit dramatischen Mitteln zeichnet: durch charak-

teristische Bewegungen, die „auch eine Art Handeln,

nämlich Ausdrucksgebärde" sind (S. 18). Sie geht daun

auf die Charakteristik der Tiere, die im ersten Recueil

überwiegend die Träger der Handlung sind, durch un-

mittelbares Tun ein, auf die vielen direkten Reden hei

selteneren Bei-ichten, auf die „Einordnung in Raum
und Zeit", das .szenisch Greifbare" dieser Fabeln

(S. 23—26). Weniger glücklich scheint es mir, wenn
die Verfasserin in einem besonderen Abschnitt über

„die Motivierung der Handlung" zwischen leichten und

schweren Motiven unterscheidet. Sie ist auf diesen

Punkt in dem korrespondierenden Studienstück zum
zweiten Recueil noch einmal zurückgekommen. Dort,

S. 71, heisst es: „Gewiss liegt die Gefahr der Willkür

nahe, Dichtungen nach ihren leichten und schweren

Motiven zu unterscheiden. Wenn wir aber auf der

einen Seite sehen, wie psychische Regungen mehr

sekundärer Art als Schreckbarkeit, Prahlsucht, Schwatz-

haftigkeit nicht zu gar so schwerem Schaden führen,

auf der anderen dagegen erfahren, dass hässliche Laster,

wie Herrschsucht, Schmeichelei, Unverträglichkeit, die

menschliche Gesellschaft zersetzen, so lässt sich gewiss

doch rechtfertigen, wenn wir hinsichtlich der Motive
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Dichtungen leichterer und schwererer Art unter-
scheiden.'' Hier liegt ein doppelter Denkfehler vor.

Einmal: all diese Dinge sind an sich gar keine Motive,
sondern Veranlagungen ; sie werden erst dann zu
Motiven, wenn ein Trieb aus ihnen Handlung resultieren

lässt. Sodann : nicht auf die Veranlagung , sondern
auf die Tiefe ihrer seelischen Wurzeln und auf die

Stärke des Triebes kommt es an. Es ist sehr wohl
eine Tragödie der Prahlsucht und eine leichte Komödie
der Herrschsucht möglich. Aber selbst wenn man die

Unterscheidung der Verfasserin gelten Hesse, so wäre
damit, vorerst für das Verständnis des ersten Recueils,

gar nichts gewonnen, ja Wesentliches verloren. Denn
gerade dies ist das Entscheidende für La Fontaine,
für seine kindliche, seine oft grausame Heiterkeit,

dass er gar keinen Unterschied macht zwischen leicht

und schwer, dass ihm alles Stoff zu heiterem Gestalten
ist. Die Verfasserin hat das selber gemerkt: „Der
Dichter . . will nicht unser Herz treffen. Am leichten

Spiel soll sich unsere Phantasie erfreuen und unser
Verstand sich unterhalten. Er lässt das Traurige . . .

ganz ausser acht" (S. 27). Und ihre feinste Unter-
suchung gilt den stilistischen Mitteln, durch die

La Fontaine das Qualvolle zu verwischen und das
Tragische „mit dc.i Augen des Behagens" zu sehen
weiss. Aber ganz führt sie das doch nicht durch. Sie
meint, der heitere La Fontaine habe eben in der ersten
Sammlung die „leichten Motive" bevorzugt, und „das
Ernste, Schwere, Tragische (doch) wohl verschiedent-
lich empfunden" (S. :J2). Sie legt eben einen deutschen
und seutimentalischen Massstab an ihn. Er aber war
ein reiner und absoluter Rokokomensch , trotzdem er

zeitlich vor dem Rokoko kam : ihm war alles ein Foi-m-
spiel, und ernst an diesem Spiel war nur das Formen.
Deshalb ist mir der Homervergleich Sainte-Beuves so
unverständlich, und deshalb muss ich auch den Vergleich
mit Moliere (S. 72), den M. C. gelegentlich macht,
vollkommen ablehnen. Und deshalb ist auch nicht
mit der Verfasserin über „die Gedanken" der ersten
Fabelsammlung (S. 32—35) zu streiten. Sie sieht in

diesen Fabeln „kleinbürgerliche Klugheitsregeln" und
gelegentliche „bittere Wahrheiten" wie „La raison
du plus fort est toujours la meilleure." Nun gei-ade

diese Wahrheit wird am allerhäufigsten und ohne jede
Bitterkeit vorgetragen, und ihr ents|jrechen die meisten
anderen Nutzanwendungen. Da könnte man sehr wohl
von Charakterlosigkeit reden, sofern es nicht eben un-
sinnig wäre, von einem spielenden Kinde, und wäre
es das genialste, Charakterstärke und Gedankentiefe
zu verlangen. Sehr fein ist dagegen, was M. C. über
„Die Form der Moral" im ersten Recueil ausfühi-t.

Sie zeigt , wie die Moral häufig in die Erzählung ein-

geführt wird, ohne ihr dramatisches Wesen anzutasten.
„Im Affekt neigt mau zur Uebertreibung, zur Ver-
allgemeinerung des Einzelfalles und ruft dann etwas
aus, was das Allgemeine in der Sache trifft" (S. 37).
Oder aber die Moral wird ganz abseits für sich hin-
gestellt. Aber so verschieden auch von Fall zu Fall
der Dichter sich verhalte , eines steht immer fest

:

„Die Moral beeinträchtigt nicht den dramatischen
Charakter des Conte, umgekehrt erfüllt der Conte die
Moral mit dramatischem Leben" (S. 38). Als einen
besonderen Schmuck der kleinen Dramen empfindet die
Verfasserin endlich die über vielen lagernde lyrische
Stimmung. Aber auch hierbei wird man sich doch der

warnenden Begrenzung: Rokoko bewusst bleiben

müssen: ein Spiel mit Gefühlen, soweit sie angenehme
geistige Erregungen übermitteln, ist gewiss vorhanden —
Gefühl selber nicht.

In korrespondierenden Betrachtungen wendet sich

dann die Dissertation der zweiten Fabelsammlung zu,

nachdem sie einige Auskunft über die Entstehungs-

zeiten einzelner Stücke erteilt hat. Zwei Gründe
werden für die neue Haltung La Fontaines heran-

gezogen : dass er nun das griechische Vorbild im
wesentlichen mit dem indischen des Pilpay vertauscht

I hat , und dass er älter geworden ist und damit den

Dingen gegenüber eine andere Stellung einnimmt. „Hier,

im zweiten Recueil, ist die synthetische Bildung einer

Lebenserfahrung gleichsam abgeschlossen. An Stelle

des aufbauenden Vorgangs und gewissermassen auf

Grund des Materials , das die Synthese zusammen-
getragen hat, tritt nun die Analyse der Weltbetrachtung.

Das Einzelereignis ist nun nicht mehr das , was den

Dichter interessiert, es ist nun eben nur noch Beispiel

für etwas, das er längst weiss" (S. 68/ti;t)- La Fontaine

ist jetzt beschaulich, reflektierend gestimmt, der Dra-

matiker ist zum Epiker geworden und — höchst eigen-

tümlich ! — jetzt erst , wo er doch gerade die alte

Fabelform am entschiedensten auflöst, zum eigentlichen

Fabeldichter, denn jetzt erst „steht der Gedanke im
Mittelpunkt des Interesses", und jetzt erst „ist nicht

mehr Wiedergabe eines Geschehens das erste Ziel des

Dichters, sondern Darstellung eines Gedankens" (S. .51).

Die Verfasserin hat die stilistischen Veränderungen
sehr fein herausgearbeitet, die inhaltlichen Vertiefungen

wohl ein wenig überschätzt. Das ist um so seltsamer,

als sie einen gefährlichen Leitsatz aufgestellt hat

:

„Für den, der den Stil erforschen will, kann der Inhalt

nur soweit in Betraciit kommen, als er massgebend ist

für die Form , für die Stimmung , für die ganze

Dichtungsart" (S. 52). Stil ist das Gepräge, das eine

Persönlichkeit einem Inhalt aufdrückt : wie sollte eine

Stilbetrachtung da vom Inhalt absehen, ohne haltlos zu

werden. Aber wie gesagt : die Verfasserin ästhetisiert

gar nicht so leichtfertig — im Gegenteil ! Sie unter-

sucht vielmehr-, was La Fontaine über Descartes denkt

und über die Philosophie überhaupt, und über den
Staat und die Ethik , sie findet jetzt häufig bei ihm
„eine sittlich-religiöse oder sittlich-philosophische Idee"

(S. 54), sie spricht ihm jetzt „einen gewissen Lebens-
ernst" (S. 55) zu. Aber ein wenig später muss die

Verfasserin selber konstatieren, dass es mit'La Fontaines

Denktätigkeit nicht gar so weit her ist. „In den

Salons, in denen er aus- und eingeht, bilden philo-

sophische Fragen ja ein Hauptgesprächsthema . . . Un-
wissenschaftlich, wie er die Sache in sich aufgenommen
hat , gibt er sie wieder von sich : im Plauderton der

Unterhaltung. Die wissenschaftlichen Formen, die seine

Gedanken dabei wohl annehmen, sind nicht ernst auf-

zufassen" (S. 63). Nein, M. C. hat den neuen La Fon-
taineschen Inhalt nicht zu wenig, sondern eher zu viel

berücksichtigt, sie hat sich von ihm düpieren lassen.

Der La Fontaine des zweiten Recueils ist noch genau
der gleiche wie der Dichter der ersten Sammlung,
noch immer ein spielendes Kind. Und so ist es ihm
denn auch noch immer nicht sonderlich ernst mit

seinen Gefühlen. M. C. will jetzt an Stelle der früheren

Heiterkeit Ironie und gar „bittere Satire" (S. 56)
finden, die sich tapfer gegen Hof und Herrscher richte,
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die Mitleid mit den -Elenden emiifinde, und was sich

jetzt noch an Spielerischem zeige , sei „geistreiches

Geplänkel" und nicht mehr „unbefangen wie das Spiel

eines Kindes" (S. 67). Und doch: gerade dies ist es,

und nur wenu man daran festhält, wird man La Fontaine

gerecht werden können, ohne Unter- und ohne Ueber-

schätzung , in seinen Werken wie in seinem Leben.

Er spielt nach wie vor mit Gedanken und Gefühlen,

nur spielt er jetzt sozusagen den Erwachsenen, sein

Spiel hat andere Regeln , und diesen Regeln ist die

gut geschulte Verfasserin sehr gründlich und fein

nachgegangen. Wie vorher alles auf Dramatik und
Sinnlichkeit eingestellt war, so jetzt auf Lyrik und

Reflexion. Jetzt überwiegt zumeist die theoretische

Erörterung, die vom Selbstzweck zum Beispiel herab-

gedrückte Erzählung tritt zurück ; die Moral wird kaum
noch aus dem Affekt des Handelnden geboren, steht

fast immer für sich ; in die Erzählung selber dringen

reflektierende Elemente, so Vergleiche mit Geschichts- I

Vorgängen. Die Charaktere werden jetzt häufiger un-
,

mittelbar gezeichnet, nicht durch ihre Handlungen ; er-

zählende Bei'ichte oder ausgespounene Reden verdrängen

den dramatischen Dialog , die szenische Anordnung,

das dramatische Raum- und Zeitgefüge verschwinden.

Wertvolle Aufschlüsse bietet die Verfasserin da, wo
sie solche Fabeln der ersten und zweiten Sammlung
miteinander vergleicht , die denselben Themen gelten

(wie La Mort et le Bücheron I 16 und La Mort et

le Mourant VIII, 1 ). Aber ich möchte es doch noch

einmal betonen: gewiss, La Pontaines Spiel ist ernster,

reflektierender geworden, es kennt jetzt auch eine ge-

legentliche Wehmut — aber Spiel ist es dennoch ge-

blieben, untragisches Rokokospiel. M. C. sieht wirk-

liche Tragik in der Geschichte des Douaubauern X 7.

Und „neben dieser Tragik auch wieder jenes bittere

Lachen". „Weshalb ernennen die Römer diesen

struppigen Donaubauern zum Patrizier? Vielleicht weil

es ihrem überfeinerten Sensationsbedürfnis eine Genug-
tuung gewesen ist, diesen Unzivilisierten auf dem
Forum in einer solchen Rede zu hören ? W^eshalb gibt

La Fontaine seiner Fabel gerade diesen Ausgang?"
(S. 74). Ich möchte die Antwort auf diese Fragen

geben : Weil er im Grunde genau ebenso empfindet,

weil er das gleiche Sensations- , das gleiche Spiel-

bedürfnis hat wie seine Römer. Beweis : die Gesamt-

heit seines Werkes und die Gesamtheit seines Lebens.

Auch die entschiedeneren lyrischen Töne des zweiten

Recueils , in denen M. C. das reflektierende Moment
durch das Vorwiegen der Erinnerung als einer Denk-
tätigkeit gegeben findet, auch sie beweisen nichts gegen

und alles für meine Annahme, dass man es nur und
ausschliesslich mit Spielen zu tun habe. La Fontaine

ist der eigentliche Lyriker des 17- Jahrhunderts genannt

worden. Das ist dem Datum nach richtig. Der Sache
nach soUte man ihn den Lj'riker des Rokoko nennen.

München. Vi c t o r K 1 e m p e r e r.

Paul Sobllk, „Werther und Renö". Greifswalder
Dissertation. 1916. 80 S.

Frage : Wie weit ist Chateaubriand für seinen Rene
dem Goetheschen Werther verpflichtet , oder : mit
welchem Recht nennt man Rene den französischen

Wei-ther? Antwort: Chateaubriands Abhängigkeit ist

verschwindend gering und die Benennung „französischer

Werther" unangebracht. — Der erste Teil dieser Ant-

wort ist richtig, der zweite mindestens anfechtbar. Und
an diesem anfechtbaren Ergebnis dürfte üie Magerkeit

der Arbeit schuld sein, die selbst für eine Dissertation

beträchtlich scheint. Der Verf. hat sein eng umgrenztes

Thema sauber durchgeführt; er bringt besonders sach-

liches psychologisches Wissen ins Spiel, und subtile

termini technici dieses Gebietes dienen ihm ebenso

sehi- zum Schmuck wie zur Vertiefung (S. 69). Aber

er sieht historisch und literarhistorisch weder rechts

noch links. Sein „grundlegender Teil: Werther" er-

zählt nur Längstbekanntes nach: dass Goethe die

eigenen Erlebnisse mit Lotte und Maximiliane und das

Schicksal des jungen Jerusalem ineinaudergeschmolzen

habe. Was Goethe aber dem Wesen und der Stimmung

seiner Zeit entnommen, und wie er erst eigentlich diese

Stimmung verkörperte, das erfährt man nicht, und so

erfährt man denn auch nichts über Auftauchen und

erste Eigenart der romantischen Dichtung, und also

bleibt gerade das im Dunkeln, was das eigentliche

Vergleichuntj-sobjekt zwischen Goethe und Chateau
1 1*1

briand hergeben müsste. (Wobei im einzelnen natürlich

auch ganz besonders die Stellung beider Dichter zu

Rousseau zu untersuchen wäre.) Da das Romautische

nun nicht recht in Sobliks Gesichtskreis eingeht, fällt

auch seine scharfe „Analyse von Werthers Wesen"

nicht ganz befriedigend aus : Er sieht in Werther einen

ursprünglich heiteren und gesunden Jüngling, der nur

eben das Unglück hat, einer allzu heftigen und ganz

aussichtslosen Liebe zu verfallen. Werthers von An-

beginn brüchiges, nicht equilibriertes Wesen, sein Ge-

fühlsüberschwang, der ihn mit Notwendigkeit scheitern

lassen muss , wü-d ebensowenig erfasst wie die all-

gemeine und für ein ganzes Geschlecht symbolische

Bedeutung dieses Einzelschicksals. Soblik zitiert

Brandes' schönes Wort, wonach „die Grundquelleii

für Werthers Unglück das Missverhältnis zwischen der

Unendlichkeit seines Herzens und den Schranken der

Gesellschaft" sind , weiss aber nichts damit anzu-

fangen In gleich unzulänglicher Weise handelt

sodann ein „kritischer Teil" von Rene. Wieder wird

die Entstehung des Werkes untersucht, wieder das

von der Zeit Gegebene beiseite gelassen. Analog zur

Werther-Genesis setzt Soblik auch hier drei ineinander-

geschmolzene stoffliche Faktoren an : Chateaubriand^

eigene Jugend und sein inniges Verhältnis zu seiner

Schwester Lucile; Chateaubriands Liebe zu Charlotte

Ives während seines Aufenthalts in England, die auf

Lucile (im Roman: auf Amelie) übertragen das Incest-

motiv herbeiführe (das übrigens im 18. Jahrhundert

mehrfach aufklingt und dem nach absonderlicher Ge-

fühlssteigerung suchenden Chateaubriand willkommen

seinmusste); und endlich könnte vielleicht wie Jerusalems

Selbstmord auf Goethe, der freiwillige Tod eines für

seine schöne Schwester Theresia Cabarrus entflammten

und darüber verzweifelten Revolntionskämpfers auf den

annähernd ähnlich gestimmten Chateaubriand gewirkt

haben. Aus alledem schliesst Soblik, Chateaubriand

schöpfe aus eigenen Quellen, eigenen Erlebnissen, und

insofern nur könne man ihn mit Werther vergleichen,

ohne eine Abhängigkeit oder engere Verwandtschaft

zu konstatieren. Hieran schliesst sich, wieder analog

zum Wertherkapitel, die Charakteranalyse Renes. Was
den französischen Helden vom deutschen scheidet, wird

gut herausgearbeitet, und das ist gewiss ein Verdienst
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der Dissertation. Sobiik sieht iu Werther den San-
•fuiniker, in Rene den „ausgeprägten Melancholiker".
Er vermisst in Renes Charakter die Entwicklung, die

liei Werther schrittweise durchgeführt ist. Rene ist

vom Anfang bis zum Ende ti-üb gestimmt, Inhalt- und
haltlos. Er ist verbittert, ehe ihm noch eigene Er-

fahrungen das Recht zur Verbitterung geben konnten,

er leidet mehr durch die Phantasie als durch das
Gefühl, er hat ein krankhaft eitles Bedürfnis , ab-

sonderlich und ausserordentlich dazustehen, und deshalb

empfindet er auch im realen Unglück , da es ja ein

aussergewöhnliches ist, mehr Genuss als Schmerz.
„Auf dieser Grundlage nun." schliesst Sobiik seine

Charakteristik, „können wir den Gegensatz zwischen
Rene und Werther scharf formulieren : als Natürlich-

keit und Unnatürlichkeit" (S. 76). Das ist schief:

Rene ist nicht unm-ttürlich, er ist das genaue Abbild
seines Schöpfers. Chateaubriand est incapable de creer

une äme qui ne soit pas la sienne, sagt Lanson mit

vollstem Recht, und es ist ebenso ungerecht wie un-
förderlich , eine mir fremde Natur .jUnnatürlich" zu

nennen.

So schliesst denn Sobiik, da Chateaubriand in der
Stoffwahl wie in der Charakteristik eigene Wege ge-

gangen sei, da „Werther und Rene . . beide iu gleicher

Weise Originale" (S. 80) seien, habe es nicht viel auf
sich mit dem Schlagwort vom französischen Werther.

Hätte der Verf. aber sein Thema weiter und tiefer

gefasst, hätte er es nicht so eng und bequem isoliert

und statt dessen die Zeit mit hineinspielen lassen, so

wäre er zu einem anderen Resultat gekommen. Er
hätte dann gefunden, wie sich der romantische Held
auf dem Wege von Frankreich nach Deutschland und
wieder nach Frankreich zurück in vier Jahrzehnten
entwickelte, er hätte die Verwandtschaft und die Ver-
schiedenheit Werthers und Renes ganz anders erfasst.

er hätte in Rene wirklich einen Werther, aber einen
französischen eben, sehen gelernt. An alledem ist er

vorübergegangen.

München. Victor Klemperer.

W. V. Wurzbach, Ausgewählte Komödien von Lope
de Vega. Zum erstenmal aus dem Original ins Deutsche
übersetzt. Strassburg, ,1. A. E. Heitz (Heit/, & Mündel).
191!^. Band 1 : Castelvinps und Monteses (Capelletti und
Montecchi). XI. 14:i S. 8". Brosch. M. 8.—. Band 2:

Der Richter von Zalaniea (El .Akalde dp Zalamea). 1 l"i S.
8". Brosch. M. 6.—.

1.

Wurzliachs neue Lope-Uebersetzung fällt in eine
günstige Zeit. Allenthalben besinnt man sich in

Deutschland darauf, dass Sjjaniens Land und Volk
weit eingehenderen Studiums wert sind, als man ihnen
bis heute zu widmen Zeit und Neigung fand. Ver-
einigungen zur Pflege engerer Beziehungen zwischen
beiden Ländern sind entstanden und mühen sich redlich,

Interesse und \' ei-ständnis für das Land der Alhambra
und des Escorial, für die Heimat des Velazquez und
Murillo, für das Volk des Cid und des Don Quijote
zu wecken oder neu zu beleben. Schon von diesem
(iesichts]uinkte aus darf Wurzbachs Unternehmen
freudiger Aufnahme und vielseitiger Beachtung sicher
sein. Aber auch das speziellere Interesse des Literar-
historikers kommt dem neuen Werke mit Wärme ent-

gegen und hat schon hundert Fragen bereit, auf die

es Antwort und Lösung erwartet. Was soll von Lope
in erster Linie verdeutscht werden? Wie soll sein

gerade für ihn so charakteristischer Trochäus übersetzt

werden? Vers oder Prosa? Reim oder Assonanz?
Welche Rolle wird die erklärende Anmerkung zu spielen

haben? Wie steht's mit der Ergänzung szenischer

Bemerkungen? Macht die Uebei'setzung das Werk
zugleich auch bühnenfähig? Und was dieser kleinen

Probleme noch mehr sind.

Als erfahrener Literarhistoriker und gewiegter

Uebersetzer dürfte sich Wurzbach über den gewaltigen

Umfang der Aufgabe , die er sich gestellt hat, von
vornherein klar gewesen sein. Der Titel der Samm-
lung verspricht ausschliesslich Erstübersetzungen, und
zwar mit Verzicht auf alle Mitarbeiterschaft nur von
der Hand des Herausgebers selbst. Womit vor allem

für die geistige Unabhängigkeit nicht minder wie die

Einheitlichkeit des Gesamtwerkes genügend Gewähr
geleistet sein dürfte. Bis jetzt sind zwei Bände er-

schienen, zwei weitere befinden sich laut Ankündigung
bereits im Druck, und die Sammlung wird, wie uns
der Verleger auf dem Umschlag versichert, in rascher

Folge fortgesetzt. Band 1 enthält das Lopesche
Romeo und Julia-Drama Casfelvincs y Monteses, das

um einige Jahrzehnte jünger ist als das Shakespearesche

und auf dieselbe Quelle zurückgehen dürfte. Band 2

bringt uns den TUclitrr nm ZctJamen. der seinerseits

in Calderons gleichnamigem Alkaldendrama ein be-

rühmtes Gegenstück hat. Der .3. Band soll die Jüdin
rov Toledo enthalten, wobei wiederum die Beziehung
zu Grillparzer für die Wahl desselben entscheidend

gewesen sein dürfte. Mit dem 4. Bande endlich wird

der Duque de Visco den Reigen der grossen histo-

rischen Lope-Dramen eröffnen.

Eutscheideml vor allem bei derartigen Verpflan-

zungen von Werken der Literatur aus dem boden-

ständigen Erdreich der einen Sprache in das fremde

der anderen ist die Wahl des Verses. Er ist die leben-

spendende oder zerstörende Kraft, und aus ihm er-

wächst Siechtum oder neue Blüte. Aeltere deutsche

Uebersetzer aus dem Spanischen, wie Schlegel, Maltitz,

Gries und andere sahen ihr Heil in der gewissenhaften

Kopierung des Originals; sie vermeinten mit der Bei-

behaltung des si)anischen Trochäus die Pflanze samt

Wurzel und Erdreich herübergerettet zu haben. Die

Nachwelt lohnt ihnen diesen Eifer mit dem Urteil,

ihre Verse seien schlechtweg unlesbar. Wurzbach hat

das allein Richtige getroffen, indem er den an seiner

Calderon-Uebersetzuug erprobten reimlosen fünffüssigen

Jambus wählte. Die Art, wie er diese Wahl (Vorwort

S. VI ff.) eingehend rechtfei'tigt. ist endgültig und zu-

gleich grundlegend für alle derartigen Fragen. Ich

möchte seinen Ausführungen nur noch ein ergänzendes

Beispiel anfügen, das besonders grell beleuchtet, wie

wesentlich es ist, dass der .Jambus auch reimlos
sei. Malsen, einer unserer neuesten Calderon-Ueber-

setzer, glaul)te in des Dichters LiehrsirniiH/ (8- .Jahrg.

2. Heft <ler Mnnatsschi-ift Ueher den Wasser». Bam-
berg 1915) der spanischen Assonanz das Zugeständnis

des deutschen jiaarweisen Reimes machen zu müssen.

Der Erfolg ward ein negativer, die Wirkung des Reimes
geradezu vernichtend. Er erniedrigte die sonst ge-

schickt übertragenen Verse zu platter Jahrmarkts-

poesie, die förmlich nach der Begleitung des Leier-
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kasteus schreit. Würde es der Eaum gestatten und

käme ich dadurch nicht vom eigentlichen Gegenstande

dieses Referates zu weit ab, so könnte ich ohne weiteres

Belege dafür bringen, dass beliebig ausgeholiene Verse

ilieser Uebersetzung von richtigen und echten Moritaten-

reimen nicht zu unterscheiden sind. Macht man zur

Gegenprobe dasselbe Experiment mit irgendwelchen

Versen der neuen Lope-Uebertragung , .so wirkt der

Unterschied zwischen den beiden Auffassungen nur

um so überzeugender.

Die Editionstechnik oder Methode, oder wie man
sonst die Art Wurzb.tchs, mit der er seiner Aufgabe

zu Leibe geht, nennen mag, ist dem Fachmann aus

früheren Arbeiten, besonders aus der Calderon-Ueber-

setzung vertraut. Eine gründliche und gelehrte Ein-

leitung unterrichtet den Leser über die näheren Um-
stände des Dramas, seine Abfassungszeit, seine Quelle

und sonstige Abhängigkeit, seine Ueberlieferung, sein

Verhältnis zu ähnlichen Stücken, seine Stellung inner-

halli des ihm eigenen Stoifkreises und ähnliches, was

eben der jeweilige Fall erheischt. Hiezu treten dann

noch im Verlaufe der Uebersetzung sparsam verwendete

Anmerkungen sachlicher und sprachlicher Art zur

Orientierung der verschiedenen Leserkreise, mit denen

ein derartiges Werk zu rechnen hat. Warzbach ist

der typische Vertreter der alten, soliden und gründ-

lichen historisch-kritischen Methode
,
jener Methode,

als deren Hauptfehler man die Ueberschätzung des

biographischen und des stofflichen Momentes neuer-

dings besonders scharf rügen hört, und zwar von einer

Richtung, die ihrerseits doch wohl die Einseitigkeit

ihrer ästhetisierenden Methode zu Unrecht als Literatur-

wissenschaft par excellence betrachtet. Dass auch

hier die alte Wahrheit gilt: in medio virtus, das aus-

zuführen ist hier nicht der Ort. Gewiss hätte W^urz-

bach des Guten etwas mehr tun und die übersetzten

Dramen , nachdem er sie sozusagen historisch er-

läutert hatte, nun auch künstlerisch bewerten können.

Doch wäre das in einem so speziellen Falle, wie die

Uebersetzung eines Lope-Dramas ist, vielleicht manchem
als eine ungerechtfertigte Bevormundung des Lesers

erschienen. Wie dem aber auch sei : gesetzt den Fall,

es kommen die zwei Bände einem Rezensenten der

extrem modernen Richtung in die Hand, dann, Wurz-
bach, sei dir Gott gnädig ; die Dantesche HöUe ist ein

Paradies gegen die deiner harrenden Verdammung.

IL

Die tragische Liebesmär von Romeo und Julia

erzählt Bandello in beschaulicher Breite, unbekümmert
um die Gesetze der Wahrscheinlichkeit und den Schein

der Glaubwürdigkeit. Romeo nimmt an dem Feste der

Capelletti teil und demaskiert sich , der Gefahr nicht

achtend, erkannt zu werden. Jeder blickte, so heisst

es in der Simrock-Uebersetzung, auf ihn, hcsonders

die Damen, und alle Hunderten sich, dass er so un-

besorgt in diesem Hause verwedc. Ein paar Zeilen

weiter aber wird dem achtlosen Leser zugemutet zu

glauben, dass Julia selbst den Jüngling nicht im ge-

ringsten kannte, ihn, von dessen Beliebtheit in der

ganzen Stadt kurz vorher an einer anderen Stelle auch
noch ausdrücklich die Rede ist. Ich kann deshalb

Wurzbach nicht beistimmen, wenn er gerade in dem
psychologisch folgerichtigen Aufbau der Novelle ihren

Hauptvorzug sehen wül. An sich wäre das Versehen

Bandellos gewiss nicht schlimm , indes mit dieser

trügerischen Unwahrscheinlichkeit steht und fällt eben
die ganze Novelle. Von besonderer Bedeutung aber

ist der Umstand, dass Lopa mit der ihm eigenen

genialen Nachlässigkeit in der Ausbeutung seiner Quellen

den Lapsus unbekümmert mit übernommen und so seiner

tragikomischen Liebesgeschichte von vorneweg jede

Wahrscheinlichkeit entzogen hat. Die Wirkung ist um
lefremdender, als der Dichter im übrigen nicht

klebt. So ist bei ihm vor

stärkere Affekte eingestellt,

sich dem aitf den ersten

an den Hals: sie be-

so

sonderlich an der Vorlage

allem das Ganze auf weit

Julia beispielsweise wirft

Blick geliebten Roselo förmlich

steht auch nicht darauf, dass dem geschlechtlichen

Verkehr die Trauung vorangehe ; und schliesslich

schreitet sie entschlossenen Herzens in den vermeint-

lichen Tod, denn sie nimmt den Schlaftrunk in der

Ueberzeugung. er sei ein tödliches Gift.

Auf Art und Einzelheiten der Uebersetzung näher

einzugehen, erübrigt sich mir bei diesem ersten Bande
ebenso wie bei dem folgenden, da ich mir hier im

Felde die spanischen Texte nicht zu verschaffen ver-

mochte. Diese Seite der Wurzbachschen Arbeit kann

ich vielleicht bei den späteren Bänden, wo mir der

Urtext hoffentlich erreichbar sein wkd, näher ins Auge
fassen. Hier will ich statt dessen bei ein paar künstle-

rischen Gesichtspunkten verweilen , teils um zu be-

kennen, wie ich die Theorie von der Literaturgeschichte

als Kunstwissenschaft auffasse , teils um zu zeigen,

wie ich mir dies und jenes bei Wurzbach im Interesse

einer grösstmöglichen Vollendung des schönen Werkes
noch gewünscht hätte.

Bei Lope nicht minder wie bei Calderon besteht

immer die Gefahr, dass ihm der moderne Leser mit

dem Vorurteile gegenübertritt, er vermöge sich in eine

dem 20. Jahrhundert in jeder Beziehung so fernab

liegende Welt nicht mehr hineinzufinden. Hier hätte •

mit Erfolg die Erklärung einiger spezifisch spanischer

Züge an den drei Akten des Lopeschen Liebesdramas

einzusetzen. Stilistisches könnte da mit rein Kultur-

geschichtlichem und Dramentechnischem alternieren,

und so die Bahn allzu gelehrter und trockener Syste-

matik vermieden werden. Was eine Eigenart spanischer

Auffassung ist, braucht deswegen noch lange nicht als

Muster und Schönheit zu gelten, Grundsatz hat jedoch

zu bleiben, den Dichter aus seiner Zeit und Umwelt
heraus verständlich zu macheu. Welchem deutschen,

mit spanischen Dingen nicht vertrauten Leser wiii'de

beispielsweise die Form des Zwiegesprächs zu dreien,

das Julia mit ihren beiden Anbetern im Festsaal führt,

nicht reichlich albern und geschmacklos dünken? Julia

sitzt zwischen den beiden ; sie lädt den einen zu heim-

licher Zusammenkunft ein, während alle ihre Worte
dem anderen gelten ; der aber wiederholt mechanisch

die zustimmenden Aeusserungen seines Rivalen und

füllt mit ihnen, von jenem ungehört, den einzelnen

Vers. Erst in der Umwelt der klassisch-spanischen

Bühne gewinnt diese Wortspielerei ihr richtiges Gesicht.-

An ihm ergötzte sich jenes Parterre, für das die wunder-

Hchen Abnormitäten des gongoristischen Schwulstes

einen wahren Ohrenschmaus bildeten, dessen Entzücken

an scharf gespitzten Wortgefechten keine Grenze kannte,

dessen Naivität sich mit Vergnügen den einen Partner

doppelsinniger, zur Hälfte beiseite gesprochener Dialoge

als zeitweise taub vorzustellen vermochte. Absonder-

4
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lieb und befremdend muss sodann dem heutigen Leser

auch der Vorfall erscheinen, der zu offenem Streite

der beiden feindlichen Parteien Anlass gibt. Im hohen

Dom soll ein berühmter Prediger sprechen; die Blüte

der Veroneser Gesellschaft und das Volk in Mengen

füllt die heiligen Hallen ; da widerfährt der Base Julias

der dreiste Schimpf dass der ihr zustehende Bet-

schemel von seinem Platze entfernt ist; eine rach-

süchtige Monteserin hat es getan •, der Schimpf empört

die Castelvines und reizt sie zu tätlicher Vergeltung.

Dem Zuschauer der Shakespeare-Bühne wäre diese Ai't

der Beleidigung ebenso ungewöhnlich und unverständ-

lich gewesen wie dem modernen Leser des Lope-

Dramas. Indes, sie ist spanischer als irgend etwas.

Nirgends konnte das böswillige Verrücken eines Bet-

schemels die gleiche schmähliche Beleidigung bedeuten

als im Lande der capa y espada, im Lande der Privi-

legien der CTeburt und des Verdienstes, wo äusserliche

Kleinigkeiten des Zeremoniells zu Trägern bedeutsamer

ßangesunterschiede gemacht wurden , wo unter ge-

wissen Umständen das Betreten eines Teppichzipfels

das Zeichen einer bestimmten Würde sein konnte, wo
nicht zuletzt die vielgliederige Hierarchie der geist-

lichen Würdenträger und der zeremoniöse Prunk der

Kirche und des Hofes dem Volk in allen Schichten

vertraut und altgewohnt waren. Auf einen letzten

Punkt, der als charakteristisch spanische Eigentümlich-

keit der Erklärung bedarf hat bereits Wurzbach (I, 27)

in Kürze hingewiesen. Es ist der lustspielartige Aus-

klacg der zur Tragödie gleichsam prädestinierten Hand-

lung. Hier ist vor allem die ergreifende Katastrophe

des Shakespeareschen Spieles ein gewaltiges Hindernis

für die gerechte Einschätzung des eigenartigen Schlusses

bei Lope. Sogar Scback verliert in seiner Begeisterung

für den grossen Briten das richtige Augenmass , sieht

eine Kluft zwischen den beiden dichterischen Auf-

fassungen und hält den Schluss des spanischen Dramas

für dessen scincächste Seite. Vergleiche zwischen zwei

Dichtern verschiedener Nationalität sind immer eine

leidige und häufig in ihrer Geschmacklosigkeit eine

quälerische Sache ; in diesem Sonderfalle aber führen

sie auch noch zu groben Fehlschlüssen. Gerade die

uns wenig vertraute Mischung des Tragischen mit dem
Komischen ist eine jener Eigenheiten klassisch- spanischer

Dramaturgie, die ihr ihre Sonderstellung geben. Es ist,

als ob das südländisch-lebensfrohe Temperament des

Spaniers des Lebens Tragik immer nur mit einer

Dosis Scherz und Frohsinn zu ge::;cssen vermocht

hätte. Mit grausamer Komik parodiert der gracioso

in Hunderten von Dramen ernste , stimmungsvolle

Szenen, und in Aberhunderten löst sich der tragisch

geschürzte Knoten im letzten Augenblick in tröstlichen

Ausgleich, wenn nicht gar in heitere Verständigung.

Es ist eben eine eigenartige Sache um das spanische

Drama des 17. Jahrhunderts. Meilenweit liegt es von

der breiten Heerstrasse landläufiger Lektüre und mo-

dernen Literaturempfindens ab; will gesucht und ge-

rodet werden wie ein jungfräulicher Wald, und schreckt

gar zu leicht denjenigen al), der ihm, befangen in Vor-

urteilen und auf bestimmte Werte eingeschworen, gegen-

übertritt. Ich vermag übrigens von Romeo und Julia

nicht Abschied zu nehmen, ohne noch einer Szene zu

gedenken, die in ihrer wundervollen Plastik eine köst-

liche Probe von des Dichters Meisterschaft bildet und
sicher zum Schönsten gehört, was er uns geschenkt

hat. Es ist der sechste Auftritt der ersten jornada

(I, 58), in welchem der Diener den Herrn in ernsten

Worten vor einer unüberlegten Kuppelheirat seines

Sohnes warnt. Mag sein, dass Lope dabei an die

letzten Jahi-e seiner eigenen zweiten Ehe denkt, deren

Glück an dem Gifte seiner unsauberen Beziehungen
zu Michaela de Luxan schmählich dahinsiechte. In

ihrer Fortsetzung gibt diese Szene eine scharfe Charak-

teristik jener besonderen Art von Vertrautem, der im
Roman wie im Drama der klassischen Periode eine so

vielfältige RoUe spielt, jenes Typus des Abenteurers,

der ein Mittelding zwischen Diener, Freund, Mitwisser

und Erpresser war, keines wirklich und doch von jedem
ein Teil. Gerade diese Szene hat übrigens Wurzbach
in schlechtweg glänzender Weise übertragen.

III.

Der zweite Band der Ausgewählten Komödien be-

schert uns den Bichter von Zalamen. Die IJeber-

setzung dieses Dramas ist deswegen von besonderer

Bedeutung , weil sie einem weiteren Leserkreise das

Verhältnis Calderons zu Lope in anschaulicher Weise
darzutun imstande ist. Die eigenartige Stellung beider

Dichter in der Geschichte des spanischen Dramas ist

bekannt, und auch der nur in zweiter Linie an ihrem

Studium interessierte Leser mag sie aus unseren treff-

lichen Handbüchern zur Genüge kennen lernen. Wo-
fern er aber an einem lebendigen Beispiele die Unter-

schiede der beiden mit erleben will, braucht er fortan

nur die zwei Alcalde-Dramen lesen und gegeneinander

abwägen. Lope ist der Sämann, Calderon der Schnitter.

Jener entwirft die grandiosen Charaktere, dieser voll-

endet sie in zierlicher Kleinarbeit. Jener schürft das

Gold, dieser schlägt es zu glänzender, klingender

Münze. Die beiden Alcalde-Dramen spiegeln dieses

Verhältnis trefflich wider, wenn natürlich auch nicht

der ganze Lope und der ganze Calderon in dem einen

respektive anderen lebendig wird.

Eine leidige Sache ist es um die vermutliche

Quelle des Ijopeschen Alcalden. Vergeblich müht sich

einer der Herausgeber nach dem anderen, den Stoff in

ein halbwegs historisches Mäntelchen zu zwängen, und
auch Wurzbach scheitert an diesem Unterfangen. Ich

meine, man sollte doch endlich das erfolglose Suchen
nach dem historischen Zalameaner Dorfrichter bleiben

lassen und nicht länger über den kleinen AehnUch-
keiten die grossen Zusammenhänge aus dem Auge ver-

lieren. Die Geschichte der AlcaldenfamUie ist die

grosse, echt spanische Tragödie der entehrten Frau,

die mit gesetzlicher und kirchlicher Ehe und mit Be-
strafung des Schurken glänzend rehabilitiert wird. Die
tragische Liebes- und Ehegeschichte der Cidtöchter

war das Urbild aller dieser den Romanen und Di-amen

geläufigen lances de amor, die in der VerherrHchung
und dem Schutz der Frauenehre, in der Verteidigung

des alle Unehre, alle Schande löschenden kirchlichen

Matrimoniums einen der Grundzüge spanischen Wesens
sinnfällig verlebendigten. Personen und Umwelt
mochten wechseln, die Idee blieb die gleiche. Sie

hat auch Lope wiederholt anfgegritfen und dieses Mal
eben in den Mittelpunkt beliebiger lokalgeschichtlicher

Ereignisse gestellt, die darum mit den historischen

Tatsachen nur in groben Umrissen stimmen.

Die Uebersetzung selbst ist stilistisch und vers-

technisch nicht minder vortrefflich als die des voraus-
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oegangenen Bandes. Um sie für eine kommende Neu-

auflage noch weiterer Vollendung entgegenzufuhi-en,

möchte ich dem Herausgeber im folgenden ein paar

Unebenheiten zur Besserung vorschlagen, die mir beim

Lesen aufgefallen sind.

Seite 31, Vers 11 muss die Missgeburt ands-

znhandcln unbedingt verschwinden; sie erinnert zu

sehr an ähnliche Gewaltformen bei Gries, Schlegel und

Tieck.

33, 3: lies zeitig statt zeüh'rJi ; der Sinn ist friih-

zrifig, nicht zeitweilig.

34, 4 : lies ivenii statt dn. 3-5, 1.1 verlangt das

Versmass Herrn statt Herren, ebenso 78, 20 und 99, 2
;

dagegen liegt 4-1, 16 und .50, 9 der Fall genau um-

gekehrt.

39, 13 muss Diir als stark betont auch äusserlich

hervorgehoben werden.

39, 18 muss Herrn zweisilbig sein und wäre hier

besser durch Herrgott zu ersetzen.

40, Anm. 1 : warum zur Verdeutschung des Psalmen-

zitats ausgerechnet Luther nötig sein sollte, sieht man
nicht recht ein, zumal dessen Uebersetzung gerade an

dieser Stelle nicht besonders glücklich ist. Aehnlich 41,

Anm. 4.

43, 44 müsstp das überspannte Geseufz der beiden

geilen Jungfern in diesem Selbstgespräch zu zweien

seiner gongoristischen Herkunft nach etwas erklärt

werden.

47, Anm. 1 gehört auf die vorhergehende Seite.

51,19: die Uebersetzung iVacAftr/r entspricht dem
spanischen vecino nicht so gut wie Bürger oder Ein-

trohner.

54, n: Der Vers MöcJit ich die diese Kerle ist

unverständlich.

58,12: 3Iüssiggänger ist zu schwach: ich würde
vorschlagen Taugenichtse.

98, 9: Die Zeile Ein fettes, schwarzes .... ist als

Vers nicht einwandfrei.

110, 5: leihn statt leihen. 110, Anm. 1, Zeile 3

von unten lies degoUar statt decollar.

114, 2: sehn statt sehen.

Aehnlich wie bei Romeo und Julia habe ich mir

auch hier noch dies und jenes in Hinsicht auf das

Lope-Drama als spanisches Kunstwerk angemerkt,

muss es indes unterdrücken, da ich die räumlichen

Grenzen des Zulässigen bereits überschritten zu haben

füi-chte, und eile daher mit möglichster Kürze dem
Schlüsse zu.

IV.

Eine Sache für sich ist die Frage der Aufführungs-

möglichkeit der beiden Dramen auf der deutschen

Bühne. Mir sind aus den letzten 10 oder 15 Jahren ver-

schiedene Darstellungfeversuche von Stücken Calderons

und Lopes bekannt und in guter Erinnerung, so z. B.

des ersteren Medieo de su honra in der Verdeutschung
von Rudolf Presber, ebeudesselben Principe Consfante

in der Bearbeitung von Georg Fuchs, und schliesslich

Lopes Ferro del horteleino in einer Uebertragung von

Emil Gott. Doch muss ich gestehen, dass keines von

ihnen den Erfolg hatte, den man billigerweise hätte er-

hoffen dürfen. Entweder es bUeb das moderne Publikum
kühl bis ans Herz hinan, wie es bei Gott und Presber

geschah, oder aber es ka,m noch schlimmer, wie bei

Fuchs, dem eine lärmende Ablehnung beschieden war.

Das klassische Drama Spaniens ist eben , wie das

Parinelli einmal so plastisch ausgedrückt hat, für die

moderne Theaterwelt ein verschütteter Schacht . zu

dem die Zugänge mühsam gegraben sein wollen. Solche.s

Graben nach verborgenen Schätzen aber ist, wie man
leicht versteht, nicht eben Sache der gebildeten Massen.
Mit anderen Worten : die dem Literaturforscher eigene

Fähigkeit, sich in Geist und Umwelt, Auffassung und
Geschmack einer fernen Zeit, hier der spanischen

Klassizistik, so hineinzuleben, dass daraus ein Mit-

erleben wird , ist nimmermehr Sache des modernen
Theaterpublikums. Aus diesem Grunde glaube ich

auch nicht, dass unsere beiden Lope-Dramen, so sehr

sie in Wurzbachs gediegener Verdeutschung dazu ge-

eignet wären, auf einer deutschen Bühne, so wie sie

es verdienten, Erfolg und Verständnis fänden. Bei

Romeo und Julia im besonderen käme noch der Schatten

des grossen Briten dazu, der das Werk des Spaniers

in den Augen des auf Shakespeare eingeschworenen

Normalzuschauers allen Glanzes berauben würde. Denn
schwerlich vermöchte man einzusehen, dass ein Ver-
gleichen der beiden Schöpfungen ein Unding ist, da

doch beide aus zwei grundverschiedenen Kulturkreisen

i
geboren wurden. Wurzbach hat natürlich von Anfang
an mit der Möglichkeit solcher Darstellungsversuche

gerechnet und im Anschluss daran sein Hauptaugenmerk
darauf gerichtet, der Uebersetzung jene Form zu ver-

leihen, die am besten geeignet ist, das fremde Werh
zu einem deutschen zu machen. Und dass ihm das

gelungen ist, bis zu einem gewissen Grade und inner-

halb der Grenzen des hierin Erreichbaren sogar glänzend

gelungen ist, das können wir ihm aus voller Ueber-
zeugung bestätigen. Daran wäre auch nicht zu rütteln,

wenn gegebenenfalles die Bühnendarstellung einer dieser

Uebertraguugen Fiasko machen würde.

Mäkeln ist leicht. Bessermachen aber um so

schwerer. Das Uebersetzen ist immer noch eine Sache
nicht nur der Gelehrsamkeit, sondern auch der Kunst,

und es lebi in jedem wirklichen Uebersetzer etwas

vom Geiste eines Paul Hej'se und eines Grafen

von Schack. Frohen Mutes auf der betretenen Bahn
fortzuschreiten und das Werk der Popularisierung und
Verdeutschung des fenix de los ingeniös zu möglichster

Vollendung emporzuführen, dazu wünschen wir darum
dem unermüdlichen Wiener Gelehrten Ki-aft und Aus-

dauer, und nicht zuletzt auch buchhändlerischen Erfolg.

Für den letzteren dürften allerdings die vom Verleger

geforderten Preise ein ernstliches Hindernis bilden.

Münclien. Ludwig Pfand].

Paul Lehmann, Aufgaben und Anregungen der
lateinischen Philologie des Mittelalters. [Sitzungs-

berichte der Kgl. baver. .\kad. d. Wissenschaften, philos.-

philolog. und bist. Klasse, Jahrgang 1918, 8. Abhand-
lung.] 59 S.

P. Lehmann, der nunmehr nach W. Meyers Hin-

scheiden neben K. Strecker in Berlin allein noch einen

Lehrstuhl für lat. Philologie des Mittelalters (München)

innehat, legt hier allen denen, die seiner Mahnung
zur freudigen Mitarbeit auf einem so dankbaren, weil

noch so wenig angebauten Gebiete folgen wollen, wie

es das Mittelalter ist, einen ganzen Blumenstrauss voll

lohnender Aufgaben für die Zukunft vor. Man kann

auch vom Standpunkte der Nachbarfächer, die die

mittelalterlichen Geisteswissenschaften in den Bereich
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ilirer Forschung ziehen , mag man Germanist oder '

Romanist sein oder als Latinist an eine neue Phase

der lat. Sprach- und Literaturentfaltung mit un-

geschmälertem Interesse herangehen, diesen wertvollen

Anregungen aus vollem Herzen nur baldige und erfolg-

reiche Verwirklichung wünschen. Freilich, um all
]

diese weiten Ziele zu erreichen, um Einzelforschung

zu treiben und auch, wozu ein ganzes Heer von Mit-

arbeitern gehören würde, unterstützt durch grosszügige

tinanzielle Unterstützung seitens gelehrter Körper-

schaften, um Aufgaben umfassender Art durchzuführen,

dazu sind Voraussetzungen nötig, auf die bereits

W. Me_yer (vgl. meinen Hinweis in der Besprechung

von P. Lehmanns Abhandlung, Vom Blittelalter und

von der lat. Philologie des Mittelalters (1914) = Arch.

f. d. Stud. d. neuer. Sprachen n. Literaturen, Bd. 135,

S. 441) eindringlich hingewiesen hat. Nur dann sind

dieser jungen Disziplin der philologischen Gesamt-

wissenschaft Schüler und Mitforscher gesichert, wenn

ihre Bedeutung noch klarer erkannt, auf der Oberstufe

der Gelehrtenschulen der reiche Schatz mittellat.

Dichtung und Prosa bereits in Auszügen mitgeteilt und

insbesondere auf den Hochschulen die Zahl der Lehr-

stühle für dies Fach vermehrt wird. Dies kann nicht

oft und nicht scharf genug betont werden.

Der Verf. wirft einen Rückblick auf die schöpfe-

rische Tätigkeit der drei Pioniere der mittellat. For-

schung , Männer voll entsagungsvoller Ai'beit wie

Polykarp Leyser, Wilhelm Meyer aus Speier und

Ludwig Traube und gibt in grossen Zügen an, wo die

Mitarbeit an der Erforschung der literar. Kultur des

abendländischen Mittelalters in der Sprach-, Literatur-

und Ueberlieferuugsgeschichte einsetzen kann. Es sind

nur einige dieser Aufgaben genannt, sie sind aber be-

deutend und lockend genug. Jene paläographischer

Art (Schriftentwicklung bestimmter Schreibschulen und

Schreibzentren, Geschichte der karolingischen Minuskel,

der insularen Schrift, der gotischen und humanistischen

Form [Renaissance-Antiqua] , deren Hauptprobleme

rasch zkizziert werden) nebst Bibliotheksgeschichte

liegen dem Schüler und Nachfolger Traubes am meisten

am Herzen, der auch eine Sammlung der Signaturen,

der Schreiberunterschriften , der Interpunktion der

Codices wünscht. Für den sprachlich-le.vikalischen

Teil sind Sonderuntersuchungen über die Eigentümlich-

keiten im Sprachgebiete Italiens und Spaniens (z. B.

Leges Wisigothorum) , besonders auch der Iren und

Angelsachsen nötig, de.sgleichen wird die Bedeutung

der Glossare und Florilegieu ins rechte Licht gerückt.

Die Kenntnis der Gräcität während des frühen Mittel-

alters bildet ein besonders wichtiges Kapitel: für die

Bekanntschaft mit Homer auch in lat. Uebersetzung

sind gewichtigere Zeugnisse beizubringen. LehiTeich

sind in dieser Hinsicht die Irrtümer Finslers und

Settegasts. Dass in absehbarer Zeit auf ein mittellat.

Wörterbuch nicht gehofft werden kann, wird man am
schmerzlichsten empfinden, hier kann nur eine im

weitesten Umfange betriebene internationale Organi-

sation helfen ; aber wie gering sind die Aussichten

dafür ! Die literargeschichtlichen Aufgaben endlich

zeigen so recht deutlich , welch überwältigendes Mass
an Editionstätigkeit noch übrig bleibt. Der Ruf nach

einem mittellat. Lesebuch (vgl. zu dieser Frage auch

meinen Breslauer Vortrag, Bericht im Humanist. Gymn.
1918, S. 73), nach guten und billigen Textausgaben, die

vorderhand nicht immer gleich abschliessend sein

müssen, wird immer dringender, einer Neuedition be-

dürfen .Joh. Scottus, Vincenz von Beauvais, Helinand

von Froidmont in Rekonstruktion, Ruodlieb, Ligurinus,

Ecbasis captivi, die Ale.xandrei's des Walther von Lille,

der Laborintus Eberhards, die Rätsel-, Satiren- und
Minnedichtung, die Vagantenlieder und viel anderes

mehr. Das Fortleben Ovids und Vergils im Mittel-

alter, eine Darstellung der Moralisation antiker Stoffe,

die Textgeschichte der Revelationes Methodii, die Be-

deutung der Iren und Angelsachsen für das Erbe der

Antike, das Literarbild Karls des Grossen, das Fort-

leben der alten Sagen und Fabeln ; dies alles sind an-

ziehende Themen, die der Bearbeitung harren. Der
Verf. hätte auch noch verweisen können auf den

grossen Schatz von internationalen Erzählungsstoffen,

auf die Beziehungen zwischen Orient und Occident, auf

die Uebersetzungen orientalischer Stoffe und Motive,

die für die vergleichende Literaturgeschichte unent-

behrlich sind. Ebenso wie die antike Literaturgeschichte

im Mittelalter noch zu schreiben ist, so gilt dies erst

recht für die eigentlich mittelalterlich lat. Literatur,

für die wir noch immer auf das Kompendium G. Gröbers

in seinem Grundriss angewiesen sind , da der zweite

Band von Manitius

scheint.

Zu S. 14. Ich

die Reproduktion
durch Karl Breul

weitere Ferne gerückt zu sein

vermisse eine Angabe darüber, wo
der Cambridger Liederhandschrift

erschienen ist. Dass die Neu-

ausgabe der Carmina burana als ein Heft meiner

„Sammlung mittellat. Texte" in Aussicht steht, hätte

Verf. aus deren Ankündigungen auf dem Umschlag ent-

nehmen können. Doch aus mir unbekannten Gründen
führt er dies von mir begründete und durch des Ver-

legers Winter (Heidelberg) Liberalität geförderte Unter-

nehmen S. 54, Anm. 2 neben F. W^ilhehns „Münchener
Texten" überhaupt nicht auf.

Greifs wald. Alfons Hilka.

Zeitschriften u. ä.

Die Neueren Sprachen XXVII, 5/6. August-September
1919: "Walter Küchler, Ernest Renan zwischen Frank-
reich und üeutschland. — Bruno Herlet, Die neueren
Sprachen in der neuen Schule. — Th. Zeiger, Einheits-

.schule und neuere .Sprachen. — Franz Mennicken,
Eine eigentümliche Gestaltung des abhängigen Frage-
satzes im Englischen. — 0. Lohmanu, Erwiderung.

—

Neuphilologischer Ferienkurs. — Anzeiger: F. Meyer.
Lehrbuch des Englischen ; Gustav Krüger, Unenglisches
Englisch; Karolina Steinhäuser, Die neueren An-
schauungen über die Echtheit von Shakespeares j^Perioles"

(Walther Fischer). — Franz HildeDrand, Die höhere
Schule und der Mensch; Oskar Kühnhagen, Die Ein-
heitsschule im In- und -auslände: Die Neugestaltung des
höheren Schulwesens von Karl Reinhardt (Th. Zeiger). —
1. An Elementary Grammar of Colloquial French on
Phonetic Basis b"y G. Bonnard. 2. E. Lorck, Passe
defini, Imparfait, Passe indefini. 3. E. Lerch, Das
invariable Participium praesentis des Französischen (uue
femme aimant la vertu) (Ludwig Geyer). — .Julius

Schwabe, Der Konjunktiv im italienischen Adverbial-
satz (Hermann Breuer). — Goethe-Handbuch, Bd. 3
(H. Wecke). — Gustav Krüger, Schwierigkeiten des

Englischen, II. Teil (Rudolf Imelmann). — Otto Je-
sporsen. Growth and Structurc of the English Language
(Otto WeidenniUller). — Adolf Kolsen, Dichtungen der
Trobadors; — Ders. , Zwei provenzalische Sirventese

(Walter Küchler).
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Neuphilologische Mitteilungen. 1919, 5: Öommageadresse
a M. "Werner Söderhjelm ä l'occasion de son soixaiiti^me

anniversaire. — E. Walberg, Sur l'authenticite de deux
passages de la Vie de saint Thomas le Martyr par
Guernes de Pont-Sainte-Maxence. — H. Sohuchardt,
Chauvinistisch? — Heikki Ojansuu, Finn. ntvus (nius)

ein germanisches Lehnwort? — Besprechung: Tyyni
Haapanen-Tallgren, Nyrop , Etudes de grammaire
fran<;aise.

Modern Language Notes XXXIV, 7. November 1919:

.T.D.Bruce. Mordrain, Corbenic, and the Vulgate Grail
Roniances. — Lynn Harold Harris, Lucan's ,Pharsalia"
and Jonson's ..Catiline". — Jesse Franklin Bradlev,
Robert Baron's Tragedy of ..Mirza". — Laura A. Hib-
bard, Jacques de Vitry and ..Boeve de Haumtone". — W.
Kurrelmeyer, Germän Lexicography Part. II. Vi. Lulai.

14: Bandit. 1-S: Attentat. 16: Bankett. 17: Amhasat, Am-
ha.tiator. 18: Ligniion. 19: Munition. 20: Aiiillerie. 21:

Muf^tn; mustiini. 22: Geschinder. 2S: Fetten {= Yahne). —
Albert Stanbourrough Cook, The Authorship of the
0. E. Andreas. — Reviews: F. 0. Reed über James
Geddes , El Alcalde de Zalamea, per Calderön de la

Barca. — F. Schoenemann, über Max Scherrer,
Kampf und Krieg im deutschen Drama von Gottsched
bis Kleist. — Correspondence: Gust. L. van Roosbroeck,
Rossetti and Maeterlinck. — John S. P. T a 1 1 o c k , „Never
Less Alone than when Alone". — Milton A. Buchanan,
Spanish Ballads translated by Southey. — John M.
Burnam, Two Romance Etymologies. — Ders., Latin
olio^. — Brief Mention: K. F. Jones, Lewis Theobald,
his Contribution to English Scholarship, with some
uDpublished Letters. — Emeline M. Jensen, The In-

fluence of French Literature on Europe.

Zs. für französischen und englischen Unterricht XVIII. S:

Lejeune, Gedächtnisfeier für Gustav Thurau im Ro-
manischen Seminar zu Greifswald (7. Juli 1919). — Kaluza,
Nachtrag zu Zeitschrift 17, a02 ff. — Oeckel, Grund-
sätze für die Auswahl des englischen Lesestoffs. —
Vi ölet, Der französische Aufsatz. — Arns, Englische
Kriegsromane und Kriegsdramen. — Lejeune, Was
sind uns die spanisch redenden Länder nach dem Kriege?
- Born, Lexikalische Beiträge zum Typus ojoiiter foi

(Fortsetzung). — Literaturberichte und Anzeigen: Oc-
zipka, Jean Vic, La litterature de guerre. — Ders.,
Brunnetifere, Histoire de la litterature francjaise IV. —
Ders., Ripert, La renaissance proven(;ale (lyOO— 1860).

—

Molsen, Taine, Napoleon Bonaparte, herausgegeben
von Pari.selle. — Ders., von Moll und Rosenthal, Fran-
zösische Handelskorrespondenz. — Ders., Martin-Gruber,
Lehrbuch der französischen Sprache für höhere Mädchen-
schulen IL — Piloh, Klincksieck, Französisches Lese-
buch für die oberen Klassen höherer Lehranstalten. —
Ders., Krebs, Abrege de l'histoire de la litterature

franpaise. — Ders., Champol, L'Heritier du Duc Jeau,
herausgegeben von Klein. — Ders., Stahl, Maroussia,
herausgegeben von Schürmeyer. — Ders., Margall, En
pleine vie, herausgegeben von Lindemann. — Gloede,
L'Homme et la Societe, herausgegeben von Lotsoh. —
Ders., Le Siecle de Louis XIV, von Lavisse und Rambaud,
herausgegeben von Huth. — Ders., Faverol de Kerbrech.
La Guerre contre l'Allemagne (1870— 1871), heravisgegeben
von Albertus. — Blümel, Passy et Rambeau, Chresto-
mathie francjaise. — Ders., Wolfinger, Französisches
Lesebuch für Gymnasien; Französisclie Grammatik für
Gymnasien. — Lejeune, Dernehl, Spanisch für Schule,
Beruf und Reise. - Jantzen, Neue anglistische Arbeiten,
herausgegeben von Schücking und Deutsohbein : 1. Gertrud
Landsberg, Ophelia; 2. Hildegard Harz, Die Um-
schreibung mit ilo in Shakespeares Prosa; 3. Friedrich
Radebrecht, Shakespeares Abhängigkeit von Marston.—
.Jantzen, Würzburger Beiträge zur englischen Literatur-
geschichte; 1. Dumbacher. Bulwers Roman Harold,
the Last of the Saxon Kings; 2. Bronner, Thomas
Phaer mit besonderer Berücksichtigung seiner Aeneis-
Uebersetzung ; 3. Fleckenstein, Die literarischen An-
schauungen und Kritiken E. Barrett Brownings; 4. Stein-
häuser, Die neueren Anschauungen über die Echtheit
von Shakespeares Pericles. — Jantzen, Wietfeld, Die
Bildersprache in Shakespeares Sonetten. — Ders., Koppel,
Das Primitive in Shakespeares Dramatik. — Ders..

Bussmann, Tennysons Dialektdiohtungen. — Ders.,
Proesler, Walter Pater und sein Verhältnis zur deutschen
Literatur. — Ders., Wells, Mr. Britlings Weg zur Er-
kenntnis, übers, von Bröder. — Ders., Neue Tauchnitz-
bände: 4524. Earl of Chesterfield's Letters to his Son;
4V25. Emerson, The Conduct of Life: 4.J26. Bacon.
Essays. — Ders., Dörr und Schröer, Wilhelm Vietor f.

—
Gaerdes. Thiergen und Koch, Englisches Elementarburh
mit einer Elementargrammatik von Becker. — Ders.,
Thiergen und Koch, Englisches Lese- und LTebungsbuch.
— Ders., Becker, Kurzgefasste englische Schulgrammatik.
— Kaluza, BUcherschau. — Zeitschriftenschau: Beiblatt
zur Anglia (Jantzen).

Edda. Nordisic Tidsskrift for Litteraturforsicning 6, 2:

P. van T i e g h e m , La Mythologie et l'ancienne
poesie Scandinaves dans la litterature europeenne au
XV'ni* siecle. — Hjalmar Christensen, Hans Strom. —
Eiler Bendtsen, Coleridges plads i Soskolen. — Emil
Böiger, Hur C. J. L. Almqvist bedömdes i Finland. —
Charles Kent, Harald Kidde. — Bernhard Risberg,
Förhärligar Teguer i „Svea" storhetstidens svenskarV —
Arne Garborg, „Digteromvendclser". — A. Trampe
Bodtker, über C. L. Vangensten, Leonardo da \'incis

sprog. — Gunnar Castren. Finlands litteraturhistorisk

litteratur.

Qlotta X, 3: Fr. Härder, Zu den Mischkonstruktionen.—
P.KretSchmer, Zu den unlogischen Konträrbildungen.

—

E. Kieokers, Zum pleonastischen inquit.

Zs. für deutsches Altertum und deutsche Literatur LVII,
1'2: A. Heus 1 er, Heliand, Liedstil und Epenstil. —
Th.Bauuaok, Neue Beiträge zur Erklärung des Priester-

lebens. — .J. Seh wieterin g, Waltharius 3H7 u. ü29. —
F. Niedner, Egils Hauptlösung. — R. BriU, Ahd.
Mauritiusglossen. — E. Schröder, Uote. — G. Roethe,
Der Auftakt im Wiener Hofton. — Ders., Jierc franire'

(Walther 39, 24). — M. H. JeUinek, Zum Friedrich
von Schwaben. — W. Prönnecke, Neue Bruchstücke
der Wiggertschen Psalmen. — .1. Schwietering, Sigune
auf der Linde. — E. Schröder, Ein Zeugnis zur VVieland-

sage. — Ders., Die heilige Gertrud aus König Rother. —
Anzeiger: Bohnenberger, Die Mundart der deutschen
Walliser (Lessiak). — Delbrück, Die Wortstellung in

dem älteren westgötischen Landrecht (Ries). — Mausser,
Deutsche Soldatensprache (Hübner). — Rittershaus.
.^Itnord. Frauen (Heusler). — De Vries, Studien over
faerösche Balladen (Neckel). — De Boor, Die färöischen

Lieder des Nibelungenzyklus (Neckel). — v. Stein-
meyer, Die kleineren ahd. Sprachdenkmäler (Ehris-

mann). — Onnes, De gedichten van Herman der Damen
(Keim). — Bömer, Die Pilgerfahrt des träumenden
Mönchs (Helm). — H ei d lauf, Lucidarius (Helm). —
Stahl, P. Martin von Cochem und das „Leben Christi"

(Wackernell). — Schulte, P. Martin von Cochem
1634— 1712 (Wackerneil). — Bruinier, Das deutsclie

Volkslied, 4. u. .5. Aufl. (Wackernell). — Alpers, Lnter-
suchungen über das alte nd Volkslied (Wackernell). —
Levy, Geschichte des Begriffes Volk,slied (Wackernell).
— Neckheim und Pommer, Echte Kärtnerliedev,

4. Aufl. (Wackernell). — Roese, Lebende Spinnstubeu-
lieder (Vi''ackernell). — Werner, Lieder aus einer ver-

gessenen Ecke (Wackernell). — Pommer, BlattUieder

(Wackernell) — Meisinge r, Volkslieder aus dem Bad.
Oberlande (Wackernell). — Michael. Die Anfänge der

Theaterkritik in Deutschland (Kaulfuss-Diesch).— Morris.
Goethes und Herders Anteil an dem Jahrgang 1772 der

Frankfurter Gelehrten Anzeigen (Ulrich). — Lew y

,

Goethes Sprache im Alter (Schneider). — Waag, Be-

deutungsentwicklung unseres W^ortschatzes, 3. Aufl.

(Baesecke). — Szadrowsky, Nomina ageutis des

Schweizerdeutschen (Teuchert).' — R. M. Meyer, Die
deutsche Literatur bis zum Beginn des 19. .Jahrhunderts

(Michels). — Singer, Literaturgeschichte der deutschen
Schweiz im MA. (Michels;. — Harper, The sources of

the British chronicle history (Blöte). - - Ganzenmüller,
Das Naturgefühl im MA" (Kammerer). — G. Meyer
von Knonau, Monachus Sangallensis (Notkerus Bai-

bulus) de Carolo Magno (Schröder). — Kuhnt. Lam-
prechts Alexander (Schröder). — Krolimanu, Die Her-
kunft und die Persönlichkeit des Deutschordensdichters
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Heinrich von Hesler (Schröder). — Szilasi, Leonhard
Stöckel.-^ Su.-"anna-Drama und die Bartfelder deutsche
Schaubühne im 16. Jahrhundert (Schröder). — Lürssen.
Eine mnd. Paraphrase des Hohenliedes (Roethe). — v. ü n -

werth. Christian Weises Dramen Reenerus und Ulvilda
(Kaulfuss-Diesch). — Haym-Walzel, Die romantische
Schule (Ricmann). — Günther. H. Zschokkes .Tugend-
und Bilriung.sjahre ( P. Geigen. — W i n t h c r , Da.s gerettete
Venedig (Richter). — Boy-Ed, Das Martyrium der
Charlotte von Stein (Roetlie). — K. Fischer. Deutsche
Eigenart und deutsche Schicksale (Roethe). ~ Matthias,
Der deutsche Gedanke bei .Jakob Grimm (Roetbe). —
Keussen, Regesten und Auszüge zur Geschichte der
Universität Köln l;3y8— 1-5.59 (Schröder). — B. Müller,
Bilderatlas zur Geschichte der Stadt Frankfurt a. M.
(Schröder'. — K. Bücher, Die Berufe der Stadt Frank-
furt a. M. im Mittelalter (Schröder). — Ders., Das
stadtische Beamteutum im M.4.. (.Scliröder). — Volkmann,
Unerklärte nd. .Strassennamen in Hamburg (.Schröder). —
Bass. Wissenschattl. Beihefte zur deutschen Alpen-
forschung, Heft '' (Schröder). — Berichte aus dem Knopf-
Museum H. Wiildes (Srliröder). — Bächtold, Die
schweizerische Soldat ens))rac}ie (Schröiler). — Ein un-
geJruckter Brief Jacob ("Trimms, mitgeteilt von A. Heusler.

Zs. für den deutschen Unterricht. :«. .Jahrg., Heft lO'll:

<^. Laufer, Die Erforschung der deutschen »Altertümer
des Mittelalters und der neueren Zeiten. — E.Paulus,
Volkstümliche "Weihiiachtsspiele im Untei-richt der höheren
Schulen. — Haiiua Hellmaun. Kleists Penthesilea und
Klopstocks Herm.-mn und die Fürsten. — J. Wiegan d.
Ein Stiefkind des deutscheu Unterrichts (Komik und
Humor). — F. Gregori, Deutschunterricht und deutsche
Dichtung. — K. Bergmann, Deutschsprachliche .Schüler-

übungen. — R. Blüm ei, Strophe, Bündel und Absatz. —
Fr. Panzer, Der „Sagvers", ein ueiientdeckter Vers der
Germanen. — ,1. G. Sprengel, Deutsche Kunst und
.Jugendbildung. — W. Hofstaetter und W. Rose,
Lehrgänge über ileutsche ."Altertümer. — W. Herrmann,
Zur Frage der Schulausg:iben.

Zs. des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Oktober:
Fr. Meniiicken, Jüngere Verwendung von „würde" -|-

Nennform im Schriftdeutsch.

Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprach-
forschung XLV. I'.il9: Ed. Damkr.hler, (; in der
Mundart des Dorfes Cattenstedt bei Blankenburg am Harz.
— Wilh. Seelmann, Niederdeutsche Diminutive auf
('/. — Ders., Mittelniederdeutsches und althochdeutsches
iiiiilf und und. — Ders., Der Pastor mit den drei Predigten
in Reuters Franzosentid. — AVolfgang Stammler,
Mittelniederdeutsche Tiersprüche. — "Wilh. Seelmann,
Gereimter mnd, Dekalog. — Max Siewert, Kinder- und
Volksreime aus Neu Golm (Provinz Brandenburg). —
Friedrich Tee heil , Beisteuer zum mittelniederdeutscheu
Wiirterliucli.

Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche
Sprachforschung. lUl'J. XXXVII, 2; C. Borchling,
Wolfgang Schlüter f. — W. Schlüter, Zum Redentuier
Osterspiel von 1160. — K.Wehrhan, Metzen Hochzeit. —
Ders.. Lippisclie ud. Dichter. — E. Damköhler,
Zur Erklärung Fritz Reuters. — H. .Jellinghaus und
E. Böhmer, Konfession und Mundart. — E. Dam-
köhler, Mnd. o statt n. — H. Jellinghaus, mürc. —
Ders., Mnd. urf/e, Schale, Trinkgefäss. — Ders., Germ.
„!(.i-''. — Ders., Anale. — Fr. Techen, Heliebruwer und
Scbopenbruwer. — 0. Weise, Langer Laban. — W.
Schlüter, böten. — K. Wossidlo, Fierk.— W.Schlüter,
Kiepen. — B. Martin, siepen. — W. Schlüter und
ß. Schulze, Binike. — H. Kellin gh usen, Zum
älteren Bergedorfer Wortschatze. — Evald Li den,
Lerbach. — Ulrichs und C. Borchling, Aus der
Mundart von Braunlago im Harz. — F. Liebermann-
Berliner Ausdrücke. — 'l'h. Imme, Zur nd. Soldaten-
sprache. — \. Lasch, über k. C. Ho jberg-Chri ,

stensen. Studier over Lybeeks Kancellisprog 13U0~147U.
— C. Borchling, Meyer, Ueberlieferung der deutschen
Brand anlegende.

Arkiv för Nordisk Hilologi 36, 1: Gudmund Schütte,
Vidsid og Sliegtssagnene om Heugest og Angantyr. —
Evald Liden, Smä bidrag tili fornsvensk grammatik.

—

Axel Akerblom, Bidrag tili eddatolkuingen. - Ders.,

Om V'jlusp.^s komposition och syfte. — Ders., Dömr um
daudan hvern (Hav. str. 77). — Johan Palmer, Om
övergangen y > ö framför rd i svenskan. — Axel Kock,
Vidare om Skane och S, nndhmrin.— Emil Ison, Anmälan
av Lexicon poeticum antiquw linguae septentrionalis,
Ordbog over det nor.sk-islandske skjaldesprog, forfattet

af Sveinbjörn Egilsson. for0get og pany udgivet ved
Finnur Jönsson. — Erik Brate, .4nmälan av Her-
mannsson, H., Catalogue of Ruuic Literature forming a
part of the Icelandic Collection bequeathed by Willard
Fiske. — Didrik Arup Seip. Anmälan av Johan Palmer.
Studier over de starktoniga vokalerna i l."iOli-talets

svenska.

Spräk och Stil. Tidskrift för nysvensk spräkforskning
XIX, 1/2: Gustaf C ederschi ö Id, Den nya bibel-

sven.skan. — Frans de Brun, Betydelseu av det medeltida
ordet forfader. — .Johan Palmer, Till nägra regier i

Sahlstedts grammatika. — .J. E. Hylen, Ett par kon-
junktionsuttryck. — Otto Sylwan, Metriska spörsmäl. —
Olof Gjerdmaii, Aktiva och passiva versifikatörer
emellan. — Natan Lindqvist. Förvanskade ord i Per
Brahes (Teconomia. — Smärre bidrag: 1. Carl Björkman,
Till fragan om „Metalliteten". 2. Theodor Hjelmqvist.
Himleu är överspänd- 3. Ders., Skidbladners begynnel-
severs. 4. B. H., Diminutiver i svenskan. — Till Re-
daktionen ingängna skrifter.

Englische Studien .58, 2: .T. Koch, Chaucer-Proben. —
M. R ÖS 1er, Veraltete Wörter in der Grammatica Angli-
caua von 1.594., — E. v. Siebold, Synästhesien in der
englischen Dichtung des 19. Jahrhunderts (Schi.) — Be-
sprechungen: W. Franz. .Tespersen. Negation in English
and other Languages. — W. Fischer, Charles Butler,

Engl. Grammar 1(J34. Hrsg. von A. Eichler; A. Eichler,

Schriftbild und Lautwert in Charles Butlers 'Engl.
Grammar' 1633, 1034 und ,Feminine Monarchie'. —
W. Fischer. Beowulf, hrsg. von Heyne -Schücking.
11. u. 12. Aufl. — R. Jordan, The Kihgis Quair and
The Quare of Jelusy. Ed. by A. Lawson. — "M. J. \V o 1 f f

,

Eichler. Antibaconianus. — B. Fehr, Dutton, The French
Aristotelian Formalists and Thomas Rymer.— H. Stoelke,
W. Victor f.

Anglia XLIII, 3'4: .lohn I\och, Das Handsohriften-
verhältnis in Chaucers „Legend of Good Women". —
M. Trautmann, Weiteres zu den altenglischen Rätseln
und Metrisches. — Herbert Cramer, Das persönliche
(jeschlecht unpersönlicher Substantiva (einschliesslich der
Tiernameu) bei William Wordsworth. III. — Ernst A.
Kock, Interpretations and Emendations of early English
Texts. V. - F. Holthausen. Zu me. Romanzen. —
Ders., George Ashby's Trost in Gefangenschaft.

Anglia Beiblatt XXX, 10. 'Oktober 1919: Fehr, In
Memoriam Wilhelm Creizenach. — Keeling Letters and
Recollections, edited by E. T. With an Introduction by
H. G. Wells (Fehr). — .Antibaconianus. Shakespeare —
Bacon ? Zur Aufklärung seines Anteils an der Erneuerung
Oesterreichs von Dr. Albert Eichler (Förster). — San-
dison, The „Chanson d'Aventure" in Middle English
(Mühe). — Fehr, Studien zu Oscar Wildes Gedicliten

(Mutschmann). — Mutschmann, Zu Oscar Wildes Ge-
dichten.— XXX, 11. Nov. 1919: Ekwall. Erik Björk-
man t — Björkman, Wortgeschichtliche Kleinig-
keiten. 31. Ae. .'/('W, (jidd

, !l!/ild ,Gedicht, Spruch'. —
ME. jihiten .schlagen, eilen, trampeln'. —-Mutschmann ,

Milton und das 'Licht. — XXX, 1'2. Dez. 1919: Fehr,
Hecht, Robert Burns. Leben und Wirken des schott.

Volksdichters. — Mutschmann, Milton und das Licht.
(Schluss). — M 1 1 i n , Eliot, The Mill on the FIoss. Hrsg.
von O. Hallbauer; Locke, On Civil Government. Hsg.
von G. Humpf.

English Studles I. -5. Oktober 1919: H. l'uutsma,
Participles. Name, Te.nse, and Voice. The Vorbai and
Adjeotival Character of Participles. — F. J. Hopman,
Some Aspects of Lord Byron's Character and Poetry II.

— 0. .J. van der Wey, .Arnold Smith, Aims and
Methods in the Teaching of Englisli. — P. J. H. O.

Schut, Prick van AVely, Kramers' Nieuw Engelscli

Woordenboek II. — D. .Jones, Kruisinga, A Handbook
üf Present-day English. Vol. 1. English Sounds. —
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W. van Doorn. The Monthly Chapbook Vol. I, 1. 23
New Poems by Contemporary Poets.

Zs. für romanische Philologie 40, 2: Ernst Gamillscheg,
Franzö.sische Etj-mologien I. — Leo Jordan, Zum alt-

franz. Joufrois. — W. M ey er-Lüb ke, Prov. un aus c«.

— Ders., Die iberoromanischen Patronymika auf -ez. —
Ders., Katal. span. portug. qana „Klaue". — Ders.,
Altfranz, prov. imid. — Kurt Lewent, Prov. jmis (qtie)

.obgleich". — Leo Spitzer, Katal. Etymologien. —
Kurt Lewent, Hat Gaucelm Faidit französisch ge-

dichtet V — "VT. Meyer-Lübke, Zu Pons von Capduelh;
Zu Peire Vidal. — E. Hoepffner. Die Folie Tristan
und die Odyssee. — Ders., Die Anspielung auf Crestien

de Troves im Hunbaut — Besprechungen: L. Spitzer,
Pere ßarnils Giol , Die Mundart von Alacant. — E.
Hoepffner, Hilka, Die Wanderung der Erzählung von
der „Inclusa" aus dem Volksbuch der Sieben weisen
Meister. — B.Wiese, Giornale storico della letteratura

italiana 64, 1— 3, 6-5. 1. — A. Hämel, Bevista de Filo-

logia espanola I.

Archivum Romanicum III, 2; Aprile-Giugno 1919: Mario
Casella, 11 „Somni" d' en Bernart Metge e i prinii

influssi italiani sulla letteratura catalana. — Guido
Vitaletti, Benedizioni e maledizioni in amore. Apro-
posito di uno strambotto inedito del sec. XV. — Um-
berto Dallari, Ricerche sul luogo ove nacque a Reggio
Lodovico Ariosto (con una illustrazione). — Giulio Ber-
toni. Note varie al roraanzo di ..Durmart le Galois".

—

Ders., Due etimologie (frianan. <iiiiinn\ lad. (ntoii). —
Ders., h'rholatri. — Bibliografia: Giachen Caspar Muoth,
Poesias rimnadas e publicadas per incaric della Societat
Retoromantscha. Samaden 190s (Franc. Vieli). — Modern
Language Notes Vol. 3:^: Publications of the Modern
Language Association of America 33 (E. H. Tuttle). —
.1. Murray, Le Chfiteau d'amour de Robert Grosseteste
(G. B.). — F. Torraca, LEntree d'Espagne (G. B.). —
Ders., Giovanni Boccaccio a Napoli 132li— i:-)o9 (T. S.).

—

A. Kolsen, Dichtungen der Trobadors, 3. Heft (G. B.). —
Ezio Lopez-Celley, La Cristiade di M. G. Vida (T. S.).

Romanische Forschungen 38, 2: C. Deourtins, Räto-
romanische Chrestomathie, XII. Band. — Phil. Fuchs,
Das altfranz. Verbum Errcr mit seinen Stammverwandten
und das Aussterben dieses Wortes. [Auch als Münchener
Diss. erschienen.]

Zs. für französische Sprache und Literatur XLV, 7'8:

K. Glaser, Aufklärung und Revolution in Frankreich.
W. Küchler, Die Ansichten des jungen Renan über
französische Literatur und Literaturkritik. — P. Hög-
berg. Zwei altfranzösische Sprichwörtersammlungen in

der üniver.sitätsbibliothek zu Uppsala. — W. Meyer-
Lübke, Etymologisches. 1. altfrz. cha'ine, meisme und
verwandte Formen. 2. altfrz. ramposnir. — C. Fries

-

land. Technische Hochschulen und neuere Sprachen. —
Rezensionen: F. Busigny, C. J. Merk, Anschauungen
über die Lehre und das Leben der Kirche im alt-

französischen Heldenepos. — H. Maver, E. Gamillscheg
und L. Spitzer, Die Bezeichnungen der „Klette" im
Galloromanischen. — D Behrens, albache.

Zs. für französische Sprache und Literatur. Supplement-
heft IX: Fritz Neubert, Die kritischen Essays Guy
de Maupaasants (mit Ausschluss der literarischen Kritik).
131 S. 8».

Giornale storico della letteratura italiana LXXIV. 1. 2.

Fase. 220 221: Heni-y Cochin, Les ..Epistolae metricae"
de Petrarque. Remarques sur le texte et la Chronologie.

—

Vladimiro Zabughin, L'na fönte ignota dell' _Hyp-
nerotomachia Poliphili".— Ferd.Neri, La prima tragedia

di Etienne Jodelle. — ülisse Fresoo, Intenzioni e in-

tuizioni di artisti nella critica di Fr. Di Sanctis. —
Fausto Nicolini, Tre lettere inedite di Jacopo Bon-
fadio —

• Rassegna bibliografica: Italo Pizzi, D. Miguel
Asin Palacios, La Escatologia musulmana en la Divina
Comedia. — Letterio Di Francia. Ben. Croce, Storie
e leggende napoletane. — Luigi Fasso, Raccolta di

studi di Storia e critica letteraria dedicata a Francesco
Flamini da' suoi discepoli. — BoUettino bibliografico

:

L. P. Karsavin, Le basi della vita religiosa medievale
nei sec. XII—XI 11 principalmente in Italia (VI. Za-

bughin). — Fr. Torraca. L'Entree d'Espagne (G. Ber-
toni). — I. Del Lungo, Storia esterna, vicende, av-
venture di un piccol libro de' tempi di Dante (P. Silva). —
L. Chiappelli, Studi storici pistoiesi Vol. I (S. De-
benedetti). — A. Medin, Una redazione abruzzese della

„Fiorita" d'Armannino (S. Debenedetti). — P. P. Ver-
gerii. De ingemiis moribus et liberalibus studiis adules-
centiae libellus in partes duas: Nuova edizione per cura
di A. Gnesotto (R. Sabbadini). — Der Briefwechsel des

Eneas Silvius Piccolomini herausgegeben von R. Wolkan.
III. Abt. Briefe als Bischof von Siena (R. Sabbadini). —
L. Frati. Rime inedite del Cinquecento lA. Salza'. —
G. Tracconaglia, Contributo allo studio dell' italia-

nismo in Francia. IL Une page de l'histoire de l'italia-

nisme a Lvon: ä travers le .,Canzoniere'" de Louise Labe
(F. Neri). — E. Lopez-Celly, La „Cristiade" di M. G.
Vida, poema della riforma cattolica (PI. Carli). — A.
Tassoni, La Secchia rapita: a cura di G. Rossi
|V. Santi). — C. Cordaro. Un' Accademia forlivese:

i „Filergiti". Cenno storico con appendice epist. (L.

Piccioni). — F. Nicolini, La puerizia e 1' adolescenza
deir ab. Galiani 173-5— 174.i. Notizie. lettere, versi, docu-
menti (V. Rossi). — F. Lopez-Celly, Francesco
Domenico Guerrazzi nell' arte e nella vita (A. M.). —
Biblioteca rara. Testi e documenti di letteratura, d' arte

e di storia raccolti da A. Pellizzari. Serie prima,
ni I—XII (A. Momigliano). — Annunzi analitici: Carlo
Giordano, Alexandreis, poema di Gautier de Chätillon

(F. N.). — Vincenzo Crescini, Per una canzone pro-

venzale: Estr. dai Rendic. della R. Accademia dei Lincei
XXVII, 4 (S. Debenedetti'. — La Divina Commedia
di Dante Alighieri commentata da 6. L. Passerini

(Vi. Ci.). — Dante Alighieri, Tutte le opere nova-
mente rivedute con un eopiosissimo indice del contenuto
di esse. — Arnaldo Foresti. Francesco Petrarca e il

fratello Gherardo. Appunti cronologici. — Giuseppe
Agnelli. 1 monumenti di Nicola III e Borso d' Este in

Ferrara (L. V.). — Luca Beltrami, Lezione Vinciana;

Nuova Lezione Vinciana. — Graziano Paolo Clerici,
Tiziano e la „Hypnerotomachia Poliphili" (L. V.). —
Giulio Natali, G. V. Gravina letterato. — Carlo Frati,
Ricordi di prigionia. Memorie autobiografiehe e fram-
menti poetici di Giovanni Rasori. — Fil. Pananti,
Trentadue lettere raccolte da Luigi Andreani. — Gio-

vanni Castellano, Ragazzate letterarie. Appunti storici

sulle polemiche di Benedetto Croce. — Comunioazioni ed
.appunti: D. Guerri, Chiosa ai vv. 24—28 della canzone
„Donna ch' avete intelletto d' amore". — L. Frati, No-
terella dantesca. — G. Bertoni, La morte di Antonio
Cornazano. — Fr. Picco. Guido Muoni f-

Rassegna critica della letteratura italiana XXIII, 7— 12:

F. Torraca, Su la canzone „Italia mia" di Fr. Petrarca.
— V. Muggia, L' Italia e gli Italiani nell' opera di

Charles Didier. — G. Brognoligo, Traduttori italiani

di Walter Scott. — G. Bologna u. G. Brognoligo
über Rime indite del Cinquecento, ediz. L. Frati. —
XXIV, 1—3: G. Ziccardi, La „Marfisa bizzarra" di

C. Gozzi.

Raccolta di studi di storia e critica letteraria dedicata

a Francesco Flamini da' suoi discepoli (Pisa, tip. ed. del

Cav. F. Mariotti. 809 S. 4"): Renzo Cristiani, La
questione cronologica nelle opere di Messer Fi-ance.sco

da Barberino. — Carlo Pellegrini, Edgard Quinet
e la letteratura italiana. — Franc. Beneducci, II

problema storico della prosa nella letteratura italiana. —
Giov. Busnelli, Dalla scuola di Virgilio alla scuola di

Beatrice. — Giov. Fabris, Per la storia della facezia. —
G. Manacorda, Fra Bartolomeo da S. Concordio
grammatico e la fortuna di Gaufredo di Vinesauf in

Italia. — P. L orenzetti, Riflessi della teorica d' amore
in alcune Commedie del Cinquecento. — A. Pompeati,
Per una reminiscenza del „Principe" nel primo „Adelchi".
— Aug. Michieli, Un quadernetto di meditazioni di

Tito Speri. — Pietro Verrua, L' eloquenza di Lucio

Marineo Siculo. — G. B. Picotti. Marullo o MabilioV

Nota polizianesca. — Pompeo Pompeati, Gasparo
Gozzi critico della letteratura e del costume. — Emilio

San tin i, La fortuna del Boccaccio a Sifna. — A. Pilot,
Ricorso di Pulcinella a Marco Fosoarini. — Natale
Busetto. II simbolo nella rappresentazione dei Beati
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danteschi. — A. G. Dinucoi, II raccouto della Vendetta
di Ti'oia nelle Cronache di G. Sercainbi. — Arnaldo
Segarizzi. Ancora del Maestro piraiiese Caroto Vidali.
— Kiccardo Zagaria, Vn iguoto ejjigono della .,Ge-

rusalemme liberata". — Adolfo Vital. Per le scalee che
si fero ad etade Ch' era sicuro il quaderno. — Guglieliiio
Pellegrini, Di alcune stanze cinquecentesche attribuite
ad incerto autore — Silvio Ferri. Una iniitazione

neo-greca del „Sacrificio d' Isacco'' del Belcari. — Aristide
Marigo, Amoie intellettivo iiell' evoluzione filosot'ica

di Dante. — Pietro Silva. Lo Studio Pisano e 1' in-

segnamento della grammatica nella seconda metä del

sec. XIV". — Attilio Siniioni. Intorno alle canzoni a
ballo e ai canti carnascialeschi di Lorenzo il Magnifico. —
Guido Perale, Pantalone e le altre maschere nel teatro
di Carlo Gozzi. — Amelia Fano, Di alcune carat-

teristiche della religione di Alessandro Manzoni e di

Antonio Fogazzaro e della fede di Arturo Graf. —
Caterina ße, Di alcune pagine inedite del .,Discorso sul

romaiizo storico e dei eomponinienti misti di storia e

d' mvenzione' di A. Manzoni. — Giovanni Gentile,
Nove lottere di Xicoln Tommaseo a Silvestro Centofanti.
— Camillo Cessi, Sul ,,C:clope'' di Filosseno. — Lide
Bertoli, I traduttori francesi del Petrarca nel .sec. XIX.
— Roberto Cessi, Un poemetto cristiano del sec. XV. —
Benvenuto Cessi, Beatrice e la profezia dell' esilio. —
Arturo Solari, Jacopo Sannazzaro e la tradizione mano-
scritta di Rutilio Namaziano. — Benvenuto Cestaro,
II miracolo di Cingar. — Abdelkader Salza, Da Val-
chiusa ad Arquä, ncte sui pellegrinaggi petrarcheschi. —
Aug. Mancini, Noterelle d' Archivio. — Vittorio
Osimo, II Carito XXX del Purgatorio.

fitudes ItalJennes I, 1. Janv. 1919: P. D Nolhao,
Claude Lorrain et le paysage romain. — G. Mazzoni,
Notereile concernenti A. de Vigny. — '^- Avril: H. Hau-
vette, „lo dico seguitando " — P. de Bouchaud,
Torquato Tas.9o et sa coniedie pastorale ,.L' Aminta''. —
.1. Bertrand, Le pessiniisine de Leopardi.

II nuovo giornale dantesco II, 2: B. Nardi, Osservazioni
intorno al nuovo conimento di G. L. Passerini alla Divina
Coinmedia. — G. V'italetti, Assonanze dantesche in

una epistola in versi del .sec. XVI. — '6: A. Santi, II

Veltro dantesco. - C. Ricci. „Dcvtru" o „iV nitro" '^ (Inf.

XXVII, 9')). - B. Nardi, „La novita del suono e
'1 grande lume". — F. Ronchetti, Quisquilie. - Giulio
L. Passerini, Dantisti e dantofili, Gius. Picciöla.

Jahresbericht, XXI XXV, des Instituts für rumänfsche
Sprache in Leipzig. Herausgegeben von G. AVeigand.
Leipzig, J. A. Barth. M. 6.50." [Inhalt: Paul H'aas.
Assoziative Erscheinungen in der Bildung des Vokal-
stamms im Rumänischen. — Gustav Weigand, Die
aroniunisclien Ortsnamen im Pindusgebiet. — Walter
Domaschke, Der lateinische Wortschatz des Hu-
manischen.]

Literarisches Zentralblatt 42: Gustav Roethe, Goethes
(Kampagne in Frankreich 1792. Eine philologische l'nter-
suchung aus dem Weltkriege iM. K.). — Kaz. Beik,
Zur Entstehungsgeschichte von Goethes Torquato Tasso.
Wiederlegung der Hypothese Kuno Fischers iM. K.'. —
4.!: Rieh. Koppel, Das Primitive in Shakespeares
Dramatik und die irreführenden Angaben und Ein-
teilungen in den modernen Ausgaben seiner Werke
(M. J. W.). — Fritz Klatt, Jean Paul als VerkUnder
von Frieden und Freiheit (L. Bergsträsser). — 44: Scheffels
Werke. Hrsg. von Friedrich Panzer. — 4."i: Paul Eisner,
Steen Steensen Blicher. der Heidedichter und Heidepfarrer
(-tz-). — 46: Ludwig Schmidt, Geschichte der deutschen
Stämme bis zum Ausgang der Völkerwanderung. II, 1— 4

(-en). — Fricdr. Gennrich. Musikwissensi-haft und ro-

manische Philologie (Alfred Einstein'. — Harry Waiden.
Franz Moor (Hans Knudsen). — 47; Max Scherrer,
Kampf und Krieg im deutschen Drama von Gottsched
bis Kleist (Rud. Kaab). — 48: Collin, A hibliographical
guide to sematology ;Ernst Friinkcl). — K. E. Hoff-
uiann. .Jai;ob Burckhardt als Dichter.

Deutsche Literaturzeitung, Nr. :!7MS: A. Debrunner,
Seelenfunktionen und Satzgestaltung (über Hrugmann,
Verschiedenheiten der Satzgestaltungeii nach Massgabe
der seeli.scheu Gruudfunktionen). — Eb ra rd und Lieb-

mann, Job. Konr. Friedrich, ein vergessener Schrift-

steller, von Hecker. — Sitzungsber. d. Sachs. Geselisch.
d. Wiss.: Partsch. Die Stromgabelung der Argonauten-
sage; Förster. Die Beowulfhs. — ^9: H. Schulz.
Goethe und Halle, von Witkowski. — Cury et Boerner.
Histoire de la Litterature franpaise. — 40: Greiz enach.
Geschichte des neueren Dramas. 2. Bd., 1. Teil, 2. Aufl.,

von Bolte. — A'on Goethes dramatischem Schaffen, hrsg.
von Merker, von Hecker. — 41 '42: Medi<-ina de quadru-
pedibus ed. by Delcourt, von Schröer. — 4y: Waib-
linger, Liebe und Hass, hrsg. von Fauconnet; dass..

publie avec une introduction et des notes par Fauconnet,
von Liepe.

Qöttingische gelehrte Anzeigen isi, 7iS: R. Meissner,
Logeman, A Comnieutary. critical and esplanatory, on
the Norwegian text of Henrik Ibsen's Peer Gynt.

Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissen-
schaften, XXX\TI, XXX\'I11: G. Roethe, Zum dra-
matischen Auibau der AVagnerschen Meistersinger. —
XL, XLl: G. Roethe. Bemerkungen zu den deutschen
Worten des Typus v "x x.

Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen
Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philol -

histor. Klasse. 71. 4: Max Förster. Die Beowulf-Hand-
schritt. Ö9 S. S". M. 2.90. Leipzig, Teubner.

Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften. Philo>nph. -philologische uud historische Klas:e.
o(J. Band, -'. Abhandlung. München, Franz in Komm.
1919. 8.-! S. gr. 4". M. 6.-. — Inhalt: Paul Lehmann.
Corve^-er Studien. (Neue Dichtungen des Agius. Die
Corveyer Handschriften: Geschichte der Sammlung, er-

haltene (-'ovveyer Handschriften, Bursfelder Handschriften
zum Teil durch Corvey erhalten, verschollene, zweifel-

hafte und falsche Corveyer Handschriften, Corveyer
Litaneien der Karolingerzeit. Corveyer Geschichten.)

Wochenschrift für klassische Philolcgie :13'M4: Fiebiger
und L. Schmidt, Inschriftensammlung zur Geschichte
der Ostgermanen. — 89 40: Wähle, Ostdeutschland in

jungneolithischer Zeit, von Goessler.

Berliner Philologische Wochenschrift 'H9, 41: P. Leh-
mann, Dantis Alagherii de vuigari eloquentia libri II.

Rec. L. Bortalot.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte
und deutsche Literatur und für Pädagogik. 2:'. .Jahrg.

4:j. und 44. Bd. 9. Heft: R. Petsch, Das tragische
Problem in Shakespeares Hamlet.

Rheinisches Museum 7l!, 4: M.Boas, Die Lorscher Hand-
schrift ticr sogenanten Monosticha Catonis. X.

Hermes. Zs. für klassische Philologie 54, 4: K. Barwick.
Die sogenannte Appendix Probi.

Philologus 73, ;i'4: F. Lammert, Die Angaben des

Kirchenvaters Hieronj'mus über vulgäres Latein. -

A. Bauer, Der Einfluss Lukians von Samosata auf

Ulrich von Hütten.

Sokrates. Zs. für das Qymnasialwesen. N. F. 7, 9'10:

n. Metzger gen. Hoesch. Zur Stellung der mittel-

alteriiclien Philosophie in der Geiste.sgeschichte. —
K. Moldacnke, Baesecke. Einfülirung in das Alt-

hochdeutsche. — E. Wach 1er, Savits. Shake.speare und
die Bühne des Dramas.

Bayrische Blätter für das Qymnasialschulwesen 55, 7 '8:

J. Sarreiter, Dii' Etyniologic und die Bedeutung des
Wortes „tiott".

Zs. für die deutsch-österreichischen Gymnasien 69, 12:

.1. Frank, Wechssler, Die Franzosen und wir. Der
Wandel in der Schätzung dputscher Eigenart 1871— 1914. —
84: A. Dopsch. Römi.sch-germanische Kulturzusammen-
hänge. — W. v. Wurzbacb, Böckel, Psychologie der
Volksdichtung.

Zs. für celtische Philologie XIII, 1: .1. Seh netz, Rotten-
burgs alter Name.

Zs. für Bücherfreunde. N. F. II, 7: W. Deetjon.
Spenden aus der Weimarer Landesbibliothek. Vlll. Eine
literarisch -philosoidiisohe Satire. — Charl.Steinbrucker,
Goethe als Ehrenmitglied der Berliner Akademie der
Küuste. Mit zwei uugedi'uckten Briefen Goethes.
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Mitteilungen aus dem Institut für wissenschaftliche

Hilfsarbeit ]. hl: R. Grohmann. Zu Arnolds „Bucher-

kunde".

Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen
Qeschichts- und Altertumsvereine 6 r, öj.i. fi: F.Koepp.
Feber die Mainzer Juppitersäule. — 67, 7 u. t<: K. Hör-
mann, Nochmals die sogenannten Teufelskrallen an

alten Bauwerken.

Beiträge zur Geschichte, Landes- und Volkskunde der

Altmark, IV, ö: Paul Kupka. Frau Harke und ihre

Verwandten.

Hannoversche Qeschichtsblätter, 22, 2 u. i: Detter,
Kurzes Wörterverzeichnis der plattdeutschen Mundart
von Hastenbeck nebst plattdeutschen Redensarten.

Mitteilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte
und Altertumskunde, Sept. lülS: .1. Hartwig. Wie
unsere Vorialiren den Tag einteilen.

Ravensberger Blätter für Geschichte, Volks- und Heimat-
kunde, 1<J, 12: iSeiler, Anfrage das "Wort Uchte be-

treffend. — 7 8: H. Tümpel, Uchte. — 9 10: H.Tümpel,
Die Namen Bielefeld und Sparenberg (gegen frühere Auf-

sätze von W. Schoof : „Mit .^choofs Verfahren kann man
alles beweisen und beweist darum nichts.") — Ders.,
Bielefelder Bruchstück einer Handschrift des Seelen-

trostes. — 17, 12: Tümpel, Zum 70. Geburtstag von
Herm. .Jellinghaus. ~ 9 10: P. Eickhoff, Zur Geschichte
unserer Gegend. 1. Das Bruktererland. 2. Das Land der
Cherusker.

Trierisches Archiv, 28 29: W. E. Roth, Zur Geschichte
der Mystik im Kloster St. Thomas an der K\il.

Thüringisch-sächsische Zeitschrift für Geschichte und
Kunst, IX, 1: W . Suchier, Augustus Drachstedt und
seine Gedichte aus drei Jenenser Studienjahren.

Hessenland, 'i'i, 19'20: W. Schoof, Beiträge zur hess.

Ortsuameukunde. 10. Schmalkalden. Kalten, Kaldern.

Pfälzisches Museum, oö, 7 12. M. liuppert. Französische
Kmderlieder iu der Pfalz.

Zs. der Gesellschaft zur Beförderung der Qeschichts-,
Altertums- u. Volkskunde von Freiburg, -31: C.Haf fner,
Ueber Hebels letzte Krankheit und Tod.

Schauinsland, 4"): ß. Gerwig, Die Volkssago vom Haus-
geist Rudy im Pfarrhaus von Obereggenen.

Württembergische Vierteljahrshefte f. Landesgeschichte,
XXVIl : J. Feucht, .Job. Val. Andrea in der Frucht-
bringenden Gesellschaft. Ein ungedruckter Brief von
Ludw. Uhland, mitgeteilt von Haus Knudsen.

Archiv des Historischen Vereins für tlnterfranken und
Aschaffenburg, 60: .Jos. Schuetz, Die rechtsrheinischen
Alamannenorte des Geographen von Ravenna.

Anzeiger für schweizerische Altertumskunde, 1919, 2:

W. Blum, Der Schweizerdegen.

Carinthia, 108, 1— 6: G. Hann, St. Veit, ein volkstümlicher
deutscher Schutzpatron und die 14 Nothelfer.

Familiengeschichtliche Blätter, 17, 7: Fr. Wecken,
Uebersicht über Sammlungen von Leichenpredigten in

Deutschland.

Hessische Blätter für Volkskunde, 18: K. Becker, Die
Flurnamen Xiddas iu alter und neuer Zeit. — H. Hege-
ding, Schildbürgergescbichten und andere Schwanke
aus Hessen; Narrenaufträge; Joh. Arndts Paradies-
gärtlein; Schei-ze über mundartliche unterschiede. —
A. Röschen, Zur Erklärung des Ausdrucks „Hasen-
brot". — L. Günther, Zu den oberbessisehen Geheim-
sprachen. — M. Behrens, Ein deutsches Volkslied in

i'rankreich. — K. Helm. Kuckuck und Kuokucksfresser.

Wiener Zeitschrift für Volkskunde, XXV, 1—3: R. v.

Geram b und V. Zack, Das Steyrer Kripperl. — E. Wein-
kop f , Volkstümliche Pflanzenbenennungen im n.-ö. Wald-
viertel. — W. Tschinkel, Schimpf- und Spottnamen im
Gottscheer Volksmunde. — Schwab, Das Schweizer
Haus, s. L^rsprung u. s. konstruktive Entwicklung, von
Dachler.

Neue kirchliche Zeitschrift HO, 9: 0. Brenner, Studien
zu Luthers Bibelübersetzung. 6. Zur Methode der lite-

rarischen Stammbaumforschung, insbesondere bei Luther-
drucken.

Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des
Benediktinerordens. 1918, Heft 7: Paul Scheuten,
Das Mönchtum in der altfranzösischen Profandichtung
(12. bis 14. .Jahrhundertl.

Naturwissenschaftliche Wochenschrift. N. F. XVIII, 37 :

Ad. Hansen, Die Lebenskraft oder der Khodischc
Genius. Von Alexander von Humboldt.

Zs. für bildende Kunst ö"). 1/2: O. Eise hei, Eine Florentiner
Tbeateraufführung in der Renaissance.

Philosophische Mitteilungen. Monatsschrift zur Förderung
philosophischer Bildung luid Kultur 2,6: H. L e s e r
Individualismus und Sozialismus bei Goethe. — 7: Leser
Individualismus und Sozialismus bei Goethe. (Schluss.)

Zs. für Psychologie, 81, 4 — 6: Ch. Buhler. Ueber die
Prozesse der Satzbildung.

Zs. f. Aesthetik XIV. 2: H. Bieber, Gundolf, Goethe.

Internationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst
und Technik, Aug.: K. Vossler, Die mittellateini.sche

Philologie. — O. Walzel, Expressionistisches Drama.
Deutsche Rundschau 46, 1. Oktober 1919: W. Waetzold,
Aus der .Jugend der KuDstgeschichtschreibung (Der junge
Goethe. Hamann, Herder). — Otto Erich Deutsch,
Briefe Ferdinand Kürnbergers an Heinrich Laube. (Schluss
in Nr. 2. Xov. 1919.)

Preussische Jahrbücher, Oktober: K. Schnitze. Glück
und Recht in Ibsens Dichtung. — November: C. L o ew er.
Rechtfertigung vor Gott bei Luther und .Schiller. — Chr.
Tränkner, Der Expressionismus in der Dichtung.

Der Schwäbische Bund. Eine Monatsschrift aus Ober-
deutschlanJ l, 2: H. Falkenheim, Aus dem Brief-

wechsel zwischen Paul Heyse und Hermann Kurz.

Deutscher Merkur. 50, 21 u. 22; E. Moog, Erzbischof
Feuelon von Cambrai und sein Verhältnis zum Jansentum.

Stimmen der Zeit. Kathol. Monatsschrift für das Geistes-

leben der Gegenwart 49, 12: N. Scheid, Konradin im
Drama. — 50, 1: J. Overmans, Geistige Lebenswerte
in unserer heutigen Dichtung.

Die literarische Gesellschaft •"), 9: A. Rüben, Hundert
Jahre westöstliclier Divan. — R. v. Delius, Brockes
und die lyrische Form.

Kölnische Volkszeitung, Nr. 906: J. Gerckens, Zur Ge-
schichte der deutschen Sprache (über Hirts Geschichte
der deutschen Sprache).

Uppsala Universitets Arsskrift 1918, sprakvetenskapliga
sällskapetsförhandliQi<ar :E. N oreen,o.n Järsbergsstenens
iuskrilt. — T. Torbjörnsson, Smärre slaviska bidrag
(svenska streke = slav. strb^en-. — sv. varre ^ ir. ferr. —
El Wessen, Tvenue bidrag tili nordisk spräkhistoria.

I. Ett fall av omljud. II. Gm labialisering i förlitterär

tid av svagtonig palatal vokal framför m (-im , -em >
-um). — E. Noreen, Ra „vätte" och "F^';; hos Dio
Cassius. — E Wessen, I-omljud och vokalssynkope i

fornvästnordiskan. — A. Noreen, Nägra fornnordiska
preterita. — E. Noreen, Fvn. selda och keypta. — Pro-
gramm. Uppsala. Akad. bokh. 8". Inhalt: H. Schuck,
Studier i Hervarasagan. hü S. K. 1.50.

Göteborgs Högskolas Arsskrift. 1919, III: Deux Poemes
de Nicholas Bozon. Le Char d'Orgueil. La Lettre
de l'Empereur Orgueil. Publ. par .Johan Visin g. XXII,
82 S. 8». 5 Kr.

Videnskapsselskapets Skrifter. II. Hist.-filos. Klasse.
1917. No. 1. Kristiania. 1919. Dybwad in Komm. 111,

184 S. gr. 8". Inhalt; Achille Burgun, Le developpe-
ment linguistique en Norvege depuis 1814.

Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland.

CXXI: A. Langensk j öld, Det romantiska elementet
i Viktor Rydbergs dikter. — Fredrika Runebergs brev
tili Bernhard von Beskow, raeddelade av W. Söder-
hjelm. — J.Tegengren, Ett Stenb.tck-manuskript. —
S. Ek, Kellgrens Äbodiktning. — R. Hausen, Ur gamla
familjepapper. Tidsbiller fran förra ärhundradet. — .Arvid

Hui t in. Frihetstidens litteratur- och lärdomshistoria i

Finland. — L. Lindström, Bidrag tili Abo stads eko-

nomiska bistoria under frihetstiden. — P. Nyberg, Ett
litet bidrag tili gillet Amore Proximi's bistoria. — Jacob
Tegengren, Runeberg som naturdiktare. Föredrag

5
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vid Svenska Litteratursiillskapets ärshögtid den .j februari
li)15. (CXLVI, 428 S. mit 1 Tafel.l — CXXIV: Studier
i nordisk filologi utgivna genom H. Pipping. Helsing-
fors, 1910. leO und 114 S. gr. 8». H. Pipping. Fom-
sven.skt lagspräk. V. Studier över Äldre \ ästgötalageu.
— H. J. Ekholm, Vidliemsprästens och johannitmunken.s
anteckningar i Codex Holmiensis B -59. — CXXIX;
B. Estlauder, Dagen, ett undertryckt tidningsföretag

18.^6. — A. Hultin, 3. G. Porthan som käsör i Abo
Tidningar. — C. v Bonsdorff, Gustaf Mauritz .^rm-
felts öfverflyttning tili Finland. — M. G. Schyberg-
son. Tvä bidrag om Algot Scarin. — Ernst Lagus, Ur
och i anledning av Fredrika Runebergs brevväxling i

ungdomsareu. — V. T. Rosenqvist. Carl Synnerberg.
— R. Hausen, ,,Kung Carls jakt" i urkundlig belysning.
Föredrag vid Svenska Litteratursällskapets ärshögtid den

•'i feliruari 1910. — S. Dahl ström, Abo domkyrkas
stamböcker i Sverige 1681—82. — Reinh. Hausen, Det
kuiigliga nattlägret a Hvittis prästgärd den 22 juli 1802.

(CXXV, 280 S. mit 1 Tafel.) — CXXXIII. Studier i nor-

disk filologi utgivna genom H. Pipping. Attonde
bandet. Ilelsingiors, 1915. 98 und 72 S. gr. 8". H. Pip-
piug, Urgernianskt ,,aivv" i de nordiska spräken. —
R. Pipping, Fsv. „ora". — B. Sjöros, Tva samnordiska
kvantitetsregler. — CXXXIV. Georg Seh au man, Styrel-
seatgärderna rörande finska spraket ir 1850, „Saima"s
indragning. — .J. L. Runebergs gradualprov, meddelat av
E. Lagus. — C. Magnus Schy bergsou, Ett student-

tumult i Abo pä 16"">0-talet. — A. Hultin, Abo Tidningar
under Porthan-Fianzenska tiden. — G. Schauman,
Ytterligare om tiükomsten av det finska censLirpabudet
ivr I80U. — H. Bergroth, Det svenska scenspräket i Fin-
land. Föredrag vid Svenska Litteratursällskapets ärs-

högtid den .-) februari 1917. (CXX VUI, :M0 S.) — CXXXVII.
Helsingfors, 1918. 111, 289 S. gr. 8». mit Bildnis. Zacha-
rias Topelius' hundraarsminne. — Selma Lagerlöf,
Vid Topelius-jubileet. — F. Vetterlund, Finlands ro-

mantiker. — V. T. Rosenqvist. Z. Topelii psalmdikt-
niiig. — M. G. Schybergson, Zachris Topelius bland
västtinnar. — B. Estlander, Topelius som historiker.
— A. Hultin, Fältskärns Regina i dramatisk omklädiiad.
— K. K. Mein an der. Portrait av Zacharias Topelius.
— G. Gastren, Topelius' fosterländska lyrik. — Ernst
Lagus, Sagan om björken och stjärnan. — Z. Topelius'
projekt tili Finlands flagga. — CXXXIX. Studier i nor-
disk filologi utgivna genom H. Pipping. Nionde bandet.
Helsingfors, 1918. 17. 24, 10 und 1 1 1 S. gr. 8 ". I. A. L i n d -

quist, Ordstudier och tolkningar i Havamal. —B. Sjö-
ros, Studier över fornvästgötska lagtexler. — T. E.
Karsten, Ett par spräkhistoriska anmärkningar. Ann-
Mari Nordman, Tilltalsskicket i .svenskan. — CXL.
Arvid Hultin, Litteraturstudier i Abo under Porthans
tid. — Georg Schauman, Huru 1852 ixrs universitets-
statuter tillkommo. — M. G. Schybergson, Historisk-
filologiska studentfakulteten i Helsingfors 1853—1863. —
Ruth Hedvall, En gnmmal vis- och psalmrytm. —
G. Castren, Finlands folk i Topelius' verk. Föredrag
vid Svenska Litteratursällskapets Topeliusfest den 14 ja-

nuari 1918. — H. Pipping, Ortnamneiis vittnesbörd om
gnngna tiders spr&k. Föredrag hallet vid Svenska Litte-
ratursällskapets är.shögtid den 6 maj 1918. (CXXVH,
380 S.) — CXLin. Robert Tigerstedt, Abo Gymnasium
1828-1872. iVIII, 322 S. mit IG Taf. und U Textfig.) -
CXLIV. Äldre västgötalagen i diplomatariskt avtryok och
normaliserad (ext jämte inledning och kommentar utgiven
av Bruno Sjöros. (XLIII. 305 S.)

Schrader, O.. Prof. Dr., Die Indogennanen. Mit 6 Taf.

3., verb. Aufl. 132 S. Wissenschaft und Bildung 77. Bd.
Leipzig. Quelle & Meyer, 1919. Pappbd. M. 2.50 + lOOoT.

Sohuchardt. Hugo, Sprachurspruiig I. S. 716—720.

Lex. 8°. Berlin, Akademie der Wissenschaften. Berlin,

Vereinigung wissenschaftl. Verleger in Komm. S.-A. aus
den Sitzungsberichten der preuss. Akademie der Wissen-
schaften. Ii5l9. Philos.-histor. Klasse.

Wasserzieher, Ernst, Leben und Weben der Sprache.
Berlin, Dümmler. XH, 280 S.

Neu erschienene Bücher.

.\arne, Antti., A'ergleiohende Rätselforschungen. I. (FF.
Communications. No. 26.) Helsingfors. Leipzig, Harrasso-
witz. 178 S. M. 10.-.

Mordeil. A., The Erotic Motive in Lilerature. New York,
Boni and Liverright. V, 250 S. $ 1.75.

Perret, Wilfrid, Some Questions of Phonetic Theory.
Ch. v. The Perception of Sound. Cambridge, Heffer. 39 S.

S". 2'.

Abhandlungen, Germanistische, begr. von Karl Weinhold,
hrsg. von Frdr. Vogt. 50. Heft. gr. 8". Breslau, M. & H.
Marcus. — Dörr. Kaspar, Die Kreuzensteiner Dramen-
bruchstücke. Untei'suchungeii über Sprache. Heimat und
Text. 50. Heft. 1919. VII. VII. 136 S. M. 7.20.

Bachmann, A., Eine alte Schweizer-deutsche Patronymüal-
bildung. — In ..Festgabe. Adolf Kaegi von Schülern und
Freunden dargebracht zum 30. September 1919". Frauen-
feld, Huber & Co.

Baesecke. Georg, Deutsche Philologie. Wissenschaftliche
Forschungsberichte herausgegeben von Karl Hönn. III.

132 S. Gotha, Perthes. MT 6 60.

Baginsky. Paul. Des jungen Goethe Lektüre während
der Frankfurter .Jugendzeit. Teil I: Schulbücher, deutsche
und französische Literatur. Diss. Breslau. 46 S. 8".

Teildruck.
Bange mann, Fritz, Mhd. Dominikuslegende u. ihre Quellen.

Diss. Halle. 70 S. 8».

Bartels, Adolf, Die deutsche Dichtung der Gegenwart.
Die Alten u. d. .Jungen. 9., stark verm. und verb. Aufl.

XI, 708 S. 8». Leipzig, H. Haessel Verl. 1918. M. 10.--,

geb. M. 13.75.

Becker, Kurt, Die Flurnamen Xiddas in alter und neuer
Zeit. Ein Beitrag zur Flurnamenforschung. Diss. Giessen.

104 S. 8». [Erschien auch in „He.ssische Blätter für

Volkskunde" 18. S. o. S. 65.]

Bertram, Ernst, Georg Christoph Lichtenberg. Adalbert
Stifter. Zwei Vorträge. 72 S. gr. 8». Bonn. F. Cohen. 1919.

M. 3.80.

Björkstam. Harald, De modala hjälpverben i svenskan I.

tör, läi; mon, mä, matte och vill. Lund 1919. Akad. avh.

Bode, Wilh., Goethes Leben. Lehrjahre 1749—1771. Mit
zahlr. .Vbb. XVL 455 S. 8». Berlin 1920. E. S. Mittler

& Sohn. M. 10.-: Pappbd. M. 13.—; Lwbd. M. 16. —

.

Brandt. Otto, August Wilhelm Schlegel. Der Romantiker
u. d. Politik. (Polit. Bücherei.) Stuttgart, Deutsche Ver-

lagsanstalt. M. 9.60; geb. M. 12.80; f. Subskribenten der

Polit. Bücherei M. 8.40; geb. -M. 11.20.

Breffka, Const., Amerika in der deutschen Literatur.

Liter. Abhandlung. 27 S. 8". Köln, J. G. Schmitz.
Brepohl, F. W., Adolf Vögtlin. Ein deutsoh-schweizer
Dichter der Gegenwart. Mit Bildnis des Dichters. 14 S.

kl. 8". Winnenden, Zentralstelle zur Verbreitung guter
deutscher Literatur. 1919. M. —..50.

Briefe von Goethes Mutter. Ausgew. u. ein gel. v. Albert

Köster. 51.-57. Tausend. XXII, 24t S. m. 1 Bildnis. 8".

Leipzig, Insel-Verlag. 1919. Pappbd. M. 6.—

.

Carlsso n, Nils, Ett par bidrag tili kännedomen om de

germanska lanorden i finskan. Aus: Le Monde Oriental

XIII. Uppsala 1919.

Carlsson, Nils, En gotländ.sk bröllopsdikt frän 1700-talet.

Aus Sv. Landsm. 1918.

Danske Grammatikere fra Midten af det syttende til

Midten af det attende Aarhundrede. Udg. af Henrik
Bertelsen. 3. Band. Kopenhagen 1919. Utg. af det danske
Sprog- og Literaturselskab.

Deditius, Annemarie, Theorien über die Verbindung von
Poesie und Musik. Moses Mendelssohn. Lessing. Diss.

München. VIII, 94 S. 8».

Demeter, K., Studien zur Kurmainzer Kanzleisprache
(o. 1400— 15-50). Ein Beitrag zur Geschichte der neuhoch-
deutschen Schriftsprache. Diss. S. A. aus Arohiv f. hess.

Geschichte und Altertumskunde. Berlin 1916.

Diploma tarium Islandicum. Islenzkt fornbröfasafn.
Gefiit üt af Hinu Islenzka Bökmentafelagi. XI, 4. Reyk-
javik 1918.

Dresdner, A., Henrik Ibsen som nordmand og europaaer.
Kristiania, Gyldendnl.
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Klkuss, Siegbert, Zur Beurteilung der Rumantilc und zur
Kritik ihrer Erforschung. Diss. Strassburg. 118 S. 8".

Im Buchhandel erschienen als -id. Bd. der Historischen
Bibliothek. Oldenbourg. München.

Falk, Hjalmar, Altwesinordische Kleiderkunde. Viden-
skapsselskapets ykrifter. II. Histor.-Filos. Klasse 1918.

No. 3. Kristiania 1919.

Fischer, H, Schwäbisches Wörterbuch. .59. Lieferung.
sommeren —spruHijit. Laupp, Tübingen. M. 4.70.

Goethes Gespräche mit Eckermann. Vollständige Ausg.
besorgt von Franz Deibel. Taschenausgabe. Leipzig,
Insel- Verlag. Lwbd. M. Itt.—

.

Goethe. Briefe. Hrsg. v.K. Heinemann. (Tasoheubibliothek
f. Bücherfreunde.) Leipzig, C. F. Amelang. M. A.—

.

Goethes Briefwechsel mit Heinrich Meyer. Herausgeg.
von Max Hecker. 2. Band. .Tuni 1797 bis Dezember 1820.

Weimar, Verlag der Goethe-Gesellschaft. 1919. Schriften
der Goethe-Gesellschaft. o4. Band. .572 S. 8*.

Götlind, Johan, Nägra folklekar frän norra Halland. S. A.
aus ;,Vär Bygd". Kungsbacka 1919.

Grebe, Walter, Die Erzählungstechnik Viktor Scheffels.

Diss. Münster. 4-5 S. 8".

Güntert, H., Kalypso. Bedeutungsgeschichtliohe Unter-
suchungen auf dem Gebiet der indogermanischen Spraclien.
XV, 806 S. 8». Halle. Niemeyer. M. 18. (Interessiert auch
den Germanisten durch Erörterungen über Sagengestalten
wie Hagen, Kriemhild. Frau Holle, Tannhäuser, Lohengrin,
über die altgerman. Todesgöttin Hei u. a m.)

Günther, L., Prof Dr., Die deutsche Gaunersprache und
verwandte Geheim- und Berufssprachen. XVIII, 2:jS S.

gr. »». Leipzig, Quelle & Mever. 1919. M. 8.— . -l-lOo/pT.;
Pappbd. M. 9.-. + 10";o T."

Hankamer, Paul, Zach arias Werners Schicksalsdrama
„Der vierundzwanzigste Februar". Diss. Bonn. 41 S. 8".

Hirth. Kä'ihe, Heinrich BuUingers Spiel von „Luoretia
und Brutus"' 1Ö8-1 Diss. Marburg. 72 S 8".

Hof fart, Elisabeth, Herders „Gott". Teildruok. Diss. Er-
langen. 8:1 S. 8".

Holtmann, Joseph, Jan Frans W^illems, der Vater der
flämischen Dichtung. Diss. Münster. .55 S. 8°.

Klein, Hans, Die antiken Amazonensagen in der deutschen
Literatur. Diss. München. 170 S. 8".

Kleinodien d. Weltliteratur. Hrsg. von Georg Dietrich.
IS. Buch. gr. 8". München, G.W.Dietrich. —Brentano,
Clemens. Fünf Märchen, m. Bildern u. Buchschmuck von
Beruh. Halbreiter. 142 S. o. J. (1919) 18. Buch. Lwbd.
M. 12.50; Hpergbd. M. 2ö.— ; Luxusausg. Pergbd. M. 125.—

.

Kostrzewski, .J., Die ostgermanische Kultur der Spät-
latenezeit. Zwei Teile. XV und VI. 878 S. gr. 8". Mit
244 Textabbild, u. 1 Karte. Würzburg, Kabitzsch. M. 20.

—

und M 11.— . (Mannus-Bibliothek. hrsg. von G. Kossinna.
Nr 18 und 19.)

Kriesi, Hans Mas, Dr., Gottfried Keller als Politiker.
Mit e. Anh.: Gottfried Kellers polit. Aufsätze. 820 S. gr. 8».

Frauenfeld, Huber & Co. 1918. Hlwbd. M. 7.-50.

Krogsrud. Torgeir, og Didrik Arup Seip, Retskrivnings-
ordliste for riksmalet. Kristiania 1919.

Lamm, M, Upplysningstidens romantik. Den mystiskt
sentimentala strömniiigen i svensk litteratur. D. 1.

XL 482 S. 8». Stockholm. Geber. K. 17.—
Lamm, M., o. B. Hesselman, Historisk och spräklig
inledning tili Then swänska Argus. Sv. Vitterhetssamf.
I. 8. Stockholm 1919.

Lindblad, Gösta, Abraham Sahlstedt och den svenska
substantivböjningen. Lund 1919. Akad. avh.

Lindquist, Ivar, Runinskriften pä en spännbuckla frän
Gottland i Göteborgs Museum. S.-A. aus Göteborgs och
Bohusläns Fornm. Tidskrift 1918. Göteborg 1919.

Lindroth, Hj., Djävulen i svenska spraket. Aus: Ord
od Bild. 1919.

Literaturdenkmäler des 14. und 15. Jahrhunderts. Aus-
gewählt und erläutert von Herm..Jantzen. 2., neu durchges.
Auflage. 151 S. 8". Sammlung Göschen Nr. 181. Berlin,
Vereinigung wissenschaftl. Verleger. M. 1.25.

Mariager Legende-Haandskrift Gl. Kgl Saml. 1-586.

4"^. udg. ved Gunnar Knudsen. H. 2. Kopenhagen 1918.
Meisted, Bogi Th., Islendinga saga. lU, 2. Kaupmanna-

höfn. 1917.

Müller. Th. A., Holbergportraetter. En kritiskVaerdseettelse
med en Karakteristik af Holberg som Personlighed.
Kopenhagen, Gyldendal. 108 S. 4». K. 15.—.

Mutschier, Karl, Der Reim bei Uhland. Diss. Tübingen.
88 S. S«.

N o r e e n , Ad., Värt spräk. Nysvensk grammatik i utförlig

framställning. IV, 1: VII, -5-6. Lund. 1919.

Olsen, M., Eggjum-stenens indskritt med de aildre runer.

üdgiven for det Norske histori.ske Kildeskriftfond. 125 S.

Lex. 8" mit Abbildungen. Kristiania, Dybwad in Komm.
Ordbog over det danske Sprog grundlagt af Verner
Dahlerup. Forste Binds andre Halvbind. Anlfiifii—Busall.

Redigeret af H. Juul -.Jensen samt .J. Ernst - Hansen,
Holger Hansen, Holger Sandvad. Kopenhagen 19 19.

O r d b o k öfver Svenska spraket, utg. af Svenska Akademien.
H. .55, 56. Buda—BoH, JJistiiifitrail—Djäktig. Lund 1918.

Östergren, O., Nusvensk ordbok. H. 11. Eftersätla

—

EpulM. Stockholm 1919.

Pettersen, H., Bibliotheca Norvegica. III. Norske for-

fattere for 1814. Beskrivende katalog over deres vasrker
tilligemed Supplement til Bibliotheca Norvegica. I. B»ker
trykt i Norge for 1814. Anden del. S. 829—595 og
I—LXXXIV. Kristiania, Cammermeyer. K. SO.

P
i p p i n g , Rolf, Erikskröuikaus Ijudlärk enligt texten i Cod.

Holm. D. 2. Akadem. avh. Abo 1919.

Riemer, Frdr. Wilh.. Mitteilungen über Goethe. Hrsg.von
Artur Polimer. Leipzig. Insel- Verlag. Hlwbd. M. 12.—

;

aidibd. M. 18.

Rimnasafn. Sämling af de asldste Islandske Eimer. L^dg.

ved Finnur .Jönsson. H. 10. Kopenhagu 1918.

Ro essler, Arthur, Ein Abend mit Gottfried Keller und
Böcklin u. anderes. 62 S. gr. 8". Wien, Avalun-Verlag.
1919. Pappbd. M. 8.— ; Hldrbd. M. 20.—.

Roethe, (justav, Zum dramat. Aufbau der Wagnerschen
„Meistersinger". S. 678—708. Lex. 8". Berlin o. J., Aka-
demie der Wissenschaften. 1919. — Berlin, Vereinigung
wissenschaftl. Verleger in Komm. M. 4.— .

— S.-A. a. d.

Sitzungsberichten d. preuss. Akademie d. Wissensch. 1919.

Eooth, Erik, Eine westfälische Psalmenübersetzung aus
der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts untersucht und
herausgegeben. Diss. Uppsala, Appelbergs Boktr. Ak-
tiebolag. 1919. 17, UXXXIV, 164 S. u. 2 Tafeln.

Salomon, Gerh.. Oberlehrer, Die Entstehung und Ent-
wicklung der deutschen Zwillingsformeln. 5G S. 8".

Göttingen 1919 Druck (und Vertrieb); Braunschweig,
E. Appelhans & Comp. M. 1.-50. Gott. Diss.

Salzberg, Max, Die Adjektiva als poetisches Darstellungs-
mittel bei Wirnt von Gravenberg unter vergleichender
Heranziehung von Hartmann und Wolfram. Diss. Mar-
burg. 12b S. 8».

Schaff er, Aaron . Georg Rudolf Weokherlin. The Em-
bodiment of a Transitional Stage in German Metrics. —
Hesperia. Studies in Germanio Philology. Ed. by Her-
mann CoUitz and Henry Wood. No. 10. Baltimore, The
Johns Hopkins Press. 122 S. 8°. $ 1.-50.

Scheffels Werke. Herausg. von Frdr. Panzer. Kritisch
durchges. u. erläut. Ausg. (Meyers Klassiker-Ausgaben.)
4 Bde. 70, 4-56 S. m. 1 Bildnis" u. 1 Facks.; 514 S. m. 1

Bildnis; -508 S. m. Titelbild: 490 S kl 8". Leipzig o. J.,

Bibliograph. Institut. 1919. Hlwbd. 28.—.

Schillers Werke. Im Verein m. Roh. Petsch, Alb. Leitz-

mann u. Wolfg. Stammler hrsg. von Ludwig Bellermann.
2., kritisch durchges. u. erläut. Ausg. (Meyers Klassiker-

Ausgaben ) 9 Bde. 86, 411 S. m. 1 Bildnis u. 1 Faks.;
4.54; 504; 396; VI, 475; 370; 600; 460 u. 4.57 S. kl. 8".

Leipzig o. J . Bibliograph. Institut. 1919. Hlwbd. 6-8.—.

Schlosser, S. F., Ernst von Wildenbruch als Kinder-
psychologe. Literarpsycholog. Studie. 47S.gr. 8". Bonn,
Rhenania-Verlag (in Komm.) 1919. M. 2.—

.

Schöberl, Josef Franz. Ueber die Quellen des Sixtus Birck.

Diss. München. 86 S. 8".

Schollenberger, H., Grundriss zur Geschichte d. deutsch-

schweizerischen Dichtung. 1. Bd. 1789—1880. 111, 191 S.

8". Dresden, Ehlermann" Bern, A. Franke. Fr. 9.60.—

.

S.-A. aus Grundriss zur (jesch. der deutschen Dichtung
von Karl Goedeke. 2 ,

ganz neu bearb. Aufl., fortgesetzt

von Franz Muncker und Alfred Rosenbaum.
Schulze-Maizier, Friedrich, Wieland in Erfurt. 1769

bis 1772. Beiträge zur Wielandforschving. DLss. München.
108 S 8». Auch im Buchhandel u. d. T.:

Schulze-Maizier, Frdr,, Dr., Wieland in Erfurt. 1769

bisl772. Beiträge z.Wielandforschung. 108 S. 8*'. Erfurt, K.
Villaret. 1919. M.8.— . S.-A. a. d. Jahrbüchern d. Akademie
gemeinnütz. Wissenschaften zu Erfurt. N. F. 44. Heft.
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Schwanke, Zwei altdeutsche. Die böse Frau. Der Wein- :

schwelg. Neu hrsg. von Edward Schröder. 2. Aufl. 52 S. 8°.
1

Leipzig, Hirzel. M. 1.70.

Schwär, Oskar, Die Heimatdichtung d. Oberlausitz. 45 S.

8«, Löbau o. J., .T. G Walde. I!tl9. M. 1..^0.

.Schweizerisches Idiotikon. LXXXVl. Heft. Bd. VIII,

Bogen S7—94: enthaltend die Stamme scIi— .«/.<!/ (vonschii'-

s.sfH an) und sch—f/l/ (bis !<(ltattiiiUHii). Bearbeitet von A.
ßachmann und E. Schwyzer, O. G-röger.

Skrifter utgivenavMödersmMslärarnasförening.
B. Liljekrantz, Poesien, uttalanden av svenska för-

fattare i urval för skolen. — G. AVidbeck, Förklaringar
tili „ Vapensmeden''. Lund. 1919.

Stein, K. Heinr. v., Goethe u. Schiller. Beiträge z. Aesthetik
d. deutschen Klassiker. Nach seinen an d. Universität
Berlin gehaltenen Vorträgen aufgezeichnet. Neue Aufl.
127 S. o. J. (1919). Nr. 8090, 3090a der Reclam-Bibliothek.
Hlwbd. M. —.90 + 150° T.

Stendal, Gertrud, Die Heimathymneu der preussischen
Provinzen und ihrer Lamlschaften. Eine literarhistorische
Charakteristik. Diss. Kiel. 60 S. 8". Teildruck. Die
ganze Arbeit erschien als Heft 3 der Sammlung ..Literatur

und Theater, Forschungen, herausgegeben von Eugen
Wolf", Heidelberg, Winter.

Stimmel, Ernst. Einfluss der Schopenhauerschen Philo-
sophie auf Wilhelm Rabe. Diss. München. 66 S. 8°.

Stör ms, Theodor, .sämtliche Werke in 8 Bdn. Hrsg. von
Albert Küster. 1.—3. Bd. 404, 341 u. 305 S. 8». Leipzig,
Insel-Verlag. 1919. Hhvbd. je M. 9.-.

Teich mann, Maria. Ueber Schillers u. Friedrich Schlegels
Stellung zur griechischen Poesie in den Abhandlungen
„Ueber naive und sentimentalische Dichtung" und „Ueber
das Studium der griechischen Poesie". Diss. Marbm-g.
80 S. 8".

Touaillon, Christine, Der deutsche Frauenroman des 18.

Jahrhunderts. XII, 664 S. 8". Wien, Braumüller.
Von dem Jungesten Tage. A Middle High German
Poem of theThirteenth Century. Edited by L. A. Willough-
by. O.xford, University Press. American Brauch. Doli. 3.40.

Waltz, Eberh.. Goethe und Pauline Gotter. Mit Benutzung
ungedruckter Briefe. Hannover, Hahn. M. 3.60.

Weber, Toni, Die Praefigurationen im geistlichen Drama
Deutschlands. Diss. Marburg. 87 S. 8°.

Weidel, Karl, Goethes Faust. Einführung in sein Ver-
ständnis. Magdeburg. F. Wolf. M. 4.50; geb. M. 5.50;

Liebhaberausg. geb. M. 20.—

.

Weinschenk, Gertrud, Isaak von Sinclair als Dramatiker.
Diss. München. 72 S. 8».

AVeise, 0., Geh. Stud.-R. Prof. Dr., Unsere Muttersprache,
ihr Werden und ihr Wesen. 9., verb. Auflage. 36.—45.

Taus. VIII, 292 S. 8«. Leipzig. B. G. Teubner. 1919.

Lwbd. M. 4.— + 40 "/oT.

Woordenboek der NederlandscheTaal. 111,29: Fatsoeneeren
—Flaiiu: Bewerkt door J. A. N. Knüttel. M. 12.20. VII, 9:

Kiimiitr^Kanscl. Bewerkt door A. Beets. M. 12.20. —
XIII, 7: Baptiettunix —liiinimelkanier. Bewerkt door R. van
der Meulen. M. 12.20. 'S. Gravenhage en Leiden. M.
Nijhoff, A. W. Sijthoff.

B a y f i e 1 d , M. A., The Measures of the Poets. A new system
of English Prosodv. Cambridge University Press. VIII,

112 S. 8». 5.-.
Brooke, R., The coUected poems. With a memoir (by E.

Marsh). London, Sidgwick & .Jackson. 8". Sh. 10, b\

Browne, G. F., The Venerable Bede. His Life and
Writings. 8". London , The Macmillan Comp. Sh. 10.—

.

Callaway, Morgan, Studies in the Syntax of the Lindis-
farne Gospels. With Appendices on Sonie Idioms in the
Germanic Languages. — Hesperia. Supplementary Series:

Studies in English Philologv. Ed. by James W' Bright.
Nr. 5. 2".6 S. 8». Baltimore, The .lohns Hopkins Uni-
versity Press. $ 2.25.

Clippinger, Erle E., Written and Spoken English. A
Course in Composition and Rhetoric. Boston, Silver, Bur-
dett & Co. 1919.

Gramer, Herbert, Das persönliche Geschlecht unpersön-
licher Substantiva (einschliesslich der Tiernamen) bei Wil-
liam Wordsworth. Diss. Kiel. 51 S. 8". Teildruck. Die
vollständige Arbeit erscheint im 43. Band der Anglia.

Donnellv, Francis P., Model English. New York, Allvn
k Bacon 1919.

Dürrschmidt, Hans, Die Sage von Kain in der mittel-

alterlichen Literatur Englands. Diss. München. 131 S. 8".

Elene, The Old English, Phoenix, and Physiologus. Edited
by Albert S. Cook. New Haven. Yale University Press 1919.

Engel, Eduard, Shakespeare-Rätsel. 3.. durchges. Aufl.

142 S. m. Titelbild. 8°. Leipzig, Frdr. Brandstetter. 1919.

M. 3..50 -^ 20" T.: Pappbd. M. 4..50 -f 20" o T.
English Association. The Teaching of English in

Schools: a Series of Papers. edited by Edith J. Morley.
PamphletNo.43, English Association. London 1919. Sli. 1.^.

Farnham, William Edward, The Fowls in Chaucers Parle-
ment. Reprinted Irom Fniversity of Wisconsin Studies
in Language and Literature No. 2.

Gardn er, Charles, William Blake, the !Man. London, Dent.
Gilbert. Allan H.. A (ieographical Dirtionary of Milton.

Cornell Studies in EnglLsh. New Haven . Yale Uni-
versity Press.

Glauning. Frdr., weil. Schulrat Prof. Dr.. Didaktik und
Methodik d. engl. Unterrichts. 4., durchges. u. ergänzte
Aufl., bearb. von Stud.-R. Prof. Dr. Martin Hartmann.
VI, 144 S. gr. 8". München, C. H. Becksche Verlh. 1919.

Pappbd. M. 7..50. — S.-A. a. d. W. Handbuch d. Erziehungs-
u. Unterrichtslehre f. höhere Schulen.

Gordon, George, The Men who make our Novels. New
York, Moffat, Yard & Co. Sh. 1.60.

Gould, Felix. The .Marsh Maiden and other Plavs. Boston.
The Four Seas Co. 1919.

Hardy, Thomas, Time's Laughingstocks, Satires of Cir-

cumstance, Moments of Vision, and A Changed Man and
other Tales. London, Macmillan. 3 6.

Henderson, Archibald, The Changing Drama. New
edition. Cincinnati, Stewart & Kidd Co. 1919.

Hoffmann, Horace A, Everyday Greek: Greek Words
in English, including Scientilic Terms. Chicago, Uni-
versity of Chicago Press. 1919.

Holland, Bernard, Memoir of Kenelm Henry Digby.
New York, Longmans, Green & Co. $ 5—

.

Hopkins, Gerard Manley, Poems. Edited with notes by
Robert Bridges, Poet Laüreate. Oxford, University Press.

Hüll, A. E , Cyrill Scott, composer, poet, and philosopher.
8". London, "Paul. Sh. 3, 6.

.James, M. R., Henry the Sixth. A Reprint of John
Blacman's Memoir with translation and notes. XVI, 60 S.

8°. Cambridge University Press. Sh. 5.—

.

Jones, Henry Festing, Samuel Butler. Author of ,,Ere-

whon" 1?<35— 1902. A Memoir. 2 vols. London, Macmillan.
Jones, Rieh. Fester, Lewis Theobald, his contribution

to English Scholarship, with some unpublished Letters.

New York, Columbia University Press. 1919.

Key es, David Henry, The Literary Style of the Prophetic
Books of the English Bible. Boston," Richard G. Badger.
1919.

K ob erg, Werner, Quellenstudien z. John Crowne's „Darius".

Diss. Kiel. 14-J S. 8».

Krön, R., Prof. Dr., The little Londoner. A concise

account of the life and ways of the English with special

reference to London. Supplying the means of acquiring
an adequate command of the spoken language in all de-

partments of daily Ute. 1.5. ed. 1.57-178. Taus. With
1 map of London. "238 S. kl. 8». Freiburg i. B. J.Biele-

feld. 1919. Pappbd. 3.60.

Lay, F. W. F., The Dickens Circle. A Narrative of the
Novelist'sFriendships. New York, E- P. Dutton & Co. 1919.

Lewisohn, L., The Modern Drama. An essay in Inter-

pretation. 8". London, Secker. Sh. 7.—

.

Lil 1 V, Marie Loretto, The Georgic. A Contribution to the

Study of the Vergilian Type of Didaotic Poetry. = Hes-
peria. Supplementarv Series : Studies in English Philology.

Ed. bv James W. Bright. 184 S. 8». Nr. 6. Baltimore,

The Johns Hopkins University Press. $ 1.7-5.

Lvle, Marie C. , The Original "Identity of the York and
'Powneley Cvcles. Research Publications of the Univer-

sity of Minnesota VIII, 3. Miuneapolis, University of

Minnesota, 1919. 75 cts.

Mackail, John William, The Study of Poetry. A Dis-

course prepared for the Inauguration of the Rice Insti-

tute. The Rice Institute Pamphlet II, No. 1. Houston,
Texas; The Rice Institute.

Mason, Lawrence, The Tragedy of Julius Caesar. The
Yale Shakespeare. New Haven, Yale University Press.



73 1920. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 1. 2. 74

Moore, Samuel, Historical Outlines of English Phonolog}'
and Middle English Grammar. For Courses in Chancer,
Middle Engli.sh. and the Historj' of the Engli.sch Language.
Ann Arbor. George Wahr, 1919.

Mutschmann, H., Der andere Milton. Bonn.K. Schroeder.
M. 5.—.

Nitchie. Elizabeth, Vergil and the English Poets. New
York. Columbia University Press. $ l,-')0.

Olson, O. L.. The Eelation of the Hrölfs Saga Kraka and
the Bjarkarimur to Beowulf. A contribution to the

history of saga development in England and the Scan-
dinavian Countries. Diss. Chicago, 1919.

Oxford Engli.sh Dictionary. The. A new English Dic-
tionary on historical principles founded mainly on the
materials collected by the Philological Society. Vol. IX.
Stratus-Styx, by H. Bradley. Sweep-Szmikite, by C. T.

Onions. Oxford Clarendon Press. London, Oxford Uni-
versity Press, H. Milford. Fol. .Je Shill. .5.—

.

Patience. A West Midland Poem of the Fourteenth
Century. Ed. by Hartle}' Bateson. Second edition, recast

and rewritten. Manchester, Uiiiversity Press. New York,
Longraans. Green & Co.

Penn im an, .losiah H, A Book about the English Bible.

New York. The Macmillan Co., 1919.

Phillips, AValter C. , Dickens, Reade, and CoUins, Sen-
sation Novelists. A Study in the conditions and theories

of novel writing in Victorian England. New York,
Columbia l'niversity Press. 1919.

Pichon, .J. E., and Max. Henry Ferrars, English Life
and Liter.Tture with estracts from suitable authors. Frei-

burg, Bielefeld. 1'28 S. 8». M. 3.-.
Pierce, Frederick E., Currents and Eddies in the English
Eomantic Generation. New Haven, Yale üniversitv Press,

1919. $ 8.-.
Saintsbury, George, Some Recent Studies on English
Prosodv. Read before the British Academv on May 28.

London, Milford. 11 S. 1/6.

Shannon, Edgar F., Chancer and Lucan's „Pharsalia".
Eeprinted from Modern Philology XVI.

Simonds, .Jolin Adilington. In the Kev of Blue. New
edition. New York, The Macmillan Co'., 1919. $ 1..50.

Smith, G. Gregory. Ben Jonson. (English Men of Letters
Series.) London, Macmillan. 8°. 3'.

Smith, G. Gregory, Scottish Literature. Character and
Influence. London, Macmillan Co. 8 sh. 6 d.

Symons, Arthur, Studies in the Elizahethan Drama. New
York, E. P. Dutton & Co., 1919.

Tidvman. Willard F., The Teaching of Spelling. New
York. World Book Co., 1919.

Treasury, A, of Seventeenth Century English Verse.
From the death of Shakespeare to the Restoration 1616—
1660. (Golden Treasury Series.) Chosen and edited by
H. J. Ma.ssingham. London, Macmillan. 8". 8/6.

Walker, Hugh, Selected English Short Stories. Oxford.
University Press.

Wead, Mary Eunice, A Catalogue of The Dr. Samuel
A. Jones (jarlyle Collection, with Additions from the
General Library. Ann Arbor, University of Michigan,
1919.

Whiblev, Charles, Literary Studies. London, Macmillan.
S". [Inhalt: The Chroniclers and Historians of the Tudor
Age. — Tudor Translators. — The Rogues and Vagabonds
of Shakespeare's Time. — Sir Walter Ralegh. — The
Court Poets. — Congreve and soine others. — An Under-
world of Letters. — Jonathan Swift.)

Williams, H. , Modern English writers. Being a study
of imaginative literature, 1890— 1914 London, Sidgwick
& Jackson. 8". Sh. 1'2, 6.

Wright, H. G., Studies in Anglo-Scandinavian literary
relations. London, Banger, Jarvis & Foster. 10/.

Alonso Cortes,N., Zorrilla. Su vida y sus obras. Obra
publicada por il Excmo. Avuntamiento de Valladolid.
Tomo II. . Valladolid, Impr. Castellana. 1919. 46.ä S.

Armengol Valenznela, P. Glosario etimolögico de
nombres de homLres, animales, plantas, rios y lugares,

y de vocablos incorporados en el lenguaje vulgär, abori-
gines de Chile y de algün otro pais americano. Tomo I.

Santiago de Chile, Imp. Universitaria, -500 S. 8".

Aspremont, La Chanson d', Chanson de geate du
XII« siecle. Texte du ms. de Wollston Hall, edite par

L. Brandin. Paris, Champion. IV, 196 S. Fr. 4.9.5.

(Les Classiques fr. du moyen-.äge.)

Audin, M. , Legendes et coutumes de Beaujolais. Lyon,
Cumin et Masson. 110 S.

Benavente, J., Teatro. Tomo XXIV; El mal que nos
hacen; Los cachorros; Caridad. Madrid, Sucs. de Her-
nando. 292. 8».

Bergmann. M[artha]: Idiomes. Spracheigeubeiten , die

jeder lernen kann und sollte. Gallicismes—Germanismes.
Französisch -Deutsch. In 2 Tln. 2. Tl. 4. u, •5. Taus.
(.V) S.) Leipzig 1919, F. Hirt & Sohn. 8». Mk. 1.80 +
40 "/o T.

Blanchard, R.. Le Ba'cubert. Paris, Champion. 90 S.

Fr. 5. — . L'art populaire dans le Brianvoniiais.

Bombe. W., La Chätelaine de Vergy en ttalie. Firenze,

L. S. Olschki. 29 S. 4". S.-A. aus „La Bibliofilia".

Bonfanti, N. . Fonti virgiliane deH'oltretomba dantesco.

Parte I. Messina, Tip. F. De Francesco. lOl-^. 111 S. 8«.

Brunetiere, F., Histoire de la litterature frau(,'aise. T. IV.

Le dix-neuvieme siecle. Paris, Delagrave.

Calderön de la Barca, El Alcalde de Zalamea. With
introduction, notes and vocabularv bv .lames Geddes.
New York, D. C. Heath & Comp, XXXVIIl, 198 S. 8».

Carducci, 11 „Ca ira" di Giosue, commentato da F. Ber-
nini. 4 a edizione ritoccata coi dodici sonetti riprodotti

dalla prima stampa del Sommaruga. Firli, R. Zanelli,

1919. 72 S. L. 2.

Carlo tta, G., II Manzoni e il Fauriel (dal primo viaggio

del Manzoni a Parigi alla discesa in Italia del Fauriel).

Torino. Tip. V. Bona. .59 S.

Cejador y Frauca, J., Historia de la lengua y literatura

castellana. Tomo IX. Madrid, Tip. de la Revista de Arch.,

Bibl. y Museos. ,529 S. 4". Pes. 10.—.

Cervantes Saavedra, M. de, Comedias v entremeses
Tomo IV. Madrid, B. Bodriguez. 248 S. "

^

Charbonnel, J. R., La Pensee italienne au XVI^ siecle

et le courant libertin. Paris, Champion. 1919. IX. 720,

LXXXIV S. Fr. 20.—.

,

Charbonnel, J. R., L'Ethique de Giordano Bruno et le

Deuxieme dialogue du Spaccio. Traduction avec notes

et commentaire. Contribution a l'etude des conceptions
morales de la Renaissance. Paris, Champion. 889 S.

8». Fr. 10.-.

Chiara, S. De, 11 terzo canto del Purgatorio di Dante.
Campobasso, G. Colitti e figlio. 47 S. 8".

Chrestomathie, Rätoromanische. Begr. v. Dr. C[.asparJ

Decurtins sei. 12. Bd. Lex. 8". Erlangen, F. .Junge.

12. Die modernen Dichter der Surselva. Hrsg. v. Dom-
herr Christian Caminada und Wittfrau Nationahat Dr.

Maria Decurtins-Geronimi (XXII, 884 S. mit 1 Bikinis).

1919. Bisher u. d. T. ; Decurtins, Eätorom. Chrestomathie.
Mk. 21. —

.

Coester, Alfred, Cuentos de la America Espanola. New
York, Ginn & Co.

Cordaro, C, Un' accademia forlivese (1 Filergitii. Cenno
storioo, con appendice epistolare. Palermo, Soc. tip. la

Celere. 164 S.

Cossio, A., The Canzoniere of Dante. A contribution to

its critical edition. New York, Encvclopedia Press. XL
247 S. $ 3.—.

Donati, Francesco (Cocco Frate), Lettere. a cura di

A. Pellizzari. Napoli, F. PerrcUa. 96 S. L. 1.2.5. Biblio-

teca rara: testi e documenti di letteratura, d'arte e di

storia raocolti da A. Pellizzari. Vol. XVIII—XIX.
Eccles, Francis Yvon, La Liquidation du Romantisme et

les Directions actuelles de la Litterature fraix^aise. Ox-
ford, University Press. American Brauch, Doli. 1.60.

Es pro nee da. El Estudiante de Salamanca, and other

seleotions. Edited by G. T. Northup. Boston, Ginn.

Ewart, F. C, Cuba y las costumbres cubanas. Boston,

Ginn. XIV, 1-^7 S. 8".

Fassbinder, Franz, Das Leben und die Werke des Bene-
diktiners Pierre Bervaire. Teildr. Diss. Bonn. IV, 48 S. 8°.

Fiaux, F., La Marseillaise. Son bistoire dans l'hiatoire

des FranQais depuis 1792. Paris, Fasquelle. VII, 480 S.

Fr. 20.— .

Fiume, C. Del , De l'influence de quelques auteurs Italiens

Bur Fran9ois Rabelais. Firenze, Tip. G. Ramella e C,
1918. 40 S. 8».
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Fl[amini. Raccolta ili Studi dl storia e critica letteraria,
dedirata a Francesco Flamini da' suoi discepoli. Pisa.
F. Mariotti, lUlS. XIV, 814 S. 4».

Ford, J. T). M., Main Currents of Spanish Literature.
Xevv York, Henry Holt & Co. VII, 284 S. $ 2.—.

Gautier d'Aupais, poeme courtois du XIII " siecle,

edite par E. Faral. Paris, Champion. X, o2 S. Fr. 1.6.5.

(Les Classiques fr. du moyen-äge.)
Gimenez Pastor, A., Estudios de literatura argentina.

I: Los poetas de la revoluciön. Buenos Aires. 112 S.

Peso 1.—

.

Gu icciardini. F.. La storia d'Italia sugli original! mano-
scritti a cura di Alessandro Gherardi. Firenze. G. C. San-
soni. 1919. 4 Bde. 4". L. 72.—.

Gu i cc i a r d i n i. F.. All ' antentica edizione della Storia d'Italia

di, Contributi di Isidoro Del Lungo, Enrico Rostagno,
Francesco Guicciardini, Alessandro Gherardi. Firenze,
Sansoni, 1919. 192 S. 4». L. 24.—.

Jensen, Emeline M., The Intluence of French Literature
on Europe. Boston, Eich. G. Badger, 11-19. 182 S. ü".

Kolsen, Adolf, Prof. Dr.: Dichtungen der Trohadors. Auf
Grund altprovenzal. Hss. teils z. ersten Male kritisch hrsg.,
teils bericht. u. ergänzt. :S. Heft. [Nr. :S.'>— .5.i.] (S. 161
bis 240.) gr. 8». Halle, M. Nieraever, 1919. Je Mk. 8.60
+ 20% T.; Subskr.-Pr. (je,i Mk. 8.- + 20% T.

Krön, R., Le petit Parisien. Lectures et conversations fran-
ijaises sur tous les sujets de la vie pratique. A l'usage
de ceux ijui desirent connaitre la langue courante. 19« ed.,

revue et corriges. [I.i9.— 180 mille.l Avec 1 plan de Paris.
(240 S.) kl. 8». Freiburg i. Hr.. J. Bielefeld, 1918. Pappbd.
^Mk. 3.60.

Kun d e. Zur, d. Balkanhalbinsel. 7. Quellen u. Forschungen,
gr. 8". Sarajevo. Institut ftlr Balkanfor-schung. Wien,
Ed. Beyers Nachf. — Baric, H.: Albanorumäuische
Studien". 1. Tl. 143 S. 1919. Mk. 12 —.

Lange, Ilse. Zweigliedrige, nicht prädikative Nominal-
sätze im Französischen Diss. Marburg. 46 S. 8".

Lasserre, P., Frederic Mistral poete, moraliste, citoyen.
Paris, Payot. 8». Fr. 4. .50.

Liebhabe"r-Bibliothek. 22. Bd. Potsdam, G. Kiepen-
heuer, kl. 8°. Flaubert, Gustave: Briefe an George
Sand. (Einbd. : Briefwechsel zwischen Flaubert und George
Sand.) (Deutsch von Else v. Hollander.) Mit einem Essay
von Heinr. Mann. 1.— .'). Taus. XII. 2.53 S. 1919. (22. Bd.)
Pappbd. Mk. 3..50.

Lot, F., Etüde sur le Lancelot en prose. Paris, Champion.
4-52 S. 8°. Fr. 20.—. Bibliotheque de TEcole des Hautes
Etudes, Sciences historiques et philologiques. 226" fa-
scicule.

Mac Lemore. J. S., The tradition of Latin accent. Diss.
University of Virginia. 96 S. S".

Marot, Clement, Psaumes, avec les melodies [Herausgeber
Theodore Gerold |. Strassburg, Heitz. Bibliotheca Roma-
nica 252, 2.53, 2.54. XXXIII, 149 S. 8».

Menzies, A., A Study of Calvin. And other papers. New
Yoi-k, Maomillan. }i., 419 S. .s». ^ 4.50.

Meyer- Lttbke, AVilh., Romanisches etymologisches
Wörterbuch. Lief. 11, 12. Heidelberg, Winter. S. 801
bis 960.

Molifere. Theätre complet. Notices et annotations par
Th. Comte. _T. I. Paris, Larousse. 214 S. S".

M oliere, Theätre. Le Bourgeois gentilhomme. Comedie-
Ballet. Strassburg, Heitz. Bibliotheca Romanica 249. 250.
X, 9.5 S. 8».

Münch, Wilh.. Geh. Reg.-R. Prof. Dr.: Didaktik u. Me-
thodik d. fi-anzös. Unterrichts. 4. Aufl. nach d. Verf. Tode
besorgt von Prof. Dr. Julius Ziehen. München , C. H.
Becksche Verlh., 1919. VIII. 20(l S. gr. S". Pappbd.
M. 8.— . S.-A. a. d. VV. Handbuch d. Erziehungs- und
Unterrichtslehre für höhere Schulen.

Munthe, Ake W:son, Kortfatted Spansk Spräklära.
I. Uttalslära — Formlära — Allmän Svntas. Uppsala

^
& Stockholm, Almquist & Wiksell. 74 §. 8". Kr. 3.50.

Nyrop, Kr., Etudes de grammaire fran^aise. 1. Onoma-
topees. 2. Mots abreges. 3. Neologismes. 4. Mots d'em-
prunt nouveaux. 5. Haricot et parvis. Det Kgl. Danske
V'idenskabernes Selskab. Historisk Filologiske Medde-
lelser. II, 6. Kopenhagen, 1919. 56 S. s".

Olivier, J. J., Mme Dugazon, de la Comedie italienne.
175.5— 1821. Paris, Societe fran^aise d'imprimerie et de
librairie. 135 S. 8°.

Ordene de Chevalerie, L'. An Old French Poem.
Text, with introduction and notes. By Roy Temple House.
Norma, 0kl.. University of Oklahoina, 1919. University
of Oklahoma Bulletin.

Pascale. L., II dialetto manfredoniano ossia dizionario dei
vooaboli usati dal popolo di Manfredonia, con l'esplioa-

zione del significato di essi. Roma, Tip. Concordia.
132 S.

Racine, Jean. (Euvres. Esther. Tragödie 1689. Strassburg,
Heitz. Bibliotheca Romanica 251. 10, 54 S. 8».

Repetitorien zum Studium altfranzösischer Literatur-
denkmäler, herausgegeben von Karl R. v. Ettmayer.
1. Der Rosenroman (Erster Teil'. Stilistische, gram-
matische und literar-historische Erläuterungen zum Stu-
dium und zur Privatlektüre des Textes von Karl R.v. Ett-
maver. 42 S. 8». M. 1.20 -I- 30<"o T. — 2. DasRolands-
lied. Von Emil Winkler. 40 S. 8». M. 1,20 -^ 30 »/o T.
Heidelberg, Winter.

Riemens, K. J.. Esquisse historique de l'enseignement
du fran9ais en Hollaude du XVIe au X1X<^ siecle. Leyde.
A. W. Sijthoff. VI, 295 S. FI. 5 50.

R ipert, Em., La renaissance provenoale. 1800—1860. Paris,
1918. 553 S. 8».

Rom4n, M. A., Diccionario de chilenismos y de otras lo-

cuciones viciosas. Tomo V : R—Z : y suplemento a estas
letras. Santiago de Chile, Inipr. de' San Jose. 79« S. 4".

Ruutz-Rees, C.. Charles de Sainte-Marthe 1-522—1.5.55.

Etüde sur les premieres annees de la Renaissance fran-
Vaise. Traduit par Marcel Bonnet. Preface de Abel Le-
franc. Paris, Champion, 1919.

Santiago y G o m e z , J. de, Filologia de la lengua gallega.
Santiago. El Eco Franciscano. 274 S. Pes. 8.—

.

Scherillo, M., Le origini e lo svolgimento della lettera-
tura italiana. I. Le origini iDante, Petrarca, Boccaccio).
Milano, Hoepli. XVI. 6ö6 S. 16«. L. 10.50.

Schevill, R.. Cervantes (Piaster Spirits of Literature).
New York, Duffield. IV. .H88 S. 8». « 2.25.

Seiliiere, E. , Les Etapes du mysticisme passionnel (de
Saint-Preux a Manfred). Paris. La Renaissance du livre.

1919. Fr. 2..50.

Semerau. .\lfred. Der Vielgeliebte. Hof, Staat und Ge-
sellschaft unter Ludwig XV. nach d. „Chronik d. Geil de
Boeuf ' von Touchard - Lafosse. Berlin , R. Bredow.
M. 18.—

; Pappbd. M. 21..5U.

Shanks, L. P. . Anatole France. (Chicago. Open Court.
1919. XI, 241 S. ,$ 1.50.

Stendhal. Tagebuch in Braunschweig. Uebersetzt von
Victor Schuler. München, Musarion-V erlag, o. J. [1919].
97 S. mit 8 Federzeichnungen und 1 Bildnis. !<°. M. 4.—

;

geb. M. 5.50.

Vossler, Karl, La Fontaine und sein Fabelwerk. Mit
10 Holzschnitten. Heidelberg, Winter. VI, 190 S. 8».

Geh. M. 6.50: geb. M. 9.10: in Bütten geb. M. 15.60.

Willame, La Chan^un de, an edition of the unique
manuscript of the poem. with vocabolary and a table
of proper nouns bv FA. S. Tvler. Oxford University
Press. XVn, 173 S.

'

Literarische Mitteilungen, Personal-
u a c hri ch t e u usw.

Das Kuratorium der Eudolf-Virchow-Stiftung hat dem
Privatdozent Dr. M. L. Wagner an der Universität Berlin
.M. 5Ul)0 Druckunterstützuufd; zur Herausgabe seines Werkes
..Das ländliche Leben Sardiniens im Spiegel der Sprache.
Kulturhistorisch - sprachliche Untersuchungen" bewilligt.
Die Arbeit wird als Beiheft von .,Wörter und Sachen" bei
Winter in Heidelberg in Bälde erscheinen.

Die Gesellschaft für romanische Literatur y-eröffent-

licht demnächst Hue de Rotelan des Protheselaus.
Erste, zugleich kritische Ausgabe mit Einleitung, An-
merkungen, (ilo.ssar und Index von Dr. Franz Kluckow.

Der Privatdozent an der Universität Giessen Dr.
H. Junker wurde zum Professor der vcrgl. Sprachwissen-
schaft an der Universität Hamburg ernannt.

Der ao. Professor an der Universität Heidelberg Pr
Gustav Neckel ist als ord. Professor der germanischen
Philologie, insbesondere der nordischen Philologie, an die

Universität Berlin berufen worden.
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Der Privatdozent an der Universität Müuchen Dr. Fr.
Wilhelm wurde als ord. Professor der germanischen
Philologie an die Uaiversitüt Freiburg berufen.

Professor Dr. Georg Witkowski an der Universität
Leipzig wurde zum etatmässigen ao. Professor der deut-
schen tiprache uud Literatur ernannt.

Der Privatdozent der deutschen Philologie an der
Universität .Jena Dr. Hans Naumann wurde zum ao.

Professor ernannt.
Dr. Fr. R. Schröder hat sich an der Universität

Heidelberg für das Fach der germanischen Philologie
habilitiei-t.. desgleichen Dr. Hans Sperber an der Uni-
versität Köln.

Dr. Agathe Lasch und Dr. Heinrich Meyer-Benf ey
haben sich an der Universität Hamburg für das Fach der
germanischen Philologie habilitiert.

Fftr neuere deutsche Literaturgeschichte habilitierten
sich Dr. E. Bertram an der Universität Bonn, Dr. A.
von Grolmann an der Universität Giessen, Dr. AV. Liepe
an der Universität Halle.

An der l'niversität Bonn ist dem Privatdozenten dei
romanischen Philologie Dr. Ernst Robert Curtius eine
neue ausserordentliche Professur für neviere französische
Literatur übertragen worden.

Der Privatdozent an der Universität München Dr.
\"ictor K leni per er wurde als ord. Professor für romanische
Sprachen und Literaturen an die Technische Hochschule
zu Dresden beraten.

Der ord. Professor der romanischen Philologie an der

Universität Marburg Dr. E. Wechssler wurde in gleicher
Eigenschaft an die Universität Berlin berufen.

Dr. Fritz Krüger und Dr. Hermann Urtel habili-
tierten sich an der Universität Hamburg für das Fach der
romanischen Philologie.

t am 10. Mai der ord. Professor der engl. Philologie
an der Universität Uppsala Dr. Erik Björkman im
47. Lebensjahre.

t in Leipzig am 11. Oktober der ord. Professor der
keltischen Philologie an der Universität Berlin, Dr. Kuno
Meyer, im 61. Lebensjahre.

t zu Leoben am 27. November der emer. ord. Pro-
fessor der romanischen Philologie an der Universität Graz,
Dr. Jul. Cornu, 70 Jahre alt.

Not IZ.

Den germanistischen Teil redigiert Otto Behaghel (Giessen,

Hotmannstrasse lu) , den romanistisciien und eny-lischen Fritz Neu-
mann (Heidelberg, Koonstrasae 14), nnd wir l>itten , die Beiträjie

(Rezensionen, knrze Notizen, Personalnachrichten usw.) dementsprechend
gefälligst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herren Ver-

leger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle

neuen Erscheinungen germanistischen un<I romanistischen Inhalts ihr

eleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung
von O. R. Reisland in Lei[izig zugesandt werden. Nur in diesem Falle

wird die Redaktion stets imstande sein, tiher neue Publikationen eine

Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.
An 0. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonder-
abzüge zu richten.
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I'rois für dreigespaltene Petitzeile

35 Pfennige. Literarische Anzeigen. Beilagegebühren Aach Umfang
M. 15.—, 18.— u. 22.—.

H. HAESSEL VERLAG IN LEIPZIG
/;; meinem ^'er!agc ist ersc/iieiteii

:

DIE FRANZÖSISCHE LITERATUR IM

XX. JAHRHUNDERT
EINE SKIZZE

von

DR. WILHELM FRIEDMANN
Piivatdozent an der Universität Leipzig

M. 1.50

Wie viele von uns l<ennen denn vyirklicli die fran-

zösische Dictitung von lieiite ? Frledniann hat sie auf

58 Seifen l<leinen Formates tnit viel Verständnis und Liebe

charakterisiert Wiasenschaftl. Foi-schiingsberichte I.

Fraiisösische Pli ilologie.

In Vorbtrcitiiiii; bcfuirict sicli

:

GESCHICHTE DER FRANZÖSISCHEN
LITERATUR IM XIX, UND XX. JAHR-

HUNDERT
von

DR. WILHELM FRIEDMANN
Ein starker Band von etwa 40 Bogen

Diese umfassende und wissenschaftlich zuverlässige

Darstellung wird einem lebhaft gefühlten Bedürfnis

entgegenkommen.

Verlag: von O. R. Reisland in Leipzig.

Wie Engländer und Franzosen

ihre Sprache im tätlichen Leben wirklich sprechen, lehren die

zwei Konversationshandbüclier

:

M. G. Edward, Colloquial Eii,2;lisli. lT:n-
laro-ed hy Professor Dr. E. UofuiailU. Gebunden M. 2.2Q.

Deutsche Übersetzung dieser Gespräche gebunden M. L60.

Les Fraii^ais chez eux et entre eux.
Conversations de la vie courante par Henry Paris. Zweite
Auflage. 1911. Gebunden JL 2.— . Deutsche L^ber-
setzung dieser Gespräche gebunden M. \.hb.

Die Bücher enthalten nicht, wie die sogenannten J^prach-

fdhrer, Zusanniienstel hingen von Vokabeln und Phrasen, sie

enthalten auch keine künstlich gemachten Gespräche oder
Dialoge in der Form von Frage- und Antwortspiel, sondern

lebendige Konversation, wie sie unter gebildeten Engländern
bzw. Franzosen geführt wird; sie zeigen also, wie fremde
Sprachen wirklich gesp lochen werden, und bilden

damit ein unentbehrliches Supplement zu allen Grammatiken.

In tlie Struggle of Life.

Verlag von ü. R. Reisland In Leip zig.

Metliodisclie französische Spreehschule.

Sammlung moderner Lesestoffe.

Ein Lesestoff zur Ein-
führung in die Lebens-

verhältnisse und die Umgangssprache des englischen Volkes.

Von C. Massey. Für den Schulgebrauch bearbeitet von
l)r. Albert Harnisch, Direktor des Reform-Kealgymnasiums
in Kiel. Mit dem für die achte Auflage ganz umgearbeiteten
Anhang: Engli-ches Leben, Bemerkungen über Land und Leute
und einem Plan von London. 13 Auflage. 1918 9 Bogen.
8°. Geb. M. 2.15. Wörterbuch dazu von Dr. Albert
Harnisch. 2 Bogen. M. —.60.

(1{\A C.nva fflP OlIPPIl ^'''' "^'«^ ®''^*^ Schullektüre
IIUU StlVe lllt^ ^^llCfll. geschrieben von C. Massey

und herausgegeben von Dr. L. Fries. Mit Plan von London.
4. Auflage. 9 Bogen. Geb. M. 2.1.5. Ohne Plan geb. M 1.60.

Wörterbuch dazu 60 Pf.

Französische Texte. Systematisches Wörterverzeichnis. ., ,

Phraseologie. Von Dr. A. Harnisch, Dir. d Kef-Kealgymn., JoUrS Q enrCHVe.
Kiel, u. Dr. A. Duchesne, Lektor d. franz. Spiache a. d. Univ. i . .

I.
.

Leipzig. L Teil mit eiuirm groben Plane von Paris.

Ansg:abe A. Für die Mittelstufe der Realanstalten und für

Gymnasien. 6. Aufl. 1917. Geb. M. 2 -lO. Ohne Plan M 1.95.

Ausgabe B. Für den llnterrii-bt an höh. Mädchenschulen
eingerichtet von Hertha Härder, Oberlehr/ a. d. städt. höh.

Töchterschule II, Hannover. Geb. M. 2.50. Ohne Plan M. 1.95.

Metliodisclie englische Sprechschnle.
Engl. Texte. Systeniat.Wörterverzeichnis. Phraseologie.
Von Dr. A. Harnisch, Dir. d. Reform- Kealgymn., Kiel, und
Dr. John ü. Robertson, Prof. a. d. Univ. London. I. Teil.

Mit einem Plane von London. 4 Aufl. 1916. Geb. M. 2.20. Ohne
PlanM. 1.80. Füralleholi Lelii-.Mn-<talteni'in-:cbl. Mädchenschulen.
II. Teil Views of English National Life. Für die Oberstufe

der Vollaiistalten u, zum Selb-tstndium. \'oii Dr. A. Harnisch,
Dir. d. lief irm Rcalgvmn., Kiel, und J. E. Plckeriug, London.
1909. 11 Bogen, (ieb. M. 2.40.

I^X»«»....» Ein Lesestoff zur Einführung in die

Umgangssprache und in die Lebens-
liältnisse des französischen Volkes. Unter .Mitwirkung von

Marcel Hebert, Directeur de l'Ecole Fenelon k Paris, ge-

schrieben von A. Bruiinemanu. Mit Plan von Paris.

5. Auflage. 1911. 10 Bogen. Geb. M. 2.—. Ohne Plan
geb. M. l.bO. Wörterbuch dazu 60 Pf

T PC Pi'JIIhIwI IPI"
^'"^ Novelle in Gesprächsform zur

JJCS Ul dnUIUlCl . Einführung in die Umgangssprache
und in die Lebeiisverhältuis<e des französischen Volkes. Von
A. Brunneniann und Dr. E. Hofmann. Mit Plan von Paris.

5 Auflage. 1914. 8''4 Bogen. Geb. M. 2.15. Ohne Plan
M. 1.60. Wörterbuch dazu 60 Pf (Ein Seitenstück
zu Masseys „Struggle"!)

Die Bände dieser Sammlung sind keine Abdrucke von, ohne den
Zweck im Auge zu haben, im Auslande verfaßten Werken, sondern
besonders für die Lehrzwecke geschrieben resp frei bearbeitet. Die
Bearbeitung erstreckt sich viel weiter, geht viel tieter als diejenige,

welche nur Erklärungen sachlicher oder formeller Natur bietet.

Die Papier-. Druck- und Biiehbinderpreise haben eine solche Erhöhung erfahren, daß ich gezwungen bin, den Preis

des „Literaturblattes" auf Mark 12.— pro Semester zu erhöhen.

Leipzig, im .lanuar 1920. O. R. Reisland.

Verantwortlicher Redakteur Prof Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — Druck der Piererschen Hofbuchdruckerei in Altenburg, S.-A.

Ausg-eg-eben im Januar 1920.
Hierzu eine Beilag-e von A. Marens und E. Webers Verlag in Bonn.
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Sprogets Forandring, bearbejdet af Lis Jakobsen efter

Axel Kock: Gm Spi-äkets Förändring. Kobenhavn.
1913. 175 S.>

Das Buch ist eine dänische Bearbeitung von Axel
Kocks Buch: Om ' Spräkets Förändring, 2. Aufl.,

1908. Die schwedischen Beispiele .sind durch dänische

ersetzt, und an Stelle des Abschnitts über fremde Ein-

flüsse auf den .schwedischen Wortvorrat ist ein solcher

über die Entwicklung des dänischen Wortschatzes ge-

treten. Nach einer Einleitung, in welcher auf den
Unterschied zwischen Sprachwissenschaft und Philo-

logie hingewiesen wird, deren Vertreter wie Botaniker
zu Gärtnern sich verhalten, wird im ersten Kapitel

Sprache, Sprachgrenze, Mundart und der „Kamjif der

Sprachen ums Dasein" behandelt. Das zweite Kapitel
sucht den Begriff der Sprachmischung klarzulegen. Als
Beispiele dienen : die Entwicklung der romanischen
Sprachen, das Englische, das Albauesische, die anglo-

holländische Negersprache auf Guyana, die holländisch-

portugiesisch-indische Mischs]irache auf Ceylon , die

Sprache der Shetlandinseln und schliesslich der fremd-
sprachliche, vornehmlich deutsche Einfluss auf das
Dänische. Dabei werden als Fremdwörter solche be-

zeichnet, die in der entlehnten Sprache selber nicht

heimisch sind. Das dritte Kapitel behandelt die Mittel

der sprachlichen Neubildungen, als welche Zusammen-
setzung und Ableitung in Betracht kommen. Unter
letzterer werden auch Formen, wie Bil für Automobil
(vgl. frz., nhd. at(tö), und davon abgeleitet Bt'h'sf und das
Verbum büe behandelt. Das vierte Kapitel beschäftigt

sich mit dem Untergang der Wörter infolee fremden
Kultureinflusses, das fünfte mit den Veränderungen
in der Wortbedeutung, welche etwas breiter behandelt
werden, worauf in einem letzten Kapitel die Verände-
rungen in der Wertform zur Darstellung kommen.
Zunächst werden hier die analogischen, dann die laut-

' Durch die Einberufung des Ref. zum Heeresdienst
verspätet. j.

gesetzlichen Veräuderungeu betrachtet. Unter den
analogischen Erscheinungen kommen auch Volksetymo-
logie und reimende Angleichung zur Darstellung. Der
Bearitf des Lautgesetzes wird vornehmlich an dem
Venierschen Gesetze entwickelt. Abschliessend wird

darauf hingewiesen, dass der durch die Bedeutung be-

wirkte Nachdrucksakzent auf die Entwicklung der Laut-

gestalt eines Wortes nicht ohne Einfluss ist. Urn.

eJca erscheint so als dän. jcck
, jeg neben jüt. «, r/-.

Als weitere Beispiele für in druckschwacher Stellung
' entstandene Formen werden angeführt: dän. (j'da, da'
• für God dag, g'mdren für God morgen, 'sgo für vcer

saa god, schw. vafalls für hvad bcfallas, frz. sjjIc für

s'ü vous platt. — Während an der übrigen, in an-

sprechender Form, lesbar und zuverlässig geschriebenen

Darstellung wenig auszusetzen ist, — es sei denn,

dass man die Neigung zu Vergleichen mit Verhältnissen

aus der Welt der Organismen als leicht irreführend

nicht gutheissen wird — , kann man aus Gründen
grundsätzlicher Art bei dem letztgenannten Punkte Be-
denken nicht unterdrücken. In Fällen wie den ge-

nannten kann es fraglich sein, ob mau wohl daran tut,

von der Bedeutung und dem dadurch bewirkten Nach-
druck auszugehen. Vielmehr scheint die Frage nach
der Lautgestaltung eines Wortes (Wortform) auf die

Frage nach der Erreichung des Verständigungszweckes
hinauszulaufen. Wenn zwei Bekannte sich begegnen,

so erwarten sie einen traditionellen Gruss. Es genügt,

dass man dabei überhaupt etwas Grussähnliches

sagt , damit der andere schon darin die Grussabsicht

erkeunt. So hört man im Vorbeigehen häufig nur ein

akzentuiertes d, von dem man aber mit selbstverständ-

licher Bestimmtheit annimmt, dass es, im Verein mit

der Gebärde des Hutabnehmens und Kopfneigens „ Guten
Tag!'' bedeuten soll. Das Verständigungszweck wird

mit einer noch so kurzen Lautäusseruug erreicht, und

das ist bei allem Sprechen die Hauptsache. Der Be-

deutungsgehalt eines solchen d ist hier Ergebnis der

b
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Situation. Dasselbe Lautgebilde kann je nach dem
beabsichtigten Verständigungszweck, d. h. je nach der

ilim übertragenen Funktion , verschiedene Bedeutung

haben. Auch die überlieferten, erlernten Lautgestalten

haben, je nach dem Auftrag, den sie zu erfüllen haben,
;

einen grösseren oder geringeren Bedeutungsgehalt und
j

leisten somit den blind und notwendig wirkenden
j

(ph3-siologisch- phonetischen) Laut „gesetzen" einen

grösseren oder geringeren "Widerstand. Diese alier

gehen zu allen Zeiten und in allen gleichgelagerten

Fällen in allen Sprachen den gleichen Gang. So ist,

um nur eines zu nennen, der Vorgang der Palatali-

sation oder der Umlaut usw. überall derselbe, wenn
er einmal eintritt. —

Das geschmackvoll ausgestattete und gut ge-

schriebene Buch Kock-Jakobsens kann allen

sprachlich Interessierten und vornehmlich auch den

Germanisten nur empfohlen werden.

Giessen. Heinrich F. .T. .Junker.

Deutsche Orammatik von Hermann Paul. Band III

Teil IV: Syntax (erste Hälfte). Halle, Niemever. 1919.

4.5f) S. 8«.'

Mit dem dritten Band ist Paul in den bedeut-

samsten Abschnitt seines grossen Unternehmens ein-

getreten. Was er über die grundsätzliche Abgrenzung
seines Stoffs sagt, kann nur lebhaft begrüsst werden

;

Paul denkt nicht daran , etwa die Lehre von den

Numeri, den Kasus , den Tempora aus der Syntax

hinauszuweisen. Was er uns in der vorliegenden

ersten Hälfte bietet, gilt dem Aufbau des einfachen

Satzes, der Wortstellung, der Funktion der Redeteile,

der Kongruenz , dem Gebrauch der Kasus obliqui.

Wiederum schöpft er wesentlich ans den Denkmälern
des 18. Jahrh. und der neueren Zeit. Wenn auch

vielfältig auf den Gang der Entwicklung hingewiesen

wird, so will das Werk im ganzen vor allem ein Buch
der Tatsachen sein. Innerhalb dieser Begrenzung bietet

es uns nun einen staunenswerten Reichtum, es breitet

eine unerschöpfliche Fülle der Erscheinungen über-

sichtlich vor uns aus und belegt sie mit sorgfältig ge-

sammelten Scharen von Beisjiielen. Pauls Leistung

verdient um so mehr Bewunderung , als die Arbeit

durch i'remde Hand , fremdes Auge vollführt werden
musste. Paul hat sthun selbst erwähnt, dass es ihm
dadurch unmöglich gemacht wurde, die vorhandene
Literatur so, wie er gewünscht hätte, auszunutzen.

Aber noch eine andere Schwierigkeit ergibt sich

aus diesem Verfahren. Nur wer die Reihen der Bei-

spiele wieder und wieder mit eigenem Auge überblicken

kann, wii-d ihrer Anonlnung völlig Herr werden, wird

es vermeiden können. Ungleichartiges nebeneinandei'-

zustellen, wird imstande sein. Störendes herauszuwerfen

oder Gemeinsamkeiten stets richtig zu erkennen. So
hat strichen der siinncn hriz gewiss nichts mit streich

er walt unde hrnoch, ir stritei hergc oder ial zu tun

(S. 218); auch ist es wohl aus in der smwev haz ent-

standen. Was im Sinne von trie sehr hat mit weis in

der Bedeutung „in bezug auf v?as", mit dem es S. 224— 25

zusammengestellt wird
,

gar keine Verwandtschaft,

gehört überhaupt nicht unter den Akk., unter dem es

hier steht; es geht ja auf ireiz mit partitivera Gen.

zurück. Unter den Verbindungen eines Verbs mit

Nomen actionis aus der gleichen Wurzel steht ver-

sehentlich Bettet Betten von Hosen mir. S. 230 würde
ich die Beispiele , wo der Akk. das Ziel darstellt,

herausgenommen haben, und Lehen funlchi, Danl' girren

ist etwas ganz anderes als Beiclite hören (230—231);
Durst sterben wäre überhaupt zu streichen, denn es

steht zweifellos für Dursts sterben ; vgl. meine Gesch.

d. dtsch. Spr. S. 217, 1. § 200, Abs. hätte erhebhch

gewonnen, wenn die Masse der Akkusativbeispiele in

mehrere Gruppen gesondert, wenn insbesondere die

Refle.xiva von den Nicht-ßeflexiva geschieden worden
wären ; das gleiche gilt von den Akkusativen des § 209.

In § 208, Abs. 1 möchte man das persönliche und das

erheblich zurücktretende sächliche Objekt unterschieden

sehen. S. 263 £F. kommt es nicht zur Geltung, dass

das ]jrädikative Part, jjraet. eine erhebliche Rolle

spielt; satt l.riegen hat mit fertig. Mein hriegen nichts

zu tun (262), zeigt vielmehr substantiviertes Adjektiv:

von etwas genug kriegen. Zu dem mhd. Typus du
tvenderin der iverlde red wird S. 329 bemerkt, dass

mhd. die Flexion des Gen. zu unterbleiben pflege,

wenn davon ein anderer Gen. abhänge. Genauer und
einleuchtender würde gesagt: wenn der Gen. der

tieferen Stufe dem der höheren vorausgeht, wobei auch

in „aller Herren Länder" herangezogen werden konnte.

Allerdings, wenn auch der regierende Gen. dem über-

geordneten Subst. vorausgeht, bleibt die Flexions-

endung {vroi'iden mangels last). Gleich darauf gibt

Paul folgende Beispiele der' fehlenden Endung: zer- i

Störung leirt unde land, erhcdtung Land und Ijcut, I

rlierreiehung Wein und Prot und meint, hier könne
Akk. vorliegen im Anschluss an die zugrunde liegenden

Verba. Aber das Gemeinsame dieser Genitive ist ihre
j

Zweigliedrigkeit, und solche entbehren schon mhd. der

Flexion (zuir ein vürste, Stire und Osterriehe).

Noch eine Einzelheit. S. 11 erwähnt Paul die

Meinung, dass es ausser dem Satze noch andere Formen
sprachlicher Mitteilung gebe und ihre Begründung durch

den Hinweis auf den Titel eines Buches. P. meint,

der Titel werde zur Mitteilung erst durch die Be-

ziehung auf den Inhalt des Buches ; Titel und Inhalt

verhalte sich wie Subjekt und Prädikat. Aber ich

habe gezeigt, dass der Titel durch Ersparung aus

einem vollständigen Satz hervorgegangen ist (Beihefte

zur Zs. des Allg. Dtsch. Sprachv , b. Reihe, S. 89).

Paul macht die hocherfreuliche Mitteilung, dass

die zweite Hälfte des Bandes fertig niedergeschrieben

vorliegt. Sein Buch wird das unentliehrliche Werkzeug
des Gelehrten, das wertvollste Handbuch für den Lehrer

und jeden Freund der deutschen Sprache bilden.

Giessen. 0. ßehaghel.

Beiträge zur Schweizerdeutschen Grammatik, hrs";. von
Alb. Bachmann. Frauenfeld. Hubor. \'I1: Die Mund-
art des Aiiite.s Entlebuch im Kanton Luzern.
von Kar! Schmid. I91.\ :«0 S. 8". Fr. 11. - VIII:
Die Laute der G 1 a r n e r Mundarten, von a t h a -

rina Streiff. 191.^. 14(i S. 8». Fr. h. — IX: Die
Laute d e r T o g g e n b u r g e r Äl u n d a r t e n , von W i 1 h.

Wiget. 1916. 170 S. 8». Tr. 6.5Ü. — X: Die M undart
von Ja Uli im Kanton Freiburg, Lautlehre und
Flexion, von Karl Stucki. 1917. 846 S. 8». Fr. 11.—

.

Wieder liegen uns vier neue, zum Teil recht statt-

liehe Hefte der Beiträge zur Schweizerdentschen

Grammatik vor, in der bekannten gediegenen Gestalt,

über deren Zuverlässigkeit, Sorgfalt, Umsicht und Be-

sonnenheit kein Wort mehr zu verlieren ist. Höchstens
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möchte man gelegentlich finden, dass die Besonnenheit

zur etwas weit getriebeneu Zurflckhaltang wird. Man
möchte bisweilen noch mehr erfahren über die Art,

wie sich die Verfasser eine Erscheinung erklären.

Zum Beispiel die eigenartige Tatsache, dass in lebendigen

Bildungen mit dem Präfix yc- nach Ausfall des c ()

zur Forfis geworden ist, während die Lenis erscheint,

wenn q als zum Stamm gehörig empfunden wird, also

z. B. l;erpt (geerbt), aber f/uiinc (gönnen), Idacif (Ge-

laufe), aber glaube (glauben). Man soUte vermuten,

dass die Erhaltung der Lenis das Aeltere, d. h. dass

in älterer Zeit nach dem Ausfall des e g keine Ver-

änderung erlitt , während in späterer Zeit eine solche

erfolgte. Aber wie hat man sich den Zusammen-
hang zwischen e-Ausfall und Fortis überhaupt vor-

zustellen? — Ein zweiter Punkt, über den ich gern

die Meinung der Schweizer Herren hören möchte, ist

die scheinbare Umschreibung des Dativs durch eine

Verbindung mit der Präjoosition in. Ich kann nicht

an einen wirklichen sj'utaktischen Ersatz glauben

;

ich denke mir vielmehr, dass der Dativ dem zu m
und dieses zu wi geworden ist ; ii>t aber war zugleich

die Verschmelzung von in dem : so konnte dem man
über im man zu in dem man werden und danach auch
ein Dat. in der Frau sich bilden.

Die neuen Beiträge gewähren wieder eine reiche

Fülle an Belehrung, an bemerkenswerten, ja über-

raschenden Tatsachen, an Erscheinungen, die wertvolle

Rückschlüsse auf den Zustand der älteren Sprachen
gestatten. Ich hebe zunächst einiges Allgemeinere

hervor. Frl. Streiff hat festgestellt, dass die Kerenzer
Mundart seit Wintelers Aufnahmen im wesentlichen

unverändert geblieben ist. Ein Gegenstück dazu ist

es, wenn Schmid drei Seiten mit Entlebucher Wörtern
füllen kann, die seit Stalders Idiotikon fehlten; eine

fesselnde Aufgabe die Frage, weshalb diese Wörter
abhanden gekommen sind. Streiff hat eine Lautgrenze
gefunden, die mit einer Grenze zwischen katholischer

und reformierter Bevölkerung zusammengeht ; Jaun
zeigt das weibliche Geschlecht als voranschreitend bei

einem Lautwandel. Umfangreiche Darlegungen über
musikalischen Akzent bietet Karl Schmid.

Von lautlichen Tatsachen locken immer wieder die

vielgestaltigen Erscheinungen des Umlauts, edel zeigt

im Entlebuch Primärumlaut, obwohl i der dritten Silbe

angehört ; in Toggenburg ist a zu ö geworden ; daneben
ue als ältersr, oe als jüngerer Umlaut ; in Jaun ist ic

der Umlaut von r?; in Toggenburg begegnet züemer,
züenem, züenis mit Umlaut aus zuo mir, zuo im, zuo
uns (= uns) ; zu erwägen sind die Erörterungen von
Stucki über den Umlaut von in. Gerade hier habe ich

aber einige Bedenken: deste (Stucki S. 27), des (= desto
S. 53) gehört zu den Fällen des ^, die unter der
Wirkung des i-Umlauts stehen, ^= mhd. des diu, ebenso
desse (Stucki S. 53) aus des shi; echt hat keinerlei

Umlaut (Stucki S. 49): ahd. el;l;orodo; harolifa, scara-
ling (Stucki S. 50) haben / in dritter Silbe.

Eigenartig ist die Behandlung der Eudunggvokale
in Jaun. Besonders folgendes : im N. Sgl. der schwachen
Maskulina ist der auslautende Vokal abgeworfen {hueh,
der leit tüfl), aber er steht im substantivierten
Adjektiv: der gruessit, der drittu, ts kriiesta (das
Grösste).

Aus dem Vokalismus der Stammsüben erwähne
ich, dass Toggenburg ou vor m monophthongiert, und

dass in Jaun die alte Endung -iln die Brechung des

stammhaften n verhindert.

Auf dem Gebiet des Sonorlauts hat Entlebuch

jeger, jesses zu ieger, i.es/s gewandelt. Im Entlebuch

ist 1 beim jüngeren und mittleren Geschlecht vor Kon-
sonanten und im Auslaut zu u geworden ; die Aelteren

haben noch so viel vom 1-Charakter bewahrt, dass dieser

noch eben hörbar ist. Ueberall ist Nasal vor Spirans

lautgesetzlich geschwunden; der Vokal davor erscheint

gedehnt, zum Teil diphthongiert. Bisweilen ist er unter

dem Einfluss der Schriftsprache wiederhergestellt, unter

Umständen sogar falsch: im Entlebuch t i'm/,ehel hölzerne

Röhre, ^= hd. Teiche]. Man hat sich die Sache etwa

so zu denken, dass eine falsche Verhochdeutschung
dann wieder in den Dialekt eingedrungen ist. Nicht

brauchbar ist diese Erklärung für hir7i$chf Müch von

Kalberkühen: das soll nach VViget S. 123 ein ana-

logischer Einschub sein, worunter ich mir nichts vor-

stellen kann. Ich vermute, dass der Nasal durch

Vorausnahme der Nasalierung in der Zusammensetzung
hirsl-mihh entstanden ist, um so mehr, als das Idiotikon

mehrfach auch die Form hiemst bezeugt (IV, 1795).

Mehrfach ist (Entlebuch, Glarus, Toggeuburg) inl. iv

zu h geworden ; stammt aus derartigen Maa. das h

in uhd. Eibe'?

Germ. / wird meist durch t fortgesetzt ; es er-

scheint aber die Lenis d insbesondere in den Er-

scheinungsformen des Pronominalstamms (der, da,

dann usw.), was doch wohl mit der Betonung zu-

sammenhängt ; vgl. die Behandlung der Vorsilbe be-

im Baj'rischen; s. meine Gesch. d. dtsch. Spr. 257.

Im Entlebuch besteht bei den Femininen ein ähn-

licher Unterschied in den Bezeichnungen von lebenden

Wesen und von Sachen wie im Nhd. bei dem schwachen
Maskulina (z. B. Lump — Lumpen, Tropf- Tropfen).

In Jaun hat bei den Neutra eine Pluralbildung auf -/

die auf -er zurückgedrängt. Im Adjektiv besteht beim

N. Akk. PI. meist der Unterschied zwischen M. und
Fem. einerseits, Neutr. anderseits; litt (Leute) wird

in Jaun mit dem Neutrum verbunden. Der Typus
sdfen zeigt mehrfach das Part. Jisuffe, nach dem Vor-

bild von grifen — gegriffen.

In Jaun, das dem Romanischen unmittelbar be-

nachbart ist. hat das Suffix -eia {= lat. roman. -Cda)

grossen LTmfang gewonnen. Das Allermerkwürdigste

ist vielleicht eine Erscheinung der Wortstellung im

Entlebuch (Schmid S. 192): das da hi'tsli, di da fraii;

geht das etwa auf das da, das hilsli : di da, di frau

zurück ?

Wii- begleiten den weiteren Fortgang des schönen

und bedeutungsvollen Unternehmens mit dem leb-

haftesten Anteil.

Giessen. 0. Behaghel.

Leo Kramp, Studien zur mhd. Dichtung vom Grafen
Rudolf. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des

Stils und der Erzählungskunst des höfischen Epos. Bonn,
Eisele. 1916. 33 S. 8". M. l.öü.

Auf knappem Raum, der obendrein durch seiten-

lange Verszitate beschränkt wird, bietet Kramp Be-

obachtungen über Wortgebrauch, Syntax, Stil und

Reimtechnik des Grafen Rudolf, die an einigen Stellen

über Joh. Bethmanns Untersuchungen über die mhd.

Dichtung vom Grafen Rudolf (Palaestra 30, 1904)
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hinausführen, im ganzen aber da stehen bleiben, wo
die Aufgaben beginnen. Namentlich ist kein Versuch
gemacht, zu zeigen, wie sich das Gedicht vom Grafen
Rudolf stilgeschichtlich 7a\ Veldekes, Hartmanns oder
Wolframs Epen verhält, was man nach dem Untertitel

erwartet. Alles in allem machen Kramps Studien den
Eindruck einer guten Seminararbeit, die den Beweis
liefert, dass sich der Verfasser in die Dichtung ver-

senkt und ein Verhältnis zu ihr gewonnen bat, die

aber den Druck schwerlich verdiente.

Preiburg i. B. Alfred Götze.

Zur Jlnrnci'forsclning.

I. Thomas Murner und seine Dichtungen, eingeleitet,
ausgewählt und erneuert von Qeorg Seh u h m an n.
Kegeiisburg und Rom. Frieilr. I'ustei. Kcw Voik und
Cin'ciiiiiati, Fr. Pusttt A Co. liU-'.. -ib'.ii S.

2. Die volkstümlichen Stilelemente in lV\urners Satiren,
von Josef Lefftz. EinzeLscluilteu zur Eisässi&chen
Geistes- und Kulturgescliiilile, hig. v. d. Ges. f. eis.

Lit., Bd. 1. Stras^burg, Träbner. iy]."i. 200 S.

Goedekes Ehrenrettung des Dichters der Narren-
beschwörung brachte das lUuruersiudium in Fluss.

Seither ging kaum ein Jahr ins Land, das nicht neue
Beiträge zur Murneiibrschuug brachte. Den Anstoss
zur Erforschung von Wesen und Wirken de» seltsamen
Mannes hatte die deutsche Sprach- und Literatur-

wissenschaft gegeben; und sie behaujitet die Fühlung
bis heute. Mit gutem Recht. Denn der Mönch gehi'ut

bei aller Vielseitigkeit seiner Produktivität doch in

erster Linie der Literaturgeschichte an, die ihm mit
besserem Rüstzeug gegenüberzutreten vermag als die

oft einseitig nach konlessionell-polemischeu Gesichts-
punkten orientierte politische und kirchliche Geschieht-
.Schreibung.

Die erste zusammenfassende, aus den Qiiellen

schöpfende Murnerbiograiihie hat uns 1913 Th.
V. Liebenau geschenkt als Ernte eines langen Forscher-
lebens. Er sieht seine Aufgabe in streng sachlich-histo-

rischer Darstellung, wobei das rein Literarische über
Gebühr zurückstehen muss; ihn interessiert die ganze
Persönlichkeit mehr als der Dichter Murner. Und aus
ängstlich übertriebener Gewissenhaftigkeit wird er matt
und findet nicht die richtigen Farben und Töne zu
einem scharf umrissenen und wirkungstark ausgemalten
Charakterbild, das nach und trotz Liebenau problematisch
bleiben und mit gewohnter Heftigkeit umstritten werden
wird.

Die von Liebenau offen gelassene literarhistorische

Lücke will nun Schuhmann mit seinem umfänglichen
Buclie ausfüllen, indem er dem Neudruck von Murners
ausgewählten Satiren eine lange Einleitungvon 16t) Seiten
voranstellt. Seh. ist zwar in der Murnerforsehung kein

Neuling. Die Stellung des Franziskaners in dem be-

rüchtigten Jetzerhandel hat er kritisch beleuchtet und
ihn an anderer Stelle begeistert als vorlutherischen

Reformator gefeiert, rein auf Grund der Geissehing
von Zeitsünden und Schäden in der Narrenbeschwöiung.
Aber von hier vorzudringen bis zur allseitigen Er-

fassung und vorurteilsfreien Darstellung der ganzen
menschlichen und dichterischen Persönlichkeit Murners,
ist ein Beginnen, das das Können einer vorwiegend
historisch geschulten und eingestellten Kraft übei'steigt.

Denn Textgestaltung und Erklärung von Murners
Dichtungen verlangen auf Tritt und Schritt gründ-

liche sprachliche Kenntnis und subtile methodologische
Schulung. Hier musste Seh. von vornherein versagen.

Li richtigem Gefühl für seine Schwäche rückt er des-

halb den ersten Teil, die umfangreiche, litei-arhistorisch

schwer beladene Einleitung, in den Vordergrund. In

acht Kapiteln werden behandelt Murners Lebenslauf,

seine Verdienste um Autklärung und Kultur, M. als

Dichter und Satiriker, seine Verdienste um Bereicherung

I

und Ausbildung der deutscheu Gemeinsprache, inter-

essante „Besprechungen'' von M.s Werken, M. als

„Abschreiber" und ,, Ausschreiber", M. ein „Talent,

j

kein Charakter", und endlich M. und seine Rivalen.

Schon diese Kapiteltiberschriften schlagen schrill

den Ton an, auf den die ganze Einleitung abgestimmt
ist: schärfste Polemik gegen alle, die anderer Meinung
über Murner und die Relormation sind als Verf Das
Urteil aller, aber auch aller Kritiker von Murners Zeit-

genossen herab bis zur Gegenwart wird umständlich

j

regibtiert mit enthusiastischer Zustimmung, die oft eines

[

komischen Beigeschmacks nicht entbehrt, oder aber
' mit leidenschaftlicher Ablehnung, die jede objektive

! StelhmguahiLie von seiner Seite im Keime erstickt.

Dabei werden alle Kritiken in auslühilicheu Zitaten

wiedergegeben, so dass der grosste Teil der Ein-

leitung unter einem unförmlichen Wust von Zitaten mit

Sperr- und Fettdruck, Aniührungszeicheu, Gedanken-
strichen und Parenthesen verschüttet wird. Die Zitate

.selbst werden nicht selten wiederholt und mit ge-

schmacklosen Einschiebseln und Zusätzen ausstaffiert,

die unnötig sind und die Urteilskralt einer nicht wissen-

schaftlich gebildeten Leserschatt , an deren Adresse
sich Seh. ofi'enbar in erster Linie wendet, herabdrücken
und lähmen sollen. Ich mache mit bewusster Schärfe

Front gegen diese Art wissenschaftlicher Popularisierung,

deren Gefahren offenkundig sind und von jedem be-

kämpft werden müssen, dem die Wissenschaft ein

Dieneramt der Wahrheit ist. Mit welch groben Mitteln

Seh. arbeitet , dafür ist die geradezu groteske Ver-

schwendung, die er mit dem Sperrdinick treibt, be-

zeichnend: nicht nur sämtliche Personen- und Orts-

namen, nein, jedes vermeintlich sinnwichtige Wort und
Gebilde , am liebsten ganze Zitate werden gesperrt.

So sehr verausgalit er sich in dieser förmlichen Sucht

nach Sperrdruck, dass er von der Jlitte der Einleitung

an mit diesem Mittel allein nicht mehr auskommt und

nun zum Fettdruck greifen muss , auch wo er ganz

unangebracht ist. Ich rüge diese arge Verzerrung des

Textbildes , weil ich darin nicht nur einen Verstoss

gegen die äussere Form erblicke: nur bei gänzlichem

Mangel au wissenschaftlicher Erziehung, von deren Be-

dürlnissen Seh. scheinbar keinen Begriff hat, wird

solche Verschwendung begreiflich iin Zeitalter der

Papierknapjilieit und Drucknote , unter denen jede

wissenschaftliche Publikation bei uns Leute so un-

gemein zu leiden hat. Und zu diesen unartigen

Maniereu der Form gesellen sich vulgäre Lässigkeiten

im Ausdruck, z. B. .über Murners Geburtsort sind

sich die Gelehrten nicht eiu'g' (S. 4) oder ,in den

Augen jener, die nicht alle werden' (S. 15).

Dies zur allgemeinen Charakteristik des I. Teils.

Zu den einzelnen Kapiteln möchte ich folgendes be-

merken. Im ersten Kap. wird (S. 4 f.) entgegen den

neueren Forschungsergebnissen, die sonst allgemeine

Zustimmung gefunden haben, an Strassburg statt Ober-

ehnlieim als Geburtsort festgehalten, weil sich Murner
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selbst nicht als Oberehnheimer. sondern stets als Strass-

burger gefühlt uud sich wiederholt als Strassburger

Kind bezeichnet habe. Dieser Einwand lieweist jedoch

nur, dass M. in Ötrassburg seine Jugend verlebt hat

und dort in der Obhut des Elternhauses aufgewachsen,

nicht aber, dass er in Strassburg geboren ist ; so wenig

wie man die Wiege Walthers v. d. Vogelweide nach

Oesterreich setzen uiuss, weil er davon spricht als dem
hint cid ich rem Inncle hin erzogen. M. darf sich mit

gutem Grund ein Strassburger Kind nennen : seine

Geburt fällt in die Mitte der 70 er Jahre, Anfang der

80 er Jahre siedeln seine Eltern von seiner Geburts-

stadt Oberehuheiui nach Strassburg über , wo sein

Vater 1482 das Bürgerrecht erwirbt und er selbst,

kaum 15 jährig, in den Barfüsserorden eintritt. —
üeber das Leben Johann Murners gibt sein Gedicht

über den Ehestand bedeutend mehr Aufschluss als

bisher bekannt ist: der Autor schreibt sich darin

viel Selbsterlebtes von der Seele. Besonders über die

frühen Mannesjahre Johanns , worüber Liebenau und
mit ihm Seh., auf die dürftigen Mitteilungen Röhrichs

und Ch. Schmidts angewiesen, nichts zu sagen wissen,

gibt die autobiographische Dichtung einen anschau-

lichen, lesenswerten Bericht '. Wichtiger als der von

Seh. ei'wähnte niehrjubrige Prozess Johanns gegen die

Domherren Gebrüder Wolf ist die amtliche EoUe, die

er im Hepphandel gespielt hat , worin er als Anwalt
die Interessen seiner Vaterstadt in Rom \'or dem Pabst
mit Umsicht und Energie verfocht. Umfangreiche,

früher im Thomasstift, jet/.t im Stadtarchiv zii Strass-

burg aufbewahrte Akten berichten eingehend über diese

unerfreuliche Affäre. — Ausser Johann und den
übrigen bekannten, von Seh. S. 6 angeführten Ge-

schwistern (Gertrud, Sixt, Beat, Richardis und Barbara)

hatte Murner noch eine vierte Schwester namens
Enneline, deren Existenz der Forschung bisher ent-

gangen ist, die ich aber aus mehreren Strassburger

Urkunden nachweisen konnte, z. B. in einem Konzept
zu dem bereits bekannten, von Liebenau, Murner-
biographie S. 1 ^, im Auszuge wiedergegebenen Register

der Kontraktstube. — Der Neffe Geilers ist nicht Jörg,

sondern Peter Wickram, und nicht schrieb „Raphael
Musäus , unbekümmert um Matth. 5, 22, den famosen
Murnarus Leniathan", wie Seh. S. 15 sich ausdrückt,

sondern das tat ein bisher unbekannter, von P. Merker
nachgewiesener Strassburger Literat Nicolaus Gerbel

(Einleitung zum Lutherischen Narren, 1918, S. 15). —
Nicht nur die üebersetzung der Weltgeschichte des
Sabellicus, wie Seh. S. 28 meint, illustrierte Murner
eigenhändig, sondern auch die meisten seiner bekannten
Satiren, wie M. Sondheim, freilich an verborgener Stelle,

bereits vor zehn Jahren nachgewiesen hat. — Im zweiten
Kap. wird Murner als Kulturheros gefeiert, der wie
kein anderer Aufklärung ins Volk hineingetragen habe
und als aufgeklärter Geist turmhoch über allen anderen,

besonders den Reformatoren stehe. Gleichwohl muss
Seh. zugeben, dass M. als echter Sohn seiner Zeit

nicht frei von Aberglauben und Fabelei war, wie sein

Jetzerbericht und die Aufnahme der Fabel von der

' Bereits 1914 war ich im Begriff, das Gedicht, das
sehr selten und nicht ohne Reize i.st, reit ausführlichen
biographischen Nachweisungen herauszugeben. Solange
ich nicht in der Lage bin, die Schätze des Strassburger
Stadtarchivs wieder zu heben, werde ich davon Abstand
nehmen müssen.

Päbstin .Johanna (Badenfahrt XI und Gäuchniatt 2094 ff.j

dokumentieren. — Murners Streit mit Ulrich Zasius

wu'd S. 30 ff. in unleidlicher Breite erörtert unter

Abdruck der langen brieflichen Kontroversen. — Den
Sehluss dieses Kapitels (S. 48 ff.) füllt die Beweis-

führung aus , das M. der Verfasser des hd. Eulen-

spiegels sei. An sich hätte das ins nächste Kap.
gehört. Die Dissertation von H. Lemeke kennt Seh.

nicht : erst bei der Korrektur ist er von A. Klassert

darauf aufmerksam gemacht. Wer aber ein so weit

ausholendes uud breit angelegtes Buch über M. schreibt,

für den soUte die Kenntnis der einschlägigen Literatur

Voraussetzung sein. Nun ist freilieh Lemekes Beweis-

führung gegen Murners und für Butzers Autorschaft

nicht gelungen. Für Lösung dieses schwierigen

Problems ist seine Methode der Wortschatzaual3-se zu

roh : damit lässt sich alles, im Grunde nichts beweisen.

Dasselbe gilt von Sch.s sprachlichem Nachweis , der

sich in den gleichen ausgetretenen Bahnen der Wort-
schatzvergleichuug bewegt. Ueberzeugender wirken

die inhaltlichen Parallelen zwischen dem Eulenspiegel

und Murners Sattren. Bevor aber nicht die Plus-

historien, die der Strassburger Bearbeiter dem nd.

Original zugefügt hat, reinlich ausgeschieden sind, ist

jede Beweisführung a priori zur Versandung verurteilt.

Hieiauf hat schon Edward Schröder^ nachdrücklich

verwiesen. Seh. hätte sich diesen Wink zunutze

machen sollen, falls er ihn überhaupt zu Gesicht

bekommen hat. Und was er S. 50 aus der Vorrede

des Eulenspiegel Murner andichtet , ist ganz unzu-

treffend, denn das Vorwort bezieht sieh gar nicht auf

den hd., sondern den nd. Verfasser-. Die Autorfrage

des hd. Eulenspiegels bleibt also auch fürderhin offen.

Seh. sagt S. 454*, sein Beweis wäre gi-ündlicher aus-

gefallen, hätte er von Lemekes Arbeit eher Kenntnis

erhalten. Die Murnerforschung würde ihm Dank
wissen, wenn er diesen Beweis nachträglich erbringen

wollte ; auch dann würde sie Murner noch nicht den

Ehrennamen eines Homer des der Weltliteratur an-

gehörenden Volksbuches mit Seh. zuerkennen können,

denn darauf hätte höchstens der nd. Autor An-

spruch. — Das nächste Kap. fliesst in das zweite

über: ein buntes Zitatensammelsurium voller einseitiger,

stürmischer Polemik, die den Verf. zu keiner objektiven,

abschliessenden Charakteristik des Dichters und Sa-

tirikers Murner kommen lässt. —- Im vierten Kap.,

das Murners Verdienste um Bereicherung und Aus-

bildung der deutschen Gemeinsprache feiern soll, wagt

sieh Seh. auf hal-hrecherisehe Hochgebirgspfade, von

denen er, unkundig ihrer Gefahren, unrettbar abstürzen

muss. Er ist sich wohl seines unzulänglichen Rüst-

zeugs bewusst, denn die sonst so breit angelegte Ein-

leitung bringt es bei dieser bedeutsamen Untersuchung

nur auf sechs Seiten, von denen obendrein die Hälfte

durch Textabdruck und Zitate ausgefüllt ist. Nach Be-

tonung von M.s Sprachgewandtheit versteigt sich Seh. zu

folgenden merkwürdigen Entdeckungen: ,Die deutsche

Sprache war kein „schlafender Riese" mehr, als Luther

auftrat, sondern bereits von Brant und Murner

' Bei der Besprechung von Lemekes Arbeit im Geleit-

wort der 1911 im Insel-Verlag erschienenen Faksimile-

ausgabe vom Eulenspiegel S. rlf f.

2 Auch darüber hätte er sich aus E. Schröders a. a 0.

S. 24 ff. niedergelegten Untersuchungen eines besseren be-

lehren können.
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geweckt worden. Sie machte schon vor 1517 eine

vielversprechende Stuim- und Drangperiode durch.

Das sieht man nirgends besser als bei Murner. Das
Nhd. ringt bereits mit dem Dialekt und dem Mhd. um
die Oberhand' (S. 65). Oder: ,Ferner war es nicht

Luther, sondern Murner, der den „Wortschatz und
Satzbau" der deutschen Sprache feiner, melodischer,

„reicher und ausdrucksvoller" gestaltet hat als irgend-

ein Deutscher zuvor. Sein Wortschatz ist vielleicht

grösser als der Goethes oder Schillers' (S. 66).

Und S. 68 : ,Auch um die Ausbildung der nhd. Gemein-
sprache, die in Siiddeutschland, nicht im Norden (sie!)

ihren Ursprung hat hat sich Murner verdient

gemacht, so verdient wie irgendeiner. Er tritt mit-

unter geradezu als Bahnbrecher und Führer auf, während
Luther „in diesem Hauptunterschied der alten und
neuen Sprache zeitlebens auf einem veralteten Stand-
punkt stehen" geblieben ist.' Als Kronzeuge für diese

Erkenntnis wird Konrad Burdach aufgerufen ' , dann
wird (S. t;9) nochmals beteuert: ,Jedenfalls hat Murner
und sein Lieblingsbuchdrucker Joh. Grieninger
hiezu so viel beigetragen wie Luther, der durch seine

Bibelübersetzung wenn auch nicht „der Schöpfer, so
doch der Begründer der nhd. Gemeinsprache" geworden
sein soll.' Ich nabe Sch.s Thesen wörtlich wieder-

gegeben , um zu zeigen, was für verworrene Vor-
stellungen vom Wesen und Werden der nhd. Schrift-

sprache den Verf. zu seinen Entdeckungen verführt

haben. Seine Aufstellungen sind um so unverständ-
licher, als ihm doch die Ergebnisse von Burdachs
gi-undlegenden Forschungen bekannt sind. Denn dann
sollte er wissen, dass die neue sprachliche Reform
mit dem Ziel einer deutschen Gemeinsprache sich nicht

in Laut- und Formenlehi-e erschöpft, sondern auch in

Wortbildung und vor allem im syntaktischen und
stilistischen Gefüge neue Bahnen einschlägt. Und diese

Bewegung zieht ihre Kreise um ein ganz bestimmtes,
festliegendes Zentrum, den mitteldeutschen Osten. Die
Triebkräfte einer solchen sprachlichen Expansion
wurden aber aus dem Born einer überragenden
geistigen Kultur gespeist, wie sie damals das ost-

mitteldeutsche Zentrum auf allen Gebieten des Geistes

auszeichnete. So wird auf diesem Boden die deutsche
Gemeinsprache in der Zeit von etwa 1350— 1450 rein

kunstmässig von berufsmässig Schreibenden , hinter

denen führende Persönlichkeiten stehen, ausgebildet
in Kanzlei und Schule. Sie ist etwas Neues und
mit anderen, fremden Vorbildei-n als der Kunst-
form der mhd. Dichtung. Und wie stellen sich nun
Luther und Murner zu dieser Bewegung? Die Er-

kenntnis, dass wir nicht den Reformator der Kirche
als Schöpfer und Begi-ünder der nhd. Schriftsprache an-

sehen dürfen, ist längst Gemeingut der germanistischen

' Deutsche Lit.-Ztg. 1890, Nr. 40, Sp. 1459 ff. (Rezension
über Alex. Keifferscheid. Marcus Evangelion Mart. Luthers,
Leipzig 18s9). Seh. hätte .TUch die anderen einschlägigen
Arbeiten Burdachs studiereu sollen, wie die Rezension Ober
Joh. Luther, Die ßeformationsbibliographie, und die Ge-
scliichte der deutschen Sprache, Berlin 1898, im Lit.
Ccntralbl. 1899, Nr. 4, Sp. l;!4 ff. Ferner Die Einigung der
neuhochdeutschen Schriftsprache. Einleitung. Das Ki. .lahr-
hundert. Halle 1884, und Zur Geschichte der neuhoch-
deutschen Schriftsprache, Forschungen zur deutschen
Philologie, Festgabe für Rudolf Hildebrand, Leipzig 1894,
Vom Mittelalter zur Reformation, Halle 189:!.

Forschung ' und braucht von Seh. nicht mehr propagiert

zu werden. Luther war nicht, um mit Burdach zu

sprechen, der Führer, der Bahnbrecher der sprachlichen

Bewegung, sondern eher ihr Nachzügler, der mit seiner

Sprache nicht Schritt halten konnte mit dem Tempo, das

die Drucker selbst seiner engeren Heimat hierin an-

schlugen. Aber unabhängig von dieser Entwicklung
hat seine Sprache als solche eine literarische Wirkung
ausgeübt, deren Kraft und Originalität niemand , auch
Seh. nicht, bestreiten wird. Und durch die weite

Verbreitung seiner Bibelübersetzung, die allerorts nach-

gedruckt und ohne sein Zutun der fortschreitenden

Entwicklung der Schriftsprache angepasst wurde, wird

Luther zum weithin sichtbaren und mächtig wirkenden
Werkzeug der Sprachreform. Mit dem ausgehenden 16..

mehr noch im ganzen 17. bis hinein ins 18. Jahrhundert

veraltete allerdings Luthers Sprache, bis sie durch die

Schweizer, Klopstock, Herder und die jungen Original-

genies , allen voran Goethe, erneuert wurde und , zu

neuem Leben erweckt, eine herrliche Renaissance er-

lebte. Und Murner? Er steht in streng heimischer

Ueberlieferung weitab vom Zentrum und von der sich

ausdehnenden Peripherie der werdenden nhd. Gemein-
sprache. Er schreibt leicht gefärbten alemannischen

Dialekt, und seine poetische Kunstform leitet sich in

gerader Linie von der mhd. Tradition her. Wenn er still-

schweigend duldet, dass die Drucker einige Eigenheiten

des oberdeutschen Dialekts , die auch in die Gemein-
sprache Eingang fanden, in sein Schriftbild hinein-

bringen, oder selbst aus metrischen und reimtechnischen

Gründen zu einer schriftsprachlichen Form greift, so

erwirbt er damit keine nennenswerten Verdienste um
die Förderung der deutschen Gemeinsprache. Diese
ist das Produkt ganz anderer Faktoren, auf ganz

anderem Boden gewachsen. Luther wie Murner treten

der Bewegung durchaus als Nehmende , nicht als

Gebende gegenüber, wobei ihr Ijuther freilich von Haus
aus viel näher steht als sein alemannischer Rivale. Dass
Murners Sprachgewandtheit als solche Anerkennung
verdient, steht auf einem ganz andern Blatt und hat

mit der Ausbildung der hd. Schriftsprache an sich

nichts zu tun. — Die letzten vier Kapitel , die

über die Hälfte der ganzen Einleitung einnehmen,

sind rein polemisch als Generalabrechnung mit allen

persönlichen und literarischen Gegnern Murners von

seinen Lebzeiten herab bis heute. Die Aussprüche
sämtlicher Gegner werden zitiert und umständlich be-

richtigt, unbekümmert darum, dass die Forschung längst

über solch einseitige Aufstellungen hiuwegschritt und
haltlose Hypothesen wie die Uhls, wonach M. 1512
eine Sammlung deutscher Sprichwörter vorgelegen

haben soll , nie Anerkennung fanden. Alle Ver-

kleinerungsversuche seines Helden können nur Sch.s

Heiterkeit erregen , während seine eigenen Lobes-

hymnen auf M. immer dithyrambischer werden : die

Vergleiche mit Savonarola, Dante und Goethe jagen

einander förmlich. Hingegen werden die protestantischen

Gegner mit Anwürfen bedacht wie .rüpelhafte Taktik

der „reformierten" Gegner' (S. 125), ,barbarische

Raufboldmanier der Reformatoren' (S. 126), .Luther

' Erst neuerdings wieder betont durch Gustav Roethe.
D. Martin Luthers Bedeutung für ilie deutsche Literatur.

Ein Vortrag zum Reformationsjubiläum. Berlin . Weid-
mann 1918.
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sprach wie ein wilder Demagoge, wie ein geistlicher

Marktschreier , der weder sein Wort abwägt noch
die Folgen seiner Brandreden bedenkt' (S. 149), bei

Murner ,keine üreführenden Lügenberge' wie bei Luther

(S. 150), iiud in diesem Tone geht's Seite auf Seite

fort. Seh. wird nicht erwarten, mit solch gehässigen,

unreifen L'rteilen, die nur richtend auf ihn selbst

zurückfallen, überzeugen zu können. Er ist von einer

gerechten, würdigen Beurteilung Murners und seiner

Zeit weit entfernt und als religiöser Eiferer und
fanatischer Polterer am allerwenigsten berufen, Wahr-
heit und Wissenschaft über Wesen und Menschen des

Reformationszeitalters zu verkünden.

Dem Gehalt und Wert der .historischen' Ein-

leitung stellt sich der zweite Teil mit einer Auswahl
und Erneuerung von Murners Dichtungen würdig an

die Seite. Auch hier dieselbe unsinnige Verschwendung
mit dem Sperrdruck. Sodann hat Seh., um dem nicht

vorgebildeten Leser die Lektüre zu erleichtern, den
alten Lautstand und metrischen Bau nhd. Gesetzen an-

gepasst, indem er jede Einschaltung in eckige Klammer
setzt, damit sich der Leser selbst überzeugen könne,

dass nicht Luther der Schöpfer der nhd. Sprache sei

(S. 65). Durch dieses Schaltverfahren wird aber

die Absicht leichterer Lesbarkeit wieder vereitelt und
ins Gegenteil gekehrt : wahre Ungetüme von Wort-
bildern macheu das Schriftbild unübersichtlich. Nur
einige Beispiele, die man aus fast jeder Zeile aus-

heben könnte : red['t]st, Str[ä]nßl[e]in, Feder[n]kl[a]uber,

d[ie]w[e]il, Betzlle]i[n] , i[h]n['n], jetz[t ajuf, [a]uf[s],

Brüstl[e]i[n a|uf, darfst[s'], fürch[t']st,wil[ls)t, d[e[in[en].

In vielen FäCen ist diese Umschrift ganz überflüssig,

denn auch für den in der Literatur des U!. Jahr-

hunderts ganz unbewanderten Leser brauchen Formen
wie nit, selb, als, furchst nicht erst in ni[ch]t, selb[st|,

al(r)s. fürch(t'|st umgeschrieben zu werden: dabei be-

fleissigt sich Seh. nicht einmal der nötigen Konsequenz.
Bei stärkerer Abweichung der modernisierten von der
originalen Form wird diese mit dem stereotypen Zu-
satz , Original' in den Apparat gesetzt, der dadurch
über Gebülii- belastet wird. Drum hätte Seh. besser

getan, wie Pannier eine völlige glatte L'mschrift ins

Xhd. vorzunehmen statt der inkonsequenten und un-

klaren Halbheit. Doch schwerer als diese Mängel in

der Zurechtstutzung des Textbildes wiegt die Willkür,

mit der Seh. bei der Auswahl 'zu Werke geht; die

ganze Narrenbeschwörung, Schelmenzunft |mit den
Pluspartien der Strassburger Ausgabe) und Mühle
V. Schwindelsheim, aber nur fünf Kapitel der Baden-
fahrt und acht der Gäuchmatt werden des Abdrucks
für wert befunden. Der Lutherische Narr wird gänzlich

unterdrückt, obschon in der Einleitung die Bedeutung
gerade dieser grössten Satü-e w-iederholt hervorgehoben
wird. Dieselbe Willkür herrscht bei der Wiedergabe
der Dichtungen im einzelnen: nicht etwa nur derbe,

das moderne ästhetische Gefühl verletzende Stellen

werden ausgelassen, sondern alles, was irgendwie das
von Seh. entworfene Lebens- und Charakterbild M.s
in seinem strahlenden Licht verdunkeln könnte. Als
Beispiel diene hier die Mühle v. Schwindelsheim, von
der im ganzen 4:52 Verse, also fast ein Drittel, ge-

strichen sind. So einmal sämtliche Stellen , deren
Derbheit Seh. dem heutigen Leser nicht zumuten zu
dürfen glaubt wie 106. 163— 16G. 189. 938 — 947.
1110 11 und 1408—1411. Die Berechtigung dieses

Verfahrens vermag ich nicht anzuerkennen. Wer einen
Schriftsteller des 16. Jahrhunderts zur Hand nimmt,
muss sich mit dem grobianischen Gepräge jenes Zeit-

alters abfinden. Für Schulzwecke ist Muruer freilich

keine geeignete Lektüre. Doch scheint Seh. auch au
eine solche Verwendung seines Buches gedacht zu
haben: bringt er es doch fertig, die Themaverse am
Eingang der meisten Kapitel durch Bibelsprüche zu
ersetzen. Jede Kritik, die M. an der Kii-che und ilu-en

Dienern übt, wird getilgt, z. B. 694—718. 875—922.
1262—1269. 1322—1340 und 1373-1397, oder ein-

geschränkt mit den Worten ,geht zu weit'. Selbst

eine harmlose Lehre des Aristoteles (431—435) findet

keine Gnade und wird ausgemerzt. In vielen Fällen
ist der Grund der Streichung nicht ersichtlich: hier

scheinen mir lediglich Schwierigkeiten der Umschrift
und Interpretation, wie ich an zahh-eichen Beispielen

aufdecken könnte, die Ursache der Verstümmelung zu

sein. Dass bei solch radikalen Editionsprinzipien

häufig das logische Satzgefüge zerrissen wird, ist nicht

weiter verwunderlich: fällt die Satzverki-üppelung doch
oft mitten in das Eeimband hinein, so dass zahlreiche

reimlose Verse entstehen. — Der Apparat ist wissen-
schaftlich wertlos ; er enthält im wesentlichen nur die

Originalformen zu den von Seh. vorgenommenen Um-
schriften, ferner Belege aus anderen Satii-en Murners
und vor allem Bibelzitate. Für Erklärung alemannischer
Wörter wü-d uiit Vorliebe das Englische bemüht. Im
übrigen schöpft Verf. die Anmerkungen Spaniers zur
Narrenbeschwörung und Uhls ziu- Gäuchmatt aus: wo
er Eigenes in Te.xtbesserung oder Erklärung bringt,

greift er meist vorbei. So wird z. B. in der Mühle 399
Kri'iÜi auf Grund von Schelmenzunft 41. 36 in

Tr[(V|?(f?[p]/[/#J emendiert. ganz zu unrecht. Denn die

Bedeutung von KrütU (\-gl. DWb V, 2122) gibt dieser

Stelle einen guten Sinn; überdies ist das Wort auch
sonst bei Murner belegt, z. B. Gäuchmatt 3887. —
Kurzum, was Seh. mit seiner Ausgabe bietet, ist nicht

mehr der Murner des 16. Jahrhunderts, sondern ein

auf fremden Boden verpflanztes und zurechtgestutztes

Gewächs . das aller urwüchsigen Triebe beraubt ist.

Gerade weil sich Seh. über die wissenschaftliche Welt
hinaus an die breite Oeflfentlichkeit wendet, der er den
echten Murner nahe bringen will in scheinbar wissen-

schaftlicher Methode, dai'f die Fachkritik nicht schweigen,

wo schärfster Einspruch vonnöten ist. Die Muruer-
forschung ist auf dem besten Wege, Wesen und
Wirken des merkwürdigen Mannes in allseitiger Durch-
dringung zu erfassen. I"m so bedauerlicher, dass von
unberufener Seite von einseitig dogmatischem Stand-

punkt eine Lösung versucht wird , die nur Wirrnis
verbreitet , wo Entwirrung bitter uottut. Gleichwohl
ist Sch.s Buch von wohlwollenden Beurteilern ', wenn
auch mit Vorbehalten, begrüsst und ihm eine weite

Verbreitung gewünscht. Ich muss hingegen mit aller

Entschiedenheit bekennen , dass Schuhmauns Buch
nicht Förderung, sondern Rückschritt für die Muruer-

forschung bedeutet.

AUen Lesern, die Schuhmauns Muruer voller Eut-

täuschuuo; aus der Hand legen, möchte ich das aus

' Lucian Pflea;er in den hist.-polit. Blättern f. d. kath.
Deutschland. Bd. 1-56 (München 191.J), S. mh it., und Nikolaus
Scheid S. J. in Stimmen der Zeit, kath. Monatsschrift für
das Geistesleben der Gegenwart, Bd. 91 (1916), S. 89 ff.
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der Schule von Franz Schultz hervorgegangene Buch
von Lefftz warm ans Herz legen, um sich an seiner

Lektüre schadlos zu halten. Das ist jugendfrische,

begeisterte Wissenschaft, die Versöhnung bringt und
Freunde wirbt. Auch L. tritt dem Franziskaner als

Katholik mit inniger , echter Verehrung gegenüber.

Aber nirgend verleitet ihn dies enge persönliche Ver-

hältnis zu einseitiger Parteinahme für seinen Helden
oder gar zu gehässiger, unsachlicher Polemik gegen
Andersdenkende. Wo nach L.s Auffassung her-

gebrachte Bleiuungen zu berichtigen sind , geschieht

das in sachlichem Ton mit der überlegenen Ruhe, die

gründliche Kenntnis der Dinge zu verleihen pflegt.

Und nirgend überhebt sich L. zu der krassen An-
massung, die bei iSch. so unerquicklich und ab-

stossend wirkt. L. beschränkt seine Untersuchungen
zwar auf M.s gereimte Satiren, begnügt sich aber nicht

nach Anfängermanier mit mechanischer Zergliederung

und schematischer Zusammenstellung des Materials,

sondern dringt vor zu allseitiger scharfer Erfassung
der Elemente, die das Wesen von M.s volkstümlichem
Satirenstil bestimmen. Dabei schöpft Verf. nicht nur
aus intimer Kenntnis des zu behandelnden Stoff-

gebietes, sondern des elsässischen Volkstums selbst,

das noch heute eine so innige, für den Aussenstehendeu
schwerer erkennbare Berührung aufweist mit dem
Sprachgut einer längst versunkenen Zeit. So ist L.,

wie Murner Oberehnheimer von Gebur.t, wie kein

zweiter gerüstet, die Kardinalfrage zu beantworten,
die das Verständnis M.s so unoemein schwieriir macht,
die Frage : wo hört das volkstümliche Sprachgut auf,

und wo setzt M.s Eigengut einy Gerade hierin legt

L.s Arbeit eigenwertige Ergebnisse vor, die ich im
einzelnen nicht anführen kann — hier sei nur kurz
auf das Kapitel .Anspielungen auf lokale Verhältnisse'

S. 101 ff. verwiesen mit der plausiblen Lokalisierung
der Gäuchmatt = Gauchfeld im Schäfertal bei Sulz-

matt i. E. — , worin ich aber in erster Linie Fort-

schi'itt und wissenschaftliche Bedeutunsr des Buches
erblicke.

Wenn ich nach diesen allgemeinen Bemerkungen
im folgenden einige Vorbehalte und Berichtigungen
machen muss, so möchte ich solche Einschränkungen
nicht als Tadel und Besserwissen aufgefasst sehen,

vielmehr als dankbare Gegengabe für den Gewinn, den
mir L. mit seinem Buch gebracht hat. Bedenken habe
ich vor allem gegen die Einteilung des Stoffes ; die

Kapitel hätten strenger gei;eneinander al)gegrenzt werden
müssen, dann wären unliebsame Wiederholungen ver-

mieden worden. Schon in den Kapitelüberschriften
])rägt sich dieser Mangel aus; denn wenn man liest

II. Kapitel : Formelhaftigkeit , Fülle und Nachdruck,
III. Kapitel: Dramatische Lebendigkeit und Gegen-
ständlichkeit, IV. Kapitel: Volkstümliche Anschaulich-
keit und Bildhaftigkeit, so ist man von vornherein auf
Wiederholungen gefasst , die bei solcher Disposition
nicht ausbleiben können. Der gleiche Mangel herrscht
innerhalb der einzelnen Kapitel, wo auch Unter-
abschnitte ohne scharfe Grenzen ineinander über-
fliessen, z. B. im zweiten Kapitel I. Formelhaftigkeit,
III. Wiederholungserscheinungen, IV. Häufungserschei-
nungen. — L. macht mit gutem Gelingen eindringende
Versuf'he, die Grundlagen von Murners Stil, seine

historische Bedingtheit fi-eizulegen. Die ersten drei

die Vorbedingungen und Voraussetzuntren für die Ent-

faltung volkstümlicher Stilelemente im ausgehenden
Mittelalter behandelnden Abschnitte sind zu vage und

treffen mit der Schilderung mittelalterlicher Kultur-

zustände nicht immer das Rechte; hier und da wird

ein gewisser Mangel an quellenmässigem Studium
fühlbar. Aber schon im nächsten Abschnitt, mit dem
sich L. den besonderen Grundlagen von Murners volks-

tümlichem Satirenstil zuwendet, betritt Verf. festen,

sicheren Boden, den er in den folgenden gründlichen,

streng philologischen Untersuchungen nicht wieder

verliei t, gestützt auf sein reichhaltiges Material. Treffend

leitet L. aus der Tradition der franziskanischen Volks-

predigt den Predigtcbarakter in Murners Stil ab

(S. 12 ff.); die Adern dieser Quelle, der die bisherigen

Untersuchungen wenig oder keine Aufmerksamkeit
schenkten, bedürfen aber noch weiterer Klärung und
nachgrabenden Forschens. Die richtige Fährte hat L.

gewiesen. — Mit guten Gründen verteidigt Verf. die

Formelhaftigkeit und Wiederholungserscheinungen des

Murnerschen Stils , worin L. die Kennzeichen volks-

tümlicher Ausdrucksweise erkennt. Gervinus' ab-

fälliges, von anderen nachgebetetes Urteil, dass Murner
dort, wo er nicht andere piagiert, sich selbst aus-

schreibt, wird mit Recht endgültig abgetan. — Ueberall

stützt L. seine Aufstellungen durch das sichere

Fundament des vorgelegten Materials, das namentlich

in den Abschnitten über Murners Spruchweisheit und

volkstümliche Redeweise mit breitem Flusse strömt,

ohne freilich Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu

können, wie ich mich durch Stichproben überzeugte.

Bei seiner Fülle hätte das Material auch schwerlich

erschöpfend behandelt werden können : doch gelegent-

lich sind die Lücken empfindlich. So verniisst man
z. B. in dem Abschnitt über Sage, Märchen, Fabel und

Schwank (S. 111 ff.) die beiden Schwanke vom Kardinal

und der Bauernmagd. Auch das Kapitel über Syntax

(S. 71 f.) muss sich mit wenigen andeutenden Bei-

spielen begnügen: wenn auch eine systematische Be-

handlung dieser gewichtigen Probleme den Rahmen
der ganzen Darstellung gesjirengt hätte , so wäre

man dem Verf. doch dankbar gewesen, wenn er die

Tradition, in der M. hierin steht, bündig und in

groben Umrissen aufgezeichnet hätte. — Das letzte

Kapitel, das den ganzen Murner zu erfassen und dar-

zustellen sucht, ist im wesentlichen gut gelungen.

Gegen die in Methode und Ergebnissen gleich wunder-

liche Arbeit von Schatz sowie gegen die einseitig

protestantisch orientierten L^ntersuchungen Kaweraus
geht Verf. mit l)erechtigter Polemik sachlich an. Dann
verteidigt (S. 179 ff.) L. mit Geschick die Derbheit

in M.s Schreibart. Dabei ist er unbedingt im Recht

mit seiner Forderung, dass man nicht aus moderner

ästhetischer Einstellung heraus M.s Stil beurteilen

darf, sondern den Massstali dessen nehmen muss, was
zu M.s Zeiten für erlaubt galt. Ich selbst halte auch

meinen früher geäusserten Tadel . dass M. im stillen

an seinen Zoten Freude gehabt habe, nicht in dieser

Schärfe aufrecht. Aber dass der Satiriker, seiner be-

sonderen Anlage folgend, dem Geschmack der breiten

Masse, die solch derbe Töne gern vernahm, soweit

ii-gend möglich entgegenkam, ilaran halte ich fest nach

wie vor; und auch L. gesteht diese Neigung M.s aus-

drücklich zu (S. 1811). M. selbst ist sich dieser Ver-

anlagung zu derbem Humor durchaus bewusst und

bekennt offen in einem Briefe an den Reuchlinisten
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Keilbach: ego, ut nosti, natura nonsuni serius, sed in

risioii, rtiam Die de hoc dolenfr, proni^simus. Und
schon M.s Zeitgenossen kennzeichneten die Manier

und Uebertreibuug in seinem Stil. Ich kann deshalb

diese Eigenart M.s nicht aufs Konto des elsässischen

Volkscharakters wie L. setzen, sondern spreche sie

als individuelle Veranlagung an. Auch Geiler strebt

wie M. nach Volkstümlichkeit, aber bei aller Urwüchsig-

keit wahrt er den sittlichen Ernst auch in der äusseren

Redeform, wie auch L. zugibt (S. 192). —
Doch all diese Einwände, die man im einzelnen

machen kann , wiegen nur leicht und vermögen das

Gewicht der Gesamtleistung nicht abzuschwächen.

Ich wiederhole, ich freue mich des Buches als eines

die Murnerforschung nachhaltig fördernden Beitrages,

der uns ein gut Stück vorwärts bringt auf dem Wege
zur Erkenntnis von Wesen und Wirken der problema-

tischen, au Widersj.irüchen so reichen Mönchsgestalt,

die an der Wende zweier W'elten steht.

Berlin. Gust. Bebermever.

Max Förster, Die Beowulf-Handschrift. Mit 2 Tafeln.

Leipzig, B. G. Teubner. l'Jly. ¥". >^'J S. Preis M. 2.90.

(Berichte über die Verhandlungen der Sachs. Akad. d.

Wissensch. zu Leipzig. Phil.-hist. Kl. Bd. 71. Heft 4)

Der Sammelband Cottnn Vitellius A..\v. welcher

rlas Beowulfepos überliefert . ist seit Wanley nicht

mehr genau beschrieben und in allen seinen Teilen

[)aläographisch gewürdigt worden. Diesem Mangel
hilft Försters Aufsatz ab. Mit Recht betont er, dass

man bei Nichtbeachtung der Hilfen, welche die Ptiläo-

graphie für die Datierung gewährt . zu ganz falschen

literargeschichtlichen Ansätzen und Folgerungen gelangt.

Zunächst erledigt er das Verhältnis der verschiedenen

alten und neuen Blattzähluugen zueinander. Dann er-

schliesst er die ursprüngliche Lagenverteiluug, die mau
heute wegen der Auflösung der Handschrift in be-

sonders geschützte Einzelblätter nicht mehr erkennen

kann, aus alten Bogensignaturen (für die Blätter 1—95)

oder vermittelst Berechnung des Umfaugs von Lücken
und anderer Anzeichen. Danach bestand der erste

Teü des Bandes aus 11 Lagen zu je 4 (einmal 5)

Bogen : am Schluss desselben ist eine ganze Lage aus-

gefallen, ebenso bei der achten Lage das angefalzte

Blatt 60. Der zweite Teil des Bandes (Bl. 96—211)
liestand vermutlich aus 18 Lagen zu meist vier Bogen

;

zwei Lagen wiesen ein neuntes eingesetztes Blatt auf;

zwei Lagen bestanden aus fünf Bogen. Vier Lagen
sind heute verloren, eine am Anfang, drei vor der

letzten Lage. Diese Rekonstruktionsversuche haben
viel Wahrscheinlichkeit für sich, bedürfen aber hin-

sichtlich des die Soliloqnien des Augustinus umfassenden
Teils (Bl. 4 — 59) einer Berichtigung auf Grund der
demnächst in Angl. Beibl. zum Abdruck gelangenden
Entdeckung Josts. betreffend eine Störung der richtigen

Blätterfolge in diesem Teil des Kodex.
Die auffallende Verschiedenheit der Hände in den

beiden Teilen , von denen der zweite mindestens
100 Jahre älter ist als der erste, zwingt zum Schluss,

dass die Vereinigung in einem Band nicht ursprünglich,

sondern vermutlich erst von Cotton zwischen 1620 und
1638 vorgenommen worden ist. Im ersten Teil sind

zwei einander ziemlich gleichzeitige Schreiher zu unter-

scheiden, A (Bl. 4—59, Soliloquien) and B (Bl. 61—94,

Nicodemus, Salomou und Saturn, Quintinus), jener ein

älterer Mann, der früheren Schreibgewohnheiten folgt,

B jünger, weniger fest an bestimmten Formen hängend
und oft ängstlich Wort für Wort in der für ihn stark

archaischen Schreibung nachmalend. Die Folgerung

Huhnes und Schmitts aus der altertümlicheren Ortho-

graphie von B, dass dieser ein bis zwei Menschenalter

vor A geschrieben habe, ist nicht richtig. Ganz un-

bewiesen und unwahrscheinlich ist die Behauptung
Hargroves , dass A ein Franzose gewesen sein müsse
und nach Diktat geschrieben habe.

Auch der zweite Teil des Bandes (Bl. 96— 211)
rührt von zwei verschiedenen Schreibern C und D her,

die auf Bl. 177" (172" der ältesten Zählung) wechseln.

Vom Wesen beider geben die verkleinerten Proben in

Holthausens Beowulfausgabe einen guten Begriff. Dass
auch das Judithbruchstück von D geschrieben ist, darf

nach F. nicht bezweifelt werden. Diese Tatsache ist

von Bedeutung für die Frage , wie die sprachlichen

Besonderheiten der beiden Hände im Beowulf zu deuten

sind. Die zahlreichen io im Schlussdrittel des Beowulf
können nicht vom Kopisten herrühren, sondern müssen
schon in seiner Vorlage gestanden haben. Wenn sie

weniger zahlreich bei C sich finden, so hat dieser

weniger getreu an die Vorlage sich gehalten als D.

Auch in der Judith finden wir die Vorliebe für nicht-

westsächs. Formen. Ihre „Ausdeutung begegnet neuer-

dings ungeahnten Schwierigkeiten, seit Sievers' schall-

analytische Untersuchungen die früheren Auffassungen

von den lautlichen Besonderheiten der ae. Mundarten
gänzlich erschüttert haben". Die früher als kentiscli

angesehenen /»/-Formen hält Sievers jetzt für melodisch

bedingte westsächs. Parallelformen neben / und co.

Auch Formen wie u'iihJeml neben ireiddend sollen im

Südengl. mögliche Dojipelformen nach Umlagerung des

Druckes auf das zweite Glied des alten ra sein (vgl.

in Abhandl. Sachs. Ges. Wiss. Phil.-hist.

1918. 103). Darum verlangt F. zuerst eine

schallanalytische Festlegung der ursprünglichen Laut-

fornien für die in Frage kommenden Texte, losgelöst

von ihrer zufälligen Schreiberüberlieferung. Wer wii-d

uns eine solche zu geben imstande sein y

Die bisher geltende Annahme, dass C nur für die

ersten 1939 Verse des Beowulf verantwortlich sei, und

dass alles, was im Sammelband vorausgehe, von anderen

Schreibern herrühre, ist nach F. unhaltbar. Eine sorg-

fältige Vergleichung der Schriftzüge lehrt vielmehr,

dass C auch alle vorhergehenden ae. Prosatexte der

Hs. II, also die Christophorus-Legende, die Paradoxo-

grapha (früher ,,Wunder des Ostens" ), und den Alexander-

brief an Aristoteles mit abgeschrieben hat. F. beweist

seine Behauptung ad oculos durch die beiden bei-

gegebenen Faksimile. Sie ist für die Datierung und

literarhistorische Einreihung der Paradoxograjiha und

des Alexanderbriefs von weittragender Bedeutung.

Für die absolute zeitliche Festlegung der vier

Hände fehlen äussere Anhaltspunkte. Die paläo-

der ags. Nationalschrift ist

ein sicheres Urteil über die

lokalen Unterschiede zu ge-

Hs. I wesentlich jünger sein

muss als II. Bei G und D finden wir Altes und Neues,

Fortschrittliches und Archaisches in eigentümlicher

Weise geun'scht, so dass- man sie am liebsten in eine

mittlere Periode des in Frage kommenden Zeitraums,

7

Sievers

Kl. 35,

graphische Erforschung

aber noch weit entfernt

,

feineren zeitlichen und

statten. Klar ist . dass



99 1920. Literaturblatt für germanisolie und romanische Philologie. Nr. 3. 4. 100

also rund um 1000 , setzen möchte. Der beliebte

Ansatz „10. Jh." ist in dieser allgemeinen Fassung zu

vermeiden, da er einer Ueberscbätzung des Alters

Vorschub leistet. Damit rücken nun auch die vorhin

genannten Prosatexte, die man bisher an das Ende der

ae. Zeit zu stellen pflegte, viel höher hinauf; alle mit

der späteren Datierung verknüpften literarhistorischen

Konstruktionen fallen in sich zusammen. „Wenn man
die gerade bei dem Paradoxographen durch das Vor-

liegen der Lateinquelle und einer zweiten handschrift-

lichen Ueberlieferung leicht zu kontrollierende Fehler-

haftigkeit der Ueberlieferung in Betracht zieht, wird

man geneigt sein, . . . die Entstehung der ae. Version

in das dritte Viertel oder die Mitte des 10. Jahrh. zu

verlegen. Den „Hauch einer neuen Zeit, neue Ge-

danken, eine neue Lebensweise, eine neue Phantasie-

welt", den diese Texte atmen, haben wir also schon

demEinfluss der Cluniazensischen Kloster- undBildungs-

reform zuzuschreiben, die das Auge der englischen

Mönche auf diese spätgriechischeu Stoffe in lateinischem

Gewände lenkte" (S. 46); eine Feststellung, in der F.

mit Recht das Hauptergebnis seiner Beschäftigung mit

der Handschrift sieht.

A und B gehören in die Zeit nach der normannischen

Eroberung. Sie weisen trotz manchen Abweichungen

im einzelnen durchaus den Charakter der südengl.

Schrift von 1120— llöO auf, wie sie im Textus Roffeusis

und der Peterborough- Chronik zutage tritt. Die Hs. I

liefand sich um 1-300 nachweislich in dem 1133 ge-

gründeten Chorherj-enstift St. Mary zu Southwik in

Hampshire. Die Annahme, dass sie dort auch ge-

schrieben sei, liegt nahe.

Ueber die Herkunft der Hs. II weiss F. dem
bisher Bekannten nichts Neues hinzuzufügen. Auch

§ 6 über die Geschichte des Kodex enthält keine Ueber-

raschungen. i^ 7 beschreibt den Inhalt des Kodex mit

aller wünschenswerten Sorgfalt und Genauigkeit. Daraus

sei hervorgehoben, dass F. den Schluss des Beowulf

aus inhaltlichen und melodischen Gründen als abrupt

empfindet und glaubt, dass, da nach der letzten Zeile

von Bl. 203° nachweislich drei ganze Lagen aus-

gefallen sind, auch noch eine Anzahl von Versen des

Beowulf verloren gegangen sein mögen.

Mainz. Gustav Binz.

Hans Hecht, Robert Burns, Leben und Wirken des
schottischen Volksdichters. Mit einem Hildnis. Heidel-
berg , C. Winters rnivcrsitätsburhhandkuig, lyii:). Vll
und 3Ü4 S. |8. L^9U— 297 kritischer bibliographischer An-
hang.] Preis geb. M. Ki.—

.

Wenn es je eines neuen Beweises bedurfte, dass

Burns' Leben und Dichten unzertrennlich miteinander

verknü])ft sind, und dass das eine nur im Lichte des

andern begriffen werden kann — Hechts Buch liefen

diesen Beweis. Auf dem festen Grunde jahrelanger

\'orstudien bauend , deren Frucht uns in der Gründ-
lichkeit und dem eindringlichen Urteil des Buches fast

auf jeder Seite entgegentritt , ist es Hecht gelungen,

ein deutsches Burnsluu-h zu schaffen, das nicht nur
völlig auf der Höhe der Forschung steht, sondern durch
seine anziehende Form auch den Nichtfachmann lebhaft

fesselt. Man kennt die zwei Klippen, die den Burns-
bingrapheu allüberall bedräuen; hier die Moralpredigt,

der dieses Dichterleben als abschreckendes Beispiel

gerade gelegen kommt, und dort der Hymnus auf das

Recht des Genies sich ungehemmt und ungezügelt aus-

zuleben, gepaart mit intransigentem Eifer, der den

Dichter zuungunsten seiner Gegenspieler in jedem
Falle herausstreicht. Beide Klippen mit gleicher Klug-

heit umschiift zu haben, das ist, so scheint es mir,

das grösste Verdienst des Buches. Nicht richten,

sondern berichten will der Verfasser: aber die mensch-

liche Anteilnahme, die ohne Bemäntelung feststehender

Tatsachen auch dem Strauchelnden gerecht wird, lässt

ihn stets den richtigen Ton für seine Erzählung finden —
gerade, herzhaft, jeder Prüderie abhold. Und noch

ein anderes macht das Buch lebendig und reizvoll: die

Kunst , mit der der Dichter in den Rahmen seiner

Landschaft, seiner Zeit und seiner Mitmenschen gestellt

ist, die Schilderung der schottischen Umwelt, in der

Burns lebte, und deren geographische Züge auf Grund
eigener Anschauung liebevoll gezeichnet werden, sei

es nun die Umgebung des Gutes Lochlea, oder das

Städtchen Mauchline, oder „die Königin des Südens",

Dumfries.

Hechts Buch ist aber kern Burns-Vademecum, das

alle verbürgten und die noch zahlreicheren unverbürgten

Anekdoten aus des Dichters Leben mitschleppt; im

Gegenteil, es befleissigt sich gerade in diesem Punkte

einer wohltuenden Zurückhaltung. So gewinnt, durch

Zurückstellung des Nebensächlichen und Herausarbeiten

des Wesentlichen, das Bild dieses problematischen

Dichterlebens manch neuen Zug, manch neues, feines

Schlaglicht. Man lese etwa Hechts Schilderung des

Debattierklubs zu Tarbolton, dem der junge Burns an-

gehörte und der uns so liiedermeierlich-provinziell an-

mutet, oder die ausführliche Darlegung von Burns'

weitreichenden Beziehungen zur Loge und zu den

Edinburgher Klubs. An biographischen Einzelheiten

ist hier vielleicht noch erwähnenswert Hechts Stellung

zur schlecht dokumentierten Mary Campbell-Episode,

die ihm nur ein ganz flüchtiges Ereignis im Leben des

„unersättlichen" Dichters bedeutet. Ausführlicher be-

handelt ist dagegen das seltsame Verhältnis zu Mrs.

M'Leliose (Clariuda), das es uns so deutlich macht,

wie wenig der impulsive Schotte mit seiner natürlichen

Sinnlichkeit für platonische Liebeshändel geschaffen

war. Im Schlusskapitel versucht Hecht, wie schon

andere vor ihm, an Hand von triftigen Beweisen die

Legende zu zerstören, als ob Burns sein Steueramt

nur widerwillig angetreten habe und seinen dienstlichen

Verpflichtungen infolge ständiger alkoholischer Aus-

schi-eitungen mir ungenügend nachgekommen sei.

Die literarische Wirksamkeit Burns' wird von

Hecht in der Weise behandelt, dass er die haupt-

sächlichsten Schöpfungen bis zum Kilmarnockbaud nach

ihrer zeitlichen Entstehung zusammen mit des Dichters

Lebensschicksalen würdigt und auch die Freiheitslieder

der letzten Periode in ihrer notwendigen Verbindung

mit den Zeitereignissen analysiert. Dem Kilmarnock-

bande, als dem Höhepunkte von Burns' dichterischem

Schaffen, ist ein ausführliches, zusammenfassendes

Kapitel gewidmet, und gegen Schluss des Buches ist

noch ein längerer, höchst inhaltsreicher Abschnitt über

Burns als Dichter, Sammler und Bearbeiter schottischer

Volkslieder eingefügt. Gerade weil Hecht mit Burns'

Vo)-gängern in Dichtung und Lieil so wohl vertraut ist

— aus der knapiien Darstellung dieser wichtigen lite-

i

rarischen Zusammenhänge wird der Fachmann wohl
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die meiste Belehi-ung schöpfen —
, gerade deshalb ist

er in der Lage, Barns" dichterische Abhängigkeit im

Lichte vernünftiger literarischer Evolution zu zeichnen

und seine künstlerische Eigenart um so wirkungsvoller

herauszuheben. Hecht wertet von diesem Standpunkt

aus den Kilmarnockband , als Gedichtsammlung be-

trachtet , als das grösste Ereignis in der englischen

Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, der

an unmittelbarer Kraft seiner Inspiration sogar die

Lyrical BaVadx übertrifft (S. 101—102). Besonders

liebevoll verweilt Hecht bei dem Liederdichter Burns.

Er betont, hierbei J. C. Dick, dem besten englischen

Kenner dieser Fragen folgend, die überragende Leistung

Bums' gerade auf diesem Gebiete ; die Burnsscheu
Liederschöpfungen der Spätzeit erscheinen ihm so be-

deutungsvoll . dass er es ablehnt, wie so viele Bio-

graphen des Dichters von diesen letzten Lebensjahren

als einem Niedergang poetischer Inspiration zu sprechen,

sondern im Gegenteil in der Damfries)ieriode eine

furchtbare , den vorausgehenden Jahren wohl eben-

büi'tige Schaffenszeit erblickt.

Wir freuen uns, dass ein deutscher Gelehrter in

diesen Zeitläuften dem grossen Schotten eine so treff-

liche Studie widmen konnte, und wir schliessen Hechts
Buch, um die Werke des Dichters selbst zu ötfnen:

„Then let us pray that come it may,

(As come it will for a' that)

That sense and worth o'er a' the earth

Shall bear the gree an' a" that!"

W ü r z b u r g. Walther Fischer.

Eugen Lerch, Die Verwendung des romanischen
Futurums als Ausdruck eines sittlichen Sollens. Ge-
krönte Preisarbeit der Samson-Stiftung bei der Baye-
rischen Akademie der Wissenschaften. Leipzig. O.R. Reis-

land 1919. VI und 427 S. 8".

Um diesem merkwürdigen und bedeutenden Buche
gerecht zu werden, muss ich einiges über seine Ent-

stehung vorausschicken. Die Samson-Stiftung, für die

ich das Thema gestellt habe, soll ihren Bestimmungen
zufolge vor allem solchen Forschungen zugute kommen,
die sich mit der Genesis der Moral als eines natür-

lichen, sei es biologischen, sei es soziologischen

Faktums beschäftigen. Es liegt auf der Hand , dass

die moralische Tat als Auswirkung des freien Willens

damit so gut wie nichts zu tun hat, und dass der

Stifter lediglich die Masse der Vorbedingungen und
Antriebe im Auge haben konnte, aus denen sich im

gegebenen Fall ein sittliches Bewusstsein der Pflicht

erhebt. Solche Vorbedingungen und Autriebe kommen
— wer möchte es bezweifeln ? — auch aus der mensch-
lichen Rede. Ein durch die Sprache suggeriertes oder

ausgedrücktes Sollen kann verschiedenster Art sein

und wird durch unser Sprechen gewiss nicht zu einem
sittlichen, sondern erst durch unser Glauben, Wollen
und Handeln. Wenn ich trotzdem das Eigenschafts-

wort „sittlich" in die Fassung der Preisaufgabe herein-

genommen habe, so geschah es mit Rücksicht auf die

Meinung des Stifters. In diesem Sinne hat auch Lerch
die Aufgabe behandelt und hat den ganzen Bereich

der durch das romanische Futurum bedeuteten Arten
von Sollen in Betracht gezogen.

Ein Band von 427 Seiten über eine einzige und
dazuhin nur in uneigentlicher oder permutierter Be-

deutungsfunktion verwendete Verbalform mag manchem
des Guten zu viel dünken. Zweifellos hätte Lerch
sich da und dort etwas kürzer fassen können — wenn
er nämlich Zeit und Ruhe dazu gehabt hätte. Wer
wie ich die drangvollen und fast verzweifelten Ver-

hältnisse kennt, unter denen er in weniger als einem

Jahr diese Gewaltleistung sich abgerungen hat , wird

gerne ein paar formale Bedenken zurückstellen. In

gewissem Sinne berührt mich die jugendliche Effusion,

die das Ganze so lebendig durchflutet, sogar sym-

pathisch. Doch will ich keine Apologie, sondern,

soweit es meine persönliche Teilnahme an dem Streben

des Verfassers erlauben mag, eine sachliche Kritik

schreiben.

Die Gliederung der Arbeit in einen systematischen

und einen historischen Teil war durch die Erläuterung

zur Preisaufgabe nahegelegt. Meinem Sinne nach hätte

der systematische Teil freilich nur eine einleitende

oder vorläuiige Uebersicht über die Möglichkeiten der

Bedeutung und Verwendung des Heischefuturums im

Sprachgebrauch der Romania aufzustellen gehabt, etwa

in Form einer knappen und straffen Kasuistik mit

wenigen, scharfgeprägten Belegbeispieleu aus den

wichtigsten neulateinischeu Sprachen. Und erst der

historische Teil hätte die Starrheit dieses gramma-
tischen Systems überwinden sollen und hätte tausenderlei

Beispiele vou Uebergäugen und Wandlungen durch den

Lauf der Zeiten hin. im Wechsel der Geschlechter,

im Kampf und Veikehr der Gesellschaftsklassen und
Gruppen, im Anderswerden von Sitte, Geschmack und
Lebeusstimmung, wie einen breitea Strom an uns

vorbeiziehen lassen. So ungefähr dachte ich mir die

Arbeit. Lerch hat es wesentlich anders gemacht.

Seine Stärke Hegt in der svntaktischen Systematik.

Dieser lässt er daher den Löwenanteil einer staunens-

wert reichen Ausbeute an Beispielen zugute kommen

;

uud grammatisch-systematische Erörterungen erstrecken

sich auch noch tief in seinea historischen Abschnitt

hine'u. Die Hauptsache jedoch bleibt, dass er das

Probiem gemeistert hat, gleichviel auf welchem Wege.
Bisher war man sich uneinig, ob das romanische

Heischefuturum stärker oder schwächer sei als der

Imperativ, ob non ucciderai oder no matards kate-

gorischer wirke als non uccidere oder no niatrs, ob

donne,t-Je.' einen entschiedeneren Befehl ausdrücke als

t7)«s h-don)i(rfZ ! Diese Frage hat Lerch zweifellos

richtig dahin geklärt, dass das Heischefutur bald

stärker, bald schwächer gemeint und verstanden wird

als andere Heischefonnen , und dass der Stärkegrad

immer erst aus dem Zusammenhang, aus der Sachlage

und zumeist auch aus dem Tonfall erschlossen werden

muss. Er systematisiert diese Einsicht in der Weise,

dass er zwischen einem kategorischen und einem

sucro-estiven Heischefuturum genau unterscheidet und

das erste seiner Stärke nach über, das zweite unter
den gewöhnlichen Imperativ setzt. Diese Unter-

scheidung zwischen einem höflichen, bittenden und

beinahe fragenden, also suggestiv wirkenden vous nie

U donnerez! (n'est-ce pa'i?), mit dem der Sprecher

sich in den Willen des Angeredeten sozusagen hinein-

schleicht, und einem gewalttätigen, beinahe drohenden

und kategorisch wirkenden i'oux nie le donnere'!, mit

dem er über den Willen des anderen einfach verfügt,

ist von Lerch in klassischer Weise herausgearbeitet

und auf eine Terminologie gebracht worden, die .so
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glücklich ist, dass mau sie künftig in allen (Trammatikeu
verwendet sehen möchte. Selbstverständlich ver-

schwindet dieser Unterschied mehr und mehr bei Be-
fehlen an die 3. und 1. Person, und selbstverständlich

gibt es Grenzfälle auch bei solchen an die 2. Person.

Die Frage, wie nun das Futurum zur Heische-

funktiou gekommen ist, wird von Lerch mehrfach und,

wie mir scheinen will, nicht ganz eindeutig behandelt,

nämlich halb historisch, halb S3'stematisch. Zunächst
geht er — systematisch — von einer „normalen Be-
deutung" des Futurums als Indikativ der Zukunft aus:

nl crentor xrrn'Z parril (Adamspiel) und zeigt, wie
leicht dabei der Fall eintritt , dass das ]H'ophetisch

Ausgesagte vom Sprechenden zugleich gewünscht und
gewollt wird: z. B. Gott zu Eva: cn dolor jinrtcrcts

nifam (Adamspiel), ferner, dass der Wille des Sprechers
mit dem des Höiers zusammentriift, sei's feindlich und
in kategorischer Wirkung, sei's i'reundlich und suggestiv:

und damit wäre schliesslich die tatsächliche Willens-

beeinfiussung durch Belehl. Gebot, Bitte usw. gegeben.
Dabei laufe aber immer, meint J.eich, ein kleiner

Betrug mit unter, bald eine mala, bald eine pia iVaus,

kurz ein jjsvcLologisclier Trick: insofern nämlicb die

Tatsache der Willeiisbeeintlussung im Fumrum kachiert,

eskamotiert oder stillschweigend durchgesetzt, aber
nicht unmittelbar und ehrlich auch ausgesprochen
werde. Das s])ezifisch Befehlerische sei im Heische-
futurum nur implizite enthalten, nicht expliziert. Von
diesem Gesichts]mnkt aus ist Lerch geneigt, die häufige

Verwendung des kategorischen sowohl wie des sug-

gestiven Heischelüturums bei den Franzosen als einen

Ausfluss ihres zu gewaltsamer sowohl wie liöflicher

Nötigung geneigten impulsiven Temperamentes an-

zusehen und ihnen aus ihrem Heischefuturura zwar keinen
moralischen, aber immerhin einen moralpsycholonischen
Strick zu drehen.

Mir sind alle Erklärungen, die mit dem Begriif

des Tricks arbeiten, in der Sprachwissenschaft von \-orn-

herein \erdächtig. Wenn sie auf den Grund der Sache
träfen, müsste ja alles Sprechen ein psychologischer
Trick sein , denn in jedem Ausdruck steckt irgend
etwas Kachiertes , Suggeriertes . Unausgesprochenes

;

kein einziger kann alles sagen: immer lileilit noch
etwas übrig, das verstanden und erraten oder geahnt
sein will, und nie kann der Sprecher dem Hürer die

besondere Verständuisarbeit abnehmen und völlig er-

sparen. Er kann sie ihm höchstens erleichtern oder
schwer machen. Nun hat ja Lerch selbst darauf hin-

gewiesen, wie oft die befehlerische Natur des Futurums
aus der Sachlage erhellt oder durch den Tonfall zum
Ausdruck kommt. Also wird sie geradezu äugen- und
ohrfällig. Wie sollte da Betrug oder Trick sein, wenn
der Befehlston und die Willensstimmung des Sprechenden
aus jeder seiner SiUien hervorzittern'? Nur dort, wo
man den Wortlaut, z. B. Votre Majestv narccptera
Jamalfi tm rdlc hnJignc d'clJc! ohne das laute 'Wort
nimmt, oder von Hörer und Sprecher und vom ganzen
Zusammenhang absieht, kann man in Zweifel kommen,
ob Befehl oder Bitte oder Rat oder Prophezeiung vor-

liegt. Kurzum, Betrug, Vergewaltigung, pia fraus,

[)sychologischer Trick sind keine sprachwissenschaft-
lichen Begriffe und können innerhalb einer Abhandlung
über das Futurum nur metaphorischen Wert haben.

Ich fürchte, dass manches von der Herleitung des
Fulurgebranches der Franzosen aus ihrem moralischen

Charakter damit unsicher und, wenn nicht hinfällig,

zum wenigsten ergänzungsbedürftig wird. In welchem
Sinne eine Berichtigung oder Ergänzung geschehen
könnte, will ich sofort andeuten.

Doch zuvor ein Wort über den zweiten Versuch,
das Heischefuturum abzuleiten. Dieser ist nicht syste-

matisch, sondern historisch. Diesmal geht Lerch nicht

von einer als normal angesetzten indikativischen Be-
deutung des Futurums aus , sondern von der sprach-
geschichtlich gegebenen Form des Typs cantare hahes.
Die verbreitete Ansicht, dass cantare li(d/es von Anfang
an die Heischebedeutung : „Du ha.st zu singen ^ du
sollst singen!" gehabt habe, und dass erst aus dieser

die temporale Bedeutung: ..du wirst singen" später

herausgetreten sei, weist er mit guten Gründen zurück
(S. .51— .j4). Caidarc hahct steht nämlich Ausdrücken
wie irc lidh't und ift r habet („Er hat den Weg vor"j
am nächsten und bezeichnet ursprünglich eher ein

Bevorstehen als ein Vorhaben, eher ein Müssen als

ein Sollen. Zum Ausdruck eines Sollens kann es

demnach nur insofern verwendet werden, als im Be-
vorstehen, Müssen und A'orhaben schon ein Zukunfts-

gedanke steckt und verspürt wird. Damit ist eben die

temporale Bedeutung, das Zeitgefühl als das eigent-

liehe Sprungbrett erv\'iesen, von dem aus der Schwung
in das sittliche Sollen genommen wird. Mit anderen
Worten : das Heischefuturum kann nicht als das Er-

gebnis eines spracbgeschicbtlichen Bedeutungswandels
erklärt werden, der sich ein Mal für alle in den An-
fängen der romanischen Sprachen abgespielt hätte. Es
entsteht vielmehr iunner und überall wieder aufs neue
und verdankt sein Dasein, sooft es ins Leben tritt,

einer wesentlich stilistischen und gelegentlichen Per-

mutation der normalen Futurbedeutung. Es ist als

eine sprachpsychologische Erscheinung denn auch in

sämtlichen S)irachen, die über ein Futurum verfügen,

zu Hause bzw. jederzeit möglich. Daher hat Lerch,
wo es ihm dienlich war, mit Recht das Griechische,

Deutsche und Englische zum Vergleich herangezogen.
Und doch bat er andererseits die unhistorische Natur
des Heischefuturuins nicht mit der ganzen wünschens-
werten Schärfe erfasst und festgehalten : sei es, dass

er im systematischen Teil seine psychologische Her-
leitung historisierend färbt (z. B. auf S. 39) oder zu

färben wünscht (S. 92), als handelte es sich um einen

zeitlichen Entwicklungslauf, sei es, dass er im histo-

rischen Teil (z. B. auf S. 339) doch wieder einen

kleinen Anlauf zu einer Entstehungsgeschichte des

französischen Heischefuturums nimmt.

Freilich , die Grenze zwischen geschichtlichem

Wandel und gelegentlicher Permutierung einer Be-

deutung ist fliessend, und man versteht, dass das

Forschertemperament des Verfassers sich immer wieder

zu der Ursprungsfrage zurückgezogen fühlt. Der
Zweifel, ob die als normal angesetzte indikativisch-

temporale Futurbedeutung auch wirklich die grund-

legende ist, lässt sich nicht beschwichtigen. Denn in

einem solchen Ansetzen einer Normalbedeutung steckt

immer einige Willkür, immer noch ein Restchen von

grammatikalischer Dogmatik, das man, wie mir scheint,

nicht anders aus der Welt schaffen kann, als indem
man frischweg annimmt, dass das Futurum von jeher

und seiner eigensten Natur nach Temfius und Modus,

Voraussage und Wunsch und Furcht, Indikativ und

Im))erativ zugleich ist, und dass es, wie ein göttliches
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Füllhorn , Trauljen und Aej)tel aus einer magisch-

mystischen Einheit heraus uns spendet.

Dies klingt nun freilich höchst märchenhaft ; aber

es ist derselbe Fall wie die von mir erst kürzlich

gegen Lerch verfochtene Einheit des romanischen

Konjunktivs als eines Ausdrucks für Begehren und

Unsicherheit zugleich (Litbl. f. germ. u. rom. Phil.

1919, Sp. 216— 251). Lerch hält trotzdem noch immer
das Begehren für die ursprüngliche und die Unsicher-

heit für die abgeleitete Bedeutung des Konjunktivs

(S. 247 f- in seinem „Futurum"). Aber was heisst

hier „ursprünglich"', nachdem die Ableitung doch keine

sprachgeschichtliche , sondern eine psychologisch-

grammatische isty Man wird doch nicht glauben

wollen, dass das Gefühl des Begehrens oder des Heraus-

forderns seelisch ursprünglicher sei als das der Un-
sicherheit oder, mit Bezug auf das Futurum : das Zeit-

gefühl ursprünglicher als das Macht- und Herrschgefühl.

Das Ursprüngliche im ausserhistorischen Verstände

kann nur das Primitive, Elementare. Undifferenzierte

sein, also die Möglichkeit , dass eine Mehrheit oder

Mischung von Gefühlen in einem einzigen einheitlichen

Ausdruck sich verbindet und explodiert. Ich sage

Möglichkeit, denn wo die sprachgeschichtlichen

Tatsachen aufhören, kann es sich nur noch imi psj-cho-

logische Möglichkeiten handeln. Darum lasse ich mich
auch nicht darauf ein, her.auszuklügeln, ob Lerch recht

hat, wenn er sagt, dass hinter // siiffif quf rous le

disiez — je rous crois eiuKonjunktiv desBegehrens steckt,

„sagt es nur! — es genügt schon, ich glaube euch",

oder ob nicht ein anderer im Recht ist, der etwa
interpretieren könnte: „Der blosse Gedanke oder Ver-

dacht, dass ihr es sagen könntet, genügt mir, um euch

zu glauben." Solche Spekulationen sind unfruchtbar,

und ich ziehe ihnen meine magisch-m3'stische Ein-

heit vor.

Denn wenn man diese bei Licht betrachtet, so

besagt sie nichts anderes als die einfache Tatsache,

dass die Sprache Ausdruck und Mitteilung zugleich ist,

dass sie als Ausdruck einen wesentlich theoretischen

und als Mitteilung einen wesentlich praktischen Wert
hat. So auch das Futurum. Insofern es ein Tempus
bedeutet , neigt es ins Theoretische, als Befehl und
Bitte ins Praktische hinüber. Und so der Konjunktiv:

das Begehren ist seine praktische, die Unsicherheit

seine theoretische Bedeutungssphäre. Und an der

Spezialität des Heischefuturums wiederholt sich das-

selbe Schauspiel. Nicht einmal Befehle und Bitten

sind ausschliesslich praktische Sprachformen. Auch
sie haben ihren theoretischen Wert , insofern sie

nämlich ein Wollen nicht nur vermitteln, sondern zu-

gleich auch darstellen und anschauliah machen. Dass
das im Heischefuturum sich auswirkende Wollen kate-

gorisch und suggestiv ist, haben wir gesehen. Aber
dass eben deshalb die Willensanschauung, die ihm zu-

grunde liegt , eine wesentlich deterministische, In-

tel] ektualistische und naturalistische ist, wäre noch zu
zeigen gewesen. Wer über den Willen des anderen
verfügt: tu nc tucras pas!, der erkennt diesem Willen
keine Freiheit zu und denkt , in diesem Augenblick
wenigstens , deterministisch und antivoluntaristisch

:

sei es, dass er wie ein Gott von oben herab oder wie
ein Flehender oder wie ein Tier von unten herauf an
der Willensfreiheit des anderen vorbeisieht. Dieses
intellektualistische oder naturalistische Ueber sehen

der menschlichen Selbstbestimmung ist ein Zug des

Heischefuturums, der manches in seiner Verwendungs-

geschichte noch besser hätte verstehen lassen. Die

These von Lerch, dass dieses Futurum einer vor-

wiegend affektischen und darum vorwiegend populären

Redeweise eignet, hätte durch die weitera These be-

reichert und ergänzt werden können : dass es einer

vorwiegend intellektualistischen, deterministischen und

naturalistischen Anschauungsweise entspricht.

Dann hätte man vielleicht auch besser verstanden,

weshalb dieser Futurgebrauch in religiösen Dichtungen

vom Schlage des Alejius kaum auftritt; dann wäre es

besonders interessant geworden, dem Heischefuturum

in der von Lerch vernachlässigten Aufklärungsliteratur

des 18. Jahrhunderts genauer nachzugehen. Ja, die

ganze Psj-chologie des französischen Volkscharakters,

wie Lerch sie entworfen hat, wäre dann etwas weniger

einseitig, weniger auf das praktische und moralische

Lebensgebiet beschränkt gelalieben. Uebrigens ist es

immer misslich, ein Kulturvolk, das sich doch fort-

während wandelt und selbst erzieht, auf eine be-

stimmte Naturanlage festzunageln. Man bleibt dabei

leicht in Allgemeinheiten und Banalitäten stecken und

baut sich einen Durchschnitts- und Dauerfranzosen

auf, den es immer und nie gegeben hat, der natürlich

sehr impulsiv, sehr eitel, rechthaberisch, roh, gemütlos

und gewalttätig sein muss , aber doch auch wieder

ebenso liebenswürdig, höflich, zärtlich, schmiegsam und

sentimental und was dergleichen populäre Werturteile

mehr sind. Die Seiten, auf denen Lerch aus dieser

Volkspsychologie heraus das Heischefuturum als ein

echt französisches B^sezltikum erweisen möchte, gehören

für mich zu den zweifelhaftesten. Mir wäre eine Ge-

schichte der Lebensstimmungen, die sich in einem

wechselvollen Gegenspiel zwischen Determinismus und

Voluntarismus, Rationalismus und Naturalismus, In-

tellektualismus und Mystizismus usw. dieses Volkes

bemächtigt haben, erspriesslicher erschienen. Eine
Wahrheit vor allem, die uns der Weltki-ieg hat bitter

erfahren lassen, hätte dann sprachgeschichtlich aufs

reichste illustriert werden können : nämlich , dass

Brutalität und Aufklärungsgeist, Gewaltsamkeit und

Bildungsstolz besonders gerne Hand in Hand gehen

:

ein par nobile fratrum. das sich im Heischefuturum

aufs engste verschwistern kann. Denn ich glaube

kaum, dass die Vorliebe für das Heischefuturum zu

allen Zeiten auf die niederen und ungebildeten Schichten

beschränkt geblieben ist und nur in der populären

Literatur ihre Orgien feiert.

Doch all meine Ausstellungen und Wünsche sind,

an der Leistung dieses Buches gemessen , Kleinig-

keiten, genauer gesagt: es sind um ein kleines weiter-

gespomiene Folgerungen aus dem Buche selbst. Jeder,

der es liest, wird einen überraschend vielseitigen Nutzen

daraus ziehen ; und nicht nur der Romanist , sondern

die gesamte Sprachforschung kann daraus lernen. Man
hatte bisher kaum eine Ahnung, wie weit die Rede-

weise des Heischefuturums ihre Kreise zieht. Jetzt

kann man sie durch eine schön geordnete, reich belegte

Stufenleiter von typischen Fällen hindurch verfolgen:

vom kategorischen Befehl und Verbot zum. Gebot, zur

Aufforderung, zu der „kategorischen Bitte" (denn auch

so etwas gibt es!), zu den kategorischen und pro-

hibitiveu Ratschlägen und Fragen und weiterhin zu

den suggestiven Befehlen, Aufforderungen, Aufträgen,
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Bitten , Gebeten , Vor- und Ratschlägen und Zu-
geständnissen. Die s_yntaktisch-stilistiscbe Form der

zehn Gebote und anderer liibliscber (lebote werden
uns in allen romanischen Sprachen von den ältesten

bis zu den modernen Uebersetzungen tabellarisch vor-

geführt. In der .3. Person des Heischefuturums treten

typische Fälle auf, wie Szenenangaben aus mittelalter-

lichen und neuzeitlichen Dramen . Testamentstexte,

Erlasse , Gesetze , Verordnungen der französischen

Könige aus fünf Jahrhunderten, Gerichtsurteile, Ver-

träge , Rezepte usw. Es ist eine so reiche und
so feinsinnig geordnete, den stilistischen Zusammen-
hängen Rechnung tragende Sammlung von Belegen,

wie ich sie noch nie in der grammatischen Literatur

gesehen habe. Der Verf. verschweigt auch nicht, dass

man manches seiner Beispiele noch anders deuten und
einordnen kann. Aber oft bringt er durch den blossen

Platz, den er diesem oder jenem Textfragment in dem
System seiner Kasuistik anweist, durch die Nachbar-
schaft, in die er es rückt, einen Beitrag zum Ver-
ständnis des Textes selbst. Für feinere Stimmungs-
analysen bleibt freilich in einem solchen Sachkatalog

der Befehlsarten nur wenig Raum. Darum hätte man viele

dieser schönen Beispiele lieber in ihren geschichtlichen

und kultur])sychologischen Zusammenhängen gesehen.

Der historische Teil beschränkt sich auf das
Französische, das in der Tat die reichste Verwendung
von Heischefuturen aufweisen dürfte. Statistisch lässt

sich dies freilich dem Italienischen und Spanischen
gegenüber kaum erweisen ; dem Deutschen gegenüber
leuchtet es unmittelbar ein. Hier ist es nun höchst
lehrreich, zu sehen, wie diese Redefigur in den geist-

lichen Texten der ersten altfranzösischen Zeit fast

ganz zu fehlen scheint, wie sie in der Chanson de
geste häufiger wird , im höfischen Epos dagegen ab-

nimmt, in der mittelfranzüsischen Literatur den Höhe-
punkt ihrer Blüte erreicht, bei den spezifisch renaissance-

mässigen Autoren wieder zurücktritt, im tragischen

Stil der klassischen Tragödie ganz fehlt, um sich in

die komischen und niederen Stile zurückzuziehen und
dann mit der Romantik und noch stärker mit dem
Naturalismus wieder hervorzutreten.— Diese historische

Revue liefert sonach eine einleuchtende Gegenjjrobe zu
der durch grammatisch -psychologische Analyse ge-

wonnenen Bestimmung des Heischefuturums als einer

affektischen, ])opulären usw. Ausdrucksform.
Das Hauptergebnis der Arbeit aber sehe ich darin,

dass sie eine breite Bresche gelegt hat in die Mauern
des formalistischen und abstrakten Studiums der Satz-

lehre : so dass das bunte Leben und die ganze Kultur
eines Volkes in die Schemata der Syntax sich er-

giessen. Die Zeit, da man hinter verschlossenen
Türen auf du und du mit den Satz- und Verbalforraen
verkehrte, geht allmählich zu Ende. Wie die Wort-
forschung sich der Sachforsrhung und Kulturgeschichte
hat öffnen müssen, so nun auch , und nicht zum
wenigsten durch das Verdienst dieser bahnbrechenden
Arbeit, die Satzforschung.

München. Karl Vossler.

Karl Voss I er, La Fontaine und sein Fabelwerk.
Heidelberg, C. Winter. 1919. 190 8. und 10 Holzschnitte.

Vosslers jüngstes Buch richtet sich ausdrücklich
,an einen weiteren Kreis von Le.sern". an, wie man

zu sagen pflegt, „den gebildeten Laien". Nürnberger
Holzschnitte, von denen La Fontaine selber Anregung
erhalten haben dürfte, unkriegsmässig elegante Buch-
ausstattung, vor allem aber unpedantischste Schreibart,

wenden sieh an das grössere Publikum, und nur ganz
bescheiden erklärt der Verfasser im knappen Vorwort,
dass sein „aus Vorlesungen an der Münchener Volks-
hochschule" hervorgegangenes „Büchlein . . auch dem
Fachmann einiges Neue zu bringen'' habe.

Wer sich mit so innigem "\'erständnis in La Fon-
taines Fabelwerk eingefühlt hat wie Karl ^'ossier, wii-d

dem Rezensenten nicht allzu böse sein, der ihn selber

der Schalkhaftigkeit beschuldigt. L^nd zwar einer

dopjielten. Die eine Schalkhaftigkeit steckt in dem
durchaus originellen Stil, und nicht nur im Stil dieses

einen Vosslerschen Buches, sondern all seiner Werke.
Staatsmänner und Könige früherer Zeiten sollen unter

dem Friedenskleid gelegentlich ein Panzerhemd ge-

tragen haben. So trägt Vossler immer unter dem
Gesellschaftsanzug der Plauderei den Kettenpanzer

abstrakt philosophischen Sprachgebrauchs. Aber auch
der Gesellschaftsanzug selber unterscheidet sich bei

ihm weit von üblich normalen Hüllen. Er greift im
Plaudern zwanglos nach allem , was ihm zur Ver-
deutlichung seiner Gedanken tauglich scheint, un-

bekümmert darum, ob es dem Gebot der allgemeinen

und nun gar der kathedralen Schicklichkeit entspricht

:

mitten in schlichtester Rede greift er zum poetischen

Vergleich : seelenruhig reiht er ans Dichterische das

Burschikos-Witzige, und durch die Falten so leichter

Gewandung schimmert dann eben das Stahlnetz streng

philosophischer Ausdrucksweise. Dies alles zusammen
wirkt aber niemals als Stilbruch und Biintscheckigkeit,

sondern immer als der Ausdruck einer völlig eigen-

artigen Persönlichkeit, der es um nichts anderes geht

als darum, sich und das Objekt in ihrer Beleuchtung
ohne Schein und ohne Koketterie zu verdeutlichen.

Was Vossler vom Wesen der Fabel sagt, „dass sie

aus der Begattung a-ou Apoll und Minerva geboren",

das gilt im höchsten Gi-ade von seinem eigenen Stil

und künstlerisch wissenschaftlichen Wesen, und gerade

deshalb ist er denn auch so ungemein geeignet, über

die Fabel zu schreiben. Aber der gebildete Laie und
der Fachmann dazu mögen auf der Hut sein ; denn
überall unter der scheinbar nichts als anmutigen

Plauderei liegt bedeutende Tiefe, die nur durch ernstes

Studium und nicht durch flüchtig unterhaltende Lektüre
zu erfassen ist.

Damit hängt die zweite Schalkhaftigkeit der kleinen

Monographie eng zusammen. Sie briugt nicht nur

„einiges Neue", sie bietet vielmehr in konzentrierter

Form, das Einzelne ballastlos an wenigen Beispielen

erläuternd, aber gedanklich ausschöpfend , eine völlige

Charakteristik La Fontaines und seines gesamten Werkes,
wobei die vorhandenen VorarV)oiten erwähnt und benutzt,

wobei sie alier auch überwunden worden sind. Und
schliesslich hat es Vossler trotz der Knappheit des

Raumes sogar fertig gebracht, La Fontaine nicht nur

als Einzelphänomen zu betrachten, sondern ihn auch

zwiefach, kultur- und literarhistorisch in den Ablauf der

französischen Entwicklung einzuknüpfen.

Der kulturellen Einreihung gilt das erste Kapitel:

..Leben und Dichtung in Frankreich unter Ludwig XIV. "

Vossler führt hier aus, was er bereits in „Frankreichs

Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung" behandelt
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hat. (Das Werk steht so zentral im Schaffen seines

Verfassers , dass man Anklängen daran wohl immer
wieder begegnen muss , und dass der Philologe, der

sich mit Vosslers Arbeiten beschäftigt, immer bei eben

diesem Werk beginnen sollte.) König Ludwig wird

als das Genie der Mittelmässigkeit und der gesell-

schaftlichen ßepriisentation dargestellt, er „lässt sich

mit der Selbstverständlichkeit eines goldenen Knopfes,

der auf einem Kuppelbau sitzt, von der Arbeit und

seiner Untertanen tragen"

ist völlig und mit Ueber-

in den Dienst des Staates

den Anstrengungen aller

(S. 5). Die Gesellschaft

Zeugung und Beglückung
und des ihn verkörperuden Monarchen gestellt: sie ist

auf friedlichem und kulturellem Gebiet nicht anders als

auf kriegerischem militarisiert und uniformiert, zu

höchsten Gemeiusamkeitsleistungen, zum feinsten all-

gemeinen Schliff erzogen, dabei freilich des Individuellen

entkleidet und der Tiefe beraubt — wobei mir Vossler

mit ein paar Worten um des Gesamtbildes willen

Moliere und Racine ein wenig Unrecht zu tun scheint.

Denn mit dem bon sens und bon goüt, die von Des-
cartes , von Malherbe und Boileau her nun als die

Regulatoren und Fetische der Ejjoche entwickelt werden,

ist jenen beiden Grössteu nicht beizukommeu, und ich

werde es nie zugeben , dass Bloliere seinen in die

Einsamkeit flüchtenden Misanthrope als närrischen

Sünder wider den gesunden Menschenverstand und
guten Geschmack aus harmlos vergnügtem Herzen zu-

frieden verlache und verhöhne. Die eigentliche ,.Psycho-

logie des geselligen Durchschnittsmenschen" der Epoche
aber liest Vossler mit fragloser Berechtigung aus den

ebenso bitteren v.ie bei aller künstlerischen Poliertheit

flachen Maximen des Herzogs de la Rochefoucauld
heraus, die mit hässlichster Einseitigkeit alles auf den
Egoismus, den amour propre, basieren. Ich möchte
hier parenthetisch den Unterschied zwischen dem
Kultur- und dem Literarhistoriker feststellen : jener

wird einen Zeitabschnitt nach seinen durchschnittlichen

Leistungen betrachten müssen, dieser sein Augenmerk
auf die höchsten Hervorbriniiuniien zu richten haben.

Es ist nun von grundlegender Bedeutung, dass Vossler

den engen inneren Zusammenhang zwischen I^a Roche-
foucauld und La Fontaine sofort stark betont. Die
Ma.vimen und Fabeln treffen im ,, Grundgedanken" zu-

sammen; sie sehen das Tier im Menschen; die Maximen
„trennen die höfischen Kleider des Gesellschafts-

menscheu auf" und zeigen die Bestie im Hofkostüm;
die Fabeln wiederum ziehen den Bestien, den Füchsen,

Wölfen usw., höfische Kleider an. Indem Vossler

seinen La Fontaine so eng mit dem Philosophen des

Durchschnitts — und Durchschnitt ist immer Niedi-ig-

keit! — verknüpft, spricht er eigentlich von vornherein

ein Werturteil , das er dann aber später aus noch zu

erörternden Gründen ein wenig verwischt.

Zur kulturellen Einreihung tritt die literarische,

vor allem im vierten Abschnitt: ..Fabel und Tier-'

dichtuug vor und nach La Fontaine." Es ist schlecht-

hin meisterlich, wie Vossler hier auf wenigen Seiten

nicht nur die Geschichte der Fabel, von den Anfängen
über La Fontaine hinaus bis auf Lessing und Nietzsche

vordringend, skizziert, und wie er nicht nur mit ein

paar prägnanten Worten den Unterschied der griechischen

und indischen Vorbilder seines Dichters herausarbeitet:

„Der Inder sieht im Tier vor allem das Menschliche,

der Grieche im Menschen das Tierische" (S. 77j,

sondern auch und vor allem das eigentliche, gerade

seiner Natur so nahe liegende Problem der Fabel au-

fasst. Er lehnt es ab, „vielgestaltiges Leben" dogmatisch

zu umgrenzen und also einzuengen ; vielmehr müsse

„die Definition einer Kunstform sich auflösen in deren

Entwicklungsgeschichte" (S. 67). I'nd indem er nun

die beiden extremen Fabelmöglichkeiten herausarbeitet,

die rein poetisch-romantische der Tierdichtung in

Grimmscher Auffassung und die rein rationalistisch-

lehrhafte der Lessingschen Fabel, jene so naiv, märchen-

haft, moral- und tendenzlos als möglich und nichts als

künstlerisch, diese aufs äusserste „prosaisch, knapp,

spitz, moralisch, polemisch und straff" (S. 82) gehalten,

ganz Lehre und Tendenz, zeigt er eben die zweifache

Seele der Fabel, die „immer in die Dichtung ein Stück

Reflexion und Kritik hereinnimmt". Doch gerade an

diese in sich lichtvollen Ausführungen muss ich ein

Bedenken knüpfen, das mir die vorliegende Monographie

erregt. Mit vielem Recht und nicht ohne eine gewisse

Leidenschaftlichkeit lehnt es Vossler ab, das Kunst-

werk am moralischen Massstab zu messen statt am
ästhetischen. Nun ist aber doch Form nichts vom
Inhalt Losgelöstes, sondern Gestaltung des Inhaltes.

Ein unsittlicher oder amoralischer Stoff kann zum
vollendeten Kunstwei'k gestaltet sein; aber ein aus-

drücklich moralischer Stoff kann bei aller Form-

vollendung hur dann ein völliges Kunstwerk abgeben,

wenn er auch eben in seiner Eigenschaft als moralischer

Stoff Stärke besitzt (wobei es natürlich nur auf die

Stärke ankommt und nicht auf ihre Richtung, nicht

darauf also, ob man eine christliche oder heidnische,

eine „schöne" oder „unschöne" Moral vor sich hat).

An solcher Stärke des Moralischen, einerlei in welcher

Richtung, fehlt es aber La Fontaine durchaus und

immer. Vossler weiss das genau, betont er doch von

Anfang an La Fontaines Verwandtschaft mit dem engen

La Rochefoucauld. Aber die entzückenden Vorzüge

seines Dichters haben es ihm derart angetan, und es

ist ihm so verhasst, zu moralisieren statt Kunstkritik

zu treiben, dass er diese Schwäche des Fabeldichters

— nicht etwa zu verheimlichen, sondern nur ein wenig

zu mildern und ins Reizvolle umzubiegen sucht. Gewiss,

Moral ist bei La Fontaine vorhanden, gewiss, es ist

keine starke Moral — aber „warum soUte aus einer

Pfarrerstochter nicht eine berühmte Schauspielerin

werden"? (S. 119). Gewiss, warum nicht? Aber

wenn sie eine ganz grosse Schauspielerin wird, wird

sie für Moral wie Unmoral, für geistlich Gebundenes

wie für abtrünnig Weltliches auch ganz grosse und

starke Töne finden. Die aber vermisst man bei

La Fontaine und muss sie vermissen , wenn ihn Stoff

und Thema dazu herausfordern und er nur eine spielende,

freilich genial spielende Behandlung findet. In solchen

Fällen kann dann in rein ästhetischer Hinsicht von

einem vollendeten Kunstwerk nicht mehr die Rede sein,

weil zwischen Stoff und Form der völlige Ausgleich

nicht gefunden worden , weil sozusagen ein aus-

gewachsenes Geschöpf in ein Kiuderkleid gesteckt

worden ist.

Niemand noch hat das ewig Kindliche, das

Amoralische, das Verantwortungslose, das Spielerisch-

Untiefe, dazu aber auch das unübertrefflich Graziöse

dieses Menschen so eindringend geschildert wie Vossler

selber im zweiten und dritten Kajntel seines Buches,

wo er erst den „Bildungsgang" und dann La Fontaines
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Schöpfungen vor und neben den Fabeln (III: „La
Fontaine als Satiriker und Humorist") behandelt. Er
zeigt, wie es der Jüngling , wie es der reifende Mann
mit allen bürgerlichen Verhältnissen verblüffend leicht

nimmt, bis diese „dank seiner göttlichen Gleichgültig-

keit, Passivität und Gesinnungslosigkeit, beinahe von
selbst zerfielen" : er umfasst und beurteilt das ganze

weitere Leben La Fontaine«, seine moudavite (um es

mittelalterlich auszudrücken) und seine Frömmigkeits-

anfälle, in einem einzigen Satz: „Fortan lelit er als

gutartiger und leidlich dankbarer Schmarotzer, äusserlich

abhängig und fügsam, innerlich unabhängig und frei

(wobei man dies ,frei' im Hinblick auf Schmarotzer-

tum und Höllenangst allerdings keineswegs philoso]ihisch

)n-essen darl!] nur noch im Dienste der grossen Herren
und Damen, die ihn seinem entzückenden Geiste zuliebe

freihalten" (S. -IhliQ). Die Arbeit an den Contes wird

als „stilistische G\mna.stik" gewertet (S. 39), und wenn
sich La Fontaine über die Lateiner und Italiener her-

macht, so geschieht es „nur dem amüsanten Stoff zu-

liebe und ohne Ehrfurcht vor dem Geist des Originales"

und ist nur eine Ausbeutung „zu Lustbarkeitszwecken"

(S. 42). Aber immer wieder lässt sich Vossler von
der spielerischen Grazie seines Dichters bestechen und
ist geneigt sie um so höher zu schätzen, als dem
Deutschen solches Spielenkönnen versagt zu sein pflegt.

Er bemerkt nur nebenbei i_S. 55), dass „wir Deutsche
freilich uns einen Humoristen anders vorstellen, nämlich
inniger, tiefer, wärmer, herzlicher, charaktervoller und
weniger witzig und spitzig als den spöttischen und
frechen Verfasser der Contes". Dem wäre woht ent-

gegenzuhalten, dass nicht wir Deutsche uns den Humo-
risten anders vorstellen, sondern dass zum Humoristen
etwas anderes gehört, nämlich das tiefe Gefühl selber

statt des intellektuellen, wenn auch noch so graziösen

S])ielens mit dem nicht ganz empfundenen Gefühl. Ein

Werk aber bezeichnet Vossler ausdrücklich ohne alle

Einschränkung als ein Erzeugnis „von reinstem Humor"
(S. 56): den kleinen aus Prosa und Versen gemischten
ßoman : „Les Amours de Psyche et de Cupidon." Und
sicherlich hat denn auch La Fontaine hier herzlichere

Töne gefunden als in all seinen Contes und den meisten
seiner Fabeln. Immerhin — Humor? Mau könnte
sich vielleicht auf Eokokohumor einigen, wobei ich auf
meine Ausführungen zu der Cordemannschen Disser-

tation über La Fontaine zurückverweise . . .

Allgemein gesprochen ist es die ungemeine Anmut
La Fontaines, die immer wieder Vosslers höchste und
bisweilen doch wohl all/,a hohe Bewunderung für das
Gesamtwork seines Dichters erregt. Genauer aus-

gedrückt wird der Sprachforscher Vossler von dem
Sprachkünstler La Fontaine gewissermassen bezaubert.

Und hier muss nun der Rezensent dem dankbar be-

wundernden Schüler Platz machen. Denn die s])rach-

lichen Analysen und luläuterungen, die Vossler in der

Gipfelung seines Buches (V, „La Fontaines erste

Fabelsammlunt;" ) bietet , liedeuten eine solche Ver-
schmelzung des künstlerischen und streng philologischen

Verständnisses und tragen so viel dazu bei, unsere
Kenntnis vom Wesen französischer Stilistik zu be-

reichern
, dass hier mit einem lobenden Worte gar

nichts gesagt wäre und auch mit einem Zitate nichts,

sofern es nicht die ganze Abhandlung in extenso um-
fasste. Mau kann Vosslers Urteil über La Fontaine
als Dichter mit stärkeren oder geringeren Vorbehalten

beipflichten: was er sprachlich (über Wortwahl, Syntax,

Vers und StU La Fontaines sagt und im wesentlichen
an der Fabel vom Raben und Fuchs (I 2) und der

von der Eiche und Binse (I 22) ausführt, ist so reich

und so unbedingt und objektiv zutreffend, dass man
diese klassischen Seiten in jede ernsthafte Schul-

ausgabe La Fontaines übernehmen sollte. Aus dem
Reichtum des Gebotenen möchte ich zwei Bemerkungen
hervorheben. Die eine fasst zusammen, was Vossler
im einzelnen über La Fontaines Sprachkunst ausführt.

„La Fontaines Französisch (resümiert er S. 97, ehe
er vom Sprachlichen im engereu Sinne zum Stilistischen

übergeht) ist keine Sprache des Augenblicks oder der
Mode, sondern eine Alt neufranzösisches Altfranzösisch

eine Sprache, die Jahrhunderte umfasst. Es ist auch
keine Spi'ache des Hofes, sondern eine Art höfisches

Volksfranzösisch." Die andere Bemerkung zielt sehr

viel weiter als nur auf einen einzelnen Schriftsteller,

ja selbst auf eine einzelne Sprache; sie dürfte fiü'

Vosslers weiteres Schaffen noch sehr fruchtbar, dürfte

auch wohl Allgemeingut der Philologie werden. Vossler
unterscheidet zwei Möglichkeiten im Verhalten des
Dichters zu seiner Sprache: er kann ihr seinen Willen
aufzwingen, sie seinen Bestrebungen dienstbar machen,
sie „meistern", und er kann sich lauschend und
schmiegsam an sie hingeben, sich von ihrer Eigenart

durchdringen , von ihrem Rhythmus ti'agen lassen.

„Das eine Mal verhält er sich zu der Sprache motorisch,

das andere Mal sensibel" (S. 97). Indem Vossler
ausdrücklich betont, dass es sich damit um relativische

und keineswegs um absolute Unterscheidungen handle,

dass sich zum Beispiel Racine der Sprache gegenüber
sensibel verhalte, wenn man ihn mit dem motorischen
Corneille , dagegen selber motorisch , wenn man ihn

mit dem sprachlich noch ungleich biegsameren und
hingebungsvolleren La Fontaine vergleicht, hat er ein

Stilkriterium geschaffen , das die Sj.>rachforscher und
Literarhistoriker von nun an gewiss nicht mehr werden
missen wollen.

Ich nenne dieses fünfte Kajiitel mit seinem er-

staunlichen Reichtum die Gipfelung der ganzen Mono-
graphie, weil nun das sechste und letzte : „Die Fabeln
aus La Fontaines Spätzeit" eben zu jenen Werturteilen
über die Moral

, genauer über den seelischen Gehalt

der La Fontaineschen Fabeln kommt , denen ich , wie
gesagt und begründet, nicht vollkommen beistimmen
kann. Gewiss ist es unbestreitbar richtig, dass

La Fontaine in seinen s|)äteren Fabeln beseelter,

wärmer und tiefer ist als in den früheren, aber dieser

Komparativ bedeutet doch nicht den Positiv der

Vollendung, sofern man eben, wie notwendig, den
Massstab aus dem moralischen Stoffgehalt der Fabel

zieht. Vossler führt in diesem .\bschnitt souverän
aus, was seine Schülerin Cordemann in ihrer Disser-

tation angedeutet hat. Einen besonderen Schmuck des

Kaiiitels bedeutet die Verdeutschung des „Donau-
bauern" (XI 7), nicht die einzige übrigens, durch die

das Buch bereichert ist. Wenn aber Vossler in dieser

Fabel, die zu einem philosophischen Gedicht geworden,
eine besondere Annäherung an den „germanischen und
romantischen Geist" sieht , wenn er La Fontaine nur
dem Stil und der Oberfläche nach zu den „Gesellschafts-

dichtern" der E|ioche zählt , ihn ausdrücklich einen

„individualistischen Phantasten" und „phantastischen

Individualisten" nennt, ihn ausdrücklich in dieser Be-
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Ziehung ..allen französischen Klassikei'n aus dem Zeit-

alter Ludwigs XIV." voranstellt (S. 13.5/136), so glaube

ich doch fast , dass er Tieferes in seinen Dichter

hineingelesen hat , als in ihm zu linden ist. Doch
schliesslich sind solche Ueberschätzungen bei Vossler

nur momentane Wallungen. Er weiss es zu genau,

dass La Fontaine „niemals ein entscheidendes inneres

Erlebnis gehabt" hat, und er konstatiert: „Was anderen

ein Lebensproblem ist, war ihm ein Stilproblem" (S. 138).

Ein Fabeldichter, der das Lebensproblem nur als Stil-

probleni sieht, muss aber letzten Endes auch im
Stilistischen scheitern, in dem er auch da noch spielt,

wo Ernst notwendig wäre, und schillert, wo das Farbe-

bekennen auch zur stilistischen Notwendigkeit ge-

worden ist. Ich erinnere noch einmal an Vosslers

eigenes Wort, dass Apoll und Minerva die Eltern der

Fabel sind.

Darf man deshalb in diesen Punkten gegen Vosslers
Wei'turteile leise Bedenken äussern, auch ohne darum,
wie er es nennt (S. 80), ein „mittelalterlicher Nach-
zügler'^ zu sein, dem ,,an der Kunst die Moral das
Wichtige ist", und der folglich „zur Kunst und
eigentlich auch zur Moral kein inneres Verhältnis" hat,

so ist es um so höher zu begrusseu. wenn die Mono-
graphie in wenigen Worten aber gründlich mit den
kategorischen Ausdeutungen der Fabeln auf bestimmte
politische und soziale Zustände aufräumt. Dies kann
alles so gemeint sein, sagt Vossler, es kann aber auch
anderen Sinn haben. Der verantwortungslose, skeptische
Dichter treibt ein schillerndes, vieldeutiges .Spiel , er

denkt gar nicht daran in bestimmter Richtung an-

zugi-eifen. „All diese . . Fabeln . . tragen wie eine

Allegorie die Möglichkeit mehrerer Anwendungen in

sich, und es ist oifenbar, dass der Dichter selbst un.s

ermuntert, bald dies, bald das aus ihnen herauszulesen"
(S. 54). Diese Annahme führt doch wohl zur einzig
richtigen Auffassung vom Wesen La Fontaines: er ist

kein zielbewusster Satiriker, er zeichnet mit kindlicher
Unverfrorenheit, und ohne irgend etwas gut oder böse
zu nennen, ja, ohne es als gut oder böse zu empfinden,
jede Person und jeden Zustand, die ihn bei ihrer Bunt-
heit, Widerspruchsfülle und Komik, die oft genug
Tragikomik ist, in seinem Spieltrieb reizen.

Eigentümlich, aber leicht genug aus unserer Gegen-
wart heraus erklärlich ist es , dass Vossler selber
einmal der Versuchung nicht widerstehen konnte, solch
ein unbekümmert schillerndes Fabelspiel allegorisch

auszudeuten und es mit der ganzen Wucht Hegelia-
nischer Gedanken und der ganzen Bitterkeit dieser
bittersten deutschen Tage zu erfüllen. Gewiss hat
Vossler selber gefühlt, wieviel er hier aus ganz Eigenem
dem La Fontaineschen Gut beifügte, wie er gewisser-
massen vom Philolof/iis zum Pocia pliilologus wurde,
und hat deshalb die tiefsinnige Abhandlung über „La
Fontaine und das Königtum" gesondert als Anhang I

gedruckt. Es handelt sich um die Fabel : Les auimau.x
malades de la peste (VII 1), die Vossler mit scharfem
Ausfall gegen Taines „oberflächliches" Buch untersucht
und auslegt. Der Dichter verspottet hier mit ebenso
geistvoller wie grausamer Fühllosigkeit das Gemisch
aus Ungerechtigkeit und Dummheit, das den Weltlauf
bestimmt. Die pestkranken Tiere suchen ein Sühn-
opfer, die grossen Sünder, König Löwe und seine

räuberischen Granden, waschen sich gegenseitig rein,

und das unschuldigste und dümmste Vieh, der Esel,

muss für die anderen leiden , was dem Esel selber

gerecht dünkt und dem Dichter selber nur komisch.

Gewiss hat es Vossler vermieden, hierin eine „Ver-
höhnung oder Bekämpfung des Königtums" zu sehen;

er weiss ganz genau, dass La Fontaine „schamlos
wahrhaftig und heiter" ist, dass er „keine neue Ge-
sinnung" dem ungerechten Zustand entgegenzustellen

hat. Aber Vossler sieht nicht weniger sondern mehr
als einen satirischen Kampf in diesem grausamen
Spiel: es ist ihm „eine rein theoretische und gesinnungs-

lose Erledigung" des Königtums an sich. ..Ueber die

Zersetzung der staathchen Mächte hat Hegel in der

Phänomenologie des Geistes eines seiner tiefsten und
lebendigsten Kapitel geschrieben" (S. 149), und die

])estkranken Tiere bedeuten für Vossler die Allegorie

dieses Kapitels. Wobei die Pest selber die genialste

Erfindung La Fontaines bedeute, denn „erst nachdem
die Pest die Lebenskräfte gebunden hat, die das Welt-
getriebe zusammenhalten: den Hunger und die Liebe,

kann die Farce des Sühneopfers sich entrollen" (S. 152),

kann das vom Königtum ausgehende Gift „die grosse

Rechtlosigkeit", seine volle, tötliche Virulenz erlangen.

Ist es nötig erst die Allegorie zu erklären , die In

dieser Allegorie steckt und sie erzeugt hat? Dem
philologischen Leser sagt ein einziges Wort alles.

Schmeichler Fuchs, heisst es S. 150, leiste „Schieber-

dienst". Wir stehen mitten im Heute und also doch
wohl sehr, sehr weit ab von La Fontaine , der nicht

nur wie der „unbekümmertste", sondern ganz gewiss

auch wie der ahnuutrsloseste „Zeisig die Naturgeschichte

des sterbenden Königtums" in dieser Fabel gepfiffen

hat. Doch larf man sich gewiss der tiefsinnig-

tragischen Geschichte freuen, auch wenn sie nun von

Vosäler statt von La Fontaine ist.

In den vier anderen Anhängen endlich dient Vossler

um so objektiver seinem Dichter. Anhang II und III:

„Die Fabel von der Kutsche und der Mücke" und

„Die Wolfsfabeln" erläutern noch einmal aufs feinste

La Fontaines Stil , Arbeitsweise und Originalität und

verstärken manches, was der Text der ursprünglichen

Vorträge knapper darstellt; im vierten Anhang druckt

Vossler die Texte des „sage Pilpay Indien", die in

H. Regniers La Fontaine-Ausgabe nicht mitgeteilt sind;

der fünfte und letzte schliesslich enthält zusammen-
gedi'ängte,aber reichhaltige ..bibliographische Winke".—

Alles in allem bedeutet Vosslers kleines Buch die

anmutigste und bedeutendste Täuschung des harmlosen

Lesers aus dem „weiteren Kreise". Denn nichts an

den scheinbaren Plaudereien ist populär im üblichen

Sinne des seicht Verständlichen, vielmehr ist alles bei

äusserer Grazie künstlerisch und wissenschaftlich kon-

zentriert und gewichtig. Der Leser bedarf völliger

geistiger Anspannung und wird gut daran tun. es nicht

bei der ersten Lektüre bewenden zu lassen. Er wird

aber — sei er nun Laie oder Fachmann — über-

reichlich für seine Mühe belohnt werden durch viel-

fache sprachliche , literarhistorische, ästhetische und

philosophische Anregungen und durch die Bekanntschaft

mit den beiden Charakterköpfen Jean La Fontaines

und Karl Vosslers.

München. Victor Klemperer.

E. R. Curtlus, Die literarischen Wegbereiter des
neuen Frankreicli. Potsdam o. J. (1919). Gustav Kiepen-
heuer Verlag. 277 S. gross-S".

8
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Otto Qrautoff, Romain Rolland. I'raukturt a. JI.,

KiUteii tt Loening. öl S. gross-ö".

„Eiue neue Etappe der Literaturgeschichte. Das
erste Werk, in dem Literatur von einem seelisch-

revolutionären (!) Standpunkt aus beurteilt vi-ird. Die

grossen Führer des neuen Frankreich in Dichtung und

Erkenntnis, Rolland, Pegu}', Claudel, Gide, Suares

werden auf ihre Fähigkeit angeschaut, schöpferisches

Handeln und geistige Energie zu erwecken. Das Buch
prägt neue Werte von internationaler Bedeutung." So

zu lesen auf der Bauchbinde des Buches von Curtius,

das in einem knallroten Umschlag daherkommt. Ich

kann nicht annehmen, dass Curtius tür diese markt-

schreierischen An])reisungen verantwortlich ist — aber

so geht es, wenn mau sein Buch einem belletristischen

Verleger, der auch die edel- bolschewistische Zeitschrift

„Das Forum" (von Wilhelm Herzog) herausgibt, an-

vertraut, ohne ihm gehörig auf die Finger zu sehen.

Das Buch zerfällt in sechs Abschnitte von je etwa

40 Seiten: 1. Einleitung, 2. Andre Gide (*1869),

3. Eomain Eolland (* 1806), 4. Paul Claudel (*1868),

5. Andre Suares, 6. Charles Peguy (1873—1914 oder

iyl.5, im Kriege gefallen), wozu noch kommt: 7. Zum
Bilde Frankreichs (21 S.), ein kurzes Nachwort, Quellen-

nachweis (Fundort der Zitate, die fast durchweg in

deutscher Uebersetzung gegeben sind) und Biblio-

grai)hie. Es ist, laut Nachwort, erwachsen aus \'or-

lesungen, die im Sommer 1914 an der Universität

Bonn gehalten wurden, also wohl noch vor dem Kiiege

vorbereitet worden sind ; das Nachwort ist datiert vom
22. November 1918. Es behandelt Autoren, die jetzt

in der Mittagshöhe des Lebens stehen (von Suares ist

das Geburtsdatum nicht angegeben ; ich habe es auch

sonst nicht ermitteln können), die in Frankreich noch

nicht offiziell sind und in Deutschland mehr den lite-

rarischen Feinschmeckern liekannt als den Philologen

von Fach [von einem jeden ist schon mindestens ein

Werk in deutscher Uebersetzung erschienen, haupt-

sächlich dank der Vermittlertätigkeit des betriebsamen,

leider nur mit einem empfindlichen Mangel an fran-

zösisclieu Siirachkenntnissen liehafteten Berliner Lite-

raten Franz Blei ; von Gide eri^chien die erste Ueber-

tragung, ilie des Buchdramus „l'hiloktet" durch den

mystischen Essayisten ßudolf Kassnei-, bereits vor

15 Jahren im Insel-Verlag, und sein „Kandaules" ist,

was Curtius nicht erwähnt, sogar in Berlin aufgeführt

worden: meiner Erinnerung nach etwa 1908'; Romain
Iv o 1 1 a u d s grosser Roman ist von Otto GrautofF über-

setzt, dem Verfasser des obengenannten Büchleins und
der „Französischen Briefe" des „Literarischen Echo"

;

sein Dranr.i „Die Wiilfe" wurde, in einer Uebersetzung
von Wilhelm Herzog , während des Krieges in den

Münchener „Kammerspielen" gegeben; Claudels
Dramen erscheinen jetzt , hau])tsächlioh \ou .Jakob

Hegnor übertragen . im Hellerauer Verlag , und au

Stelle iler missratenen Verdeutschung der „Mittags-

wende" durch Franz Blei ist nun (^inc solche von dem
Miinchener Literaturhistoriker Roman Woerner ge-

treten; von Suares gibt es „Eine italienische Reise"

in der Uebersetzung Franz Bleis (1914), und von

Peguy einen Band „Aufsätze" (l'.US)]. So war es

' [Korrekturnote: A. (Jides „Uückkohr des verlorenen
Sohnes'^ ist in der Insel Bilcheroi (Nr. 1 t:.!l orschieueTi, über-
setzt von Rainer Maria Rilke. 1

denn ein glücklicher Gedanke, durch eine zusammen-
fassende Darstellung des Wirkens jener fünf zur

WiederanknüpI'ung der durch den Krieg unter-

brochenen Beziehungen zwischen der französischen

und der deutschen Literatur beizutragen. Da Curtius

die Bekanntschaft mit ihnen im allgemeinen nicht

voraussetzen durfte, so bat er sein Buch vorwiegend
bescheiden referierend, deskriptiv gehalten und die

kritische Wertung auf ein Minimum reduziert; hätte

er es ganz getan, so könnte man zu seiner Arbeit

uneingeschränkt ja sagen. „Da in Deutschland die

Kenntnis dieser Dinge, abgesehen von engeren lite-

rarischen Kreisen, sehr gering ist, war meine Haupt-

aufgabe die: Tatbestände mitzuteilen; Bericht zu er-

statten. Jeder geistigen Auseinandersetzung mit einem
Neuen muss die Bekanntschaft mit ihm vorausgehen.

Daher die vielen Zitate, daher die streckenweise rein

informatorische Darstellungsart des Buches. Es musste
Referat sein : die Diskussion hatte sich auf An-
deutungen zu beschränken." Aber er hätte dann aus

der Not eiue Tugend machen und das Buch schlicht

mit dem Titel: „Gide, Rolland, Claudel, Suares, Peguy"
hinausgeben sollen. Bei dem pompösen Titel aber,

den es trägt (und der noch pompöseren Bauchbinde)

muss gesagt werden, dass es die Erwartungen, die man
stellen darf, nicht erfüllt. Wer von den literarischen

Wegbereitern des neuen Frankreich zu handeln ver-

spricht, lädt sich die Pflicht auf, scharf zu definieren,

was er unter dem alten und was unter dem neuen

Frankreich versteht. Ist das .,alte Frankreich" das

rationalistische, a- oder sogar antimetaphysischeV Dann
reichte das neue viel weiter, als Curtius den Leser

ahnen lässt. Dann hätte er die Philosophie Bergsons
nicht nur kurz in der Einleitung behandeln, sondern

sie gleichsam in den Mittelpunkt stellen müssen. Und
man hätte erwartet, dass er etwas früher angefangen

und von den Männern ein Wort gesagt hätte, mit

denen der geistige Umschwung beginnt, z. B. von

Brunetiere (dem er ja eine eigene, von mir hier 191ti.

Sp. o67 angezeigte Schrift gewidmet hat, und der einer

der Lehrer Romain Rollands gewesen ist) oder von

Bourget. Es hätten dann wohl auch die französisch

schreibenden Flamen Maeterlinck und Verhaeren nicht

fehlen sollen , noch der weitabgewandte , zärtlich

franziskanische Francis Jammes, noch Nationalisten

wie Barres und Maurras , vielleicht auch nicht die in

den literarischen Kreisen Deutschlands wohlbekannten

Remy de Gourmond und Ale.xandre Mercereau und so

mancher von den neueren Lyrikern. Es ist freilich

unniOjj'lich, Dinge historisch zu betrachten, die es noch

nicht sind — gleichwohl aber hätte das Buch schon

heute historischer (und damit wissenschaftlicher) ge-

schrieben werden können. Man erwartet etwa ein

Kapitel: „Die i]inwirkung Nietzsches auf Frankreich" :

Gide und Suares l.iestreiten ihre geistige Existenz ja

last nur von ihm, und wie\'iel von seinem Geiste spricht

selbst aus einem sauften Pazifisten wie Romain Rolland 1

(Ein kurzer Aufsatz: „Nietzsche in Frankreich" steht

im „Deutschen Almanach auf das Jahr 1907", Leipzig

1907, Verlag von Julius Zeitler, S. .51—59 — aber

eben von Franz Blei.) Dass er die nationalistische

Literatur (Barres, Maurras) ausgeschlossen habe, ver-

sucht Curtius freilich im Nachwort zu rechtfertigen

:

„Einen Ueberlilick über das Nebeneinander aller geistigen

Strömungen des heutigen Frankreich wolle man nicht
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von diesem Bueh erwarten. Das wäre mit seiner

Absiebt: die neue, ihre gescbichtüehen Fesseln ab-

streifende Seele des jungen Frankreich vor das Auge
zu stellen, unvereinbar gewesen. Es handelt sich um !

eine Auslese dessen, was auf dem Boden des zeit-

genössischen französischen Schrifttums einer gemein-

samen neuen Geisteswelt Europas zuwächst. Deshalb

war alles auszuschliessen, was rein innerfranzösische

Bezüge hat: was nur Fortsetzung französischer Tradition

ist: vor allem die nationalistische und neuklassizistische ;

Literatur." Hier zeigt sich nun, wie ihm der Wille

(der an sich recht löbliche Wille, im Sinne der Ver-

söhnung zu wirken) die Erkenntnis fälscht. Gehört

ein Nationalist wie Barres etwa nicht wesentlich zum '

„neuen" Frankreich, ist er nur Fortsetzung fran-
[

zösischer Tradition? Mit nichten. Wenn für das „alte" i

Frankreich der Skeptizismus ßenans oder der .,Dilettan-

tismus" Anatole Prances charakteristisch sind, so sind

die Neupatrioten und Neukatholiken, beider Antipoden,

ebenso charakteristisch für das neue. Wer garantiert

uns denn, dass die „neue Geisteswelt" Europas eine

„gemeinsame" (und nicht vielmehr eine national zer-

klüftete) sein werde? Ist es nicht etwas voreilig, in

der Erwartung einer Literatur des „guten Europäer-

tums" die Barres' schon als veraltet abzutunV Und
wenn der Nietzschejünger Barres ausgeschlossen bleibt:

war dann nicht auch Suares auszuscheiden , dessen

literarische Physionomie wesentlich vom Machtkultus

bestimmt wird? [Curtius zitiert von ihm (S. 191) die

Worte : „Es gibt für den Heros nur ein Mittel, sich

mit seiner Partei zu verständigen : er muss sie in die

Tasche stecken. Wenn nötig, mag er die Tasche mit

Zucker füllen : während sie an den Stücken knabbern,

würgt sie die starke Hand etwas an der Kehle.

Bismarck übte diese Methode," und fügt hinzu: „Mit

diesem brutalen Imperialismus erweist Suares wieder,

dass er die letzte Gewissheit des geistigen Glaubens

nicht besitzt. Hier kniet er noch (!) vor den zer-

trümmerten Idolen."] Pur den ruhig betrachtenden

Historiker ist der Nationalismus so „modern"' wie der

Internationalismus , und er hütet sich wohlweislich,

Proguosen zu stellen. Haben sie doch beide aus

Nietzsche Nahrung gezogen (indem die einen sich an

sein „gutes Europäertum" halten, die anderen an den
„Willen zur Macht"), und wird der auf Bergson zurück-

gehende „Aktivismus" doch ebensowohl von aggressiven

Nationalisten wie von radikalen Pazifisten für sich

reklamiert ! Ja, ich glaube sogar, die Nationalisten berufen

sich auf Bergson und Nietzsche mit mehr Recht als die

Pazifisten, deren Gesinnung wesentlich in den Ideen der

Aufklärung wurzelt (daher kommt auch der Pazifismus

Romain Rollauds) : die Bergsonsche „Intuition" muss
dazu führen, mehr als die Gemeinsamkeiten zwischen den
Völkern ihre Unterschiede und ihren uaturuotwendigen

Antagonismus zu erkennen, und wenn ich eine Proguose
stellen sollte, so müsste ich leider sagen, dass sie der

von Curtius entgegengesetzt ausfallen würde. Mau
kann wohl heute schon sagen, dass das alte, das

„dekadente", das ,,skepti3che" Frankreich den Nachbarn
gegenüber weniger aggressiv gestimmt war als das

„neue". Ich habe mich daher auch keinen Augenblick

gewundert, dass die Hau[itvertreter des „neuen" Frank-

reich (Claudel, Suares, Peguy) sich genau so fanatisch

(oder noch fanatischer) gebärdeteu wie die des „alten"

(nur Romain Rolland machte, so gut er konnte, eine

Ausnahme). Wenn Curtius zu diesem Thema bemerkt

:

„Auf die Stimmen des geister- und seelenverwirrenden

Hasses, die aus Prankreich erklungen sind, habe ich

nicht gehört. Mögen andere sich berufen fühlen, hier

und dort nachzurechnen und zu rechten. Unser Blick

richtet sich nicht rückwärts , sondern vorwärts ; auf-

wärts", so ist er mit dieser Gesinnung des Beifalls

aller Gutgesinnten gewiss. Eine andere Präge aber ist

es, ob er als Historiker, der von einem „neuen

Frankreich" schreiben will, nicht die Ptiicht gehabt

hätte, darzulegen, wie sich denn dieses neue Prankreich

zum Kriege und zum Völkerhass gestellt habe, oder

wenigstens wie sich die von ihm als Hauptvertreter

dieses neuen Frankreich Auserwählten dazu gestellt

haben. Bei Suares (dem Machtanbeter!) hat er nun

freilich doch nicht umhin können, von seiner „Hysterie

des Hasses" zu reden (S. 188, Anm.) — aber auch

Claudel ist, wenn ich mich recht erinnere (auch ich

vergesse diese Torheiten lieber, als dass ich sie be-

halte) hasspredigend durch das Land gezogen'. Und
gerade bei einem Manne wie Romain Rolland, an dessen

redlichem Willen zur Verständigung ein Zweifel nicht

möglich ist , hätte eine nähere Betrachtung seines

Kriegsbuches „Au-dessus de la Melee" (1915) nicht

unterbleiben dürt'en : gerade sie hätte den Verfasser

und die Leser darüber belehrt , wie weit seine These

von der „gemeinsamen neuen Geisteswelt Europas"

der Wirklichkeit entspricht und wie weit sie nur

Wunschbild ist. Doch wie es seinem Buche bezüglich

der Stellung der fünf Autoren zum Kriege an der

wünschenswerten Klarheit fehlt, so auch hinsichtlich

ihrer (damaligen und späteren) Stellung zur Drej'fus-

Aflfäre, von der er doch selber die Scheidung der

Geister datiert (S. 17: „So falsch es daher wäre, in

der Dreyfuskrise die Entstehungsursache der fran-

zösischen Geisteserneuerung sehen zu wollen, so be-

deutsam ist sie als auslösender Anlass für die neue

geistige Haltung"). Soweit ich eine Vermutung äussern

darf. Stauden auf der Seite, auf der die Mehrzahl der

Leser sie vermuten wird (auf der Seite von Dreyfus

uni gegen den Militarismus), zum mindesten nicht alle.

Statt dessen zitiert er einen Rückblick von Daniel

Halevy, der, sich gleichermassen gegen den „huma-

nitären Wahnsinn" wie gegen den „patriotischen Wahn-
sinn" wendend, unsere Wissbegier nicht befriedigt.

Diese Mängel des Buches entspringen, wie mir

scheint, alle aus einer Wurzel : aus der Tatsache, dass

Curtius eben doch nicht bloss referiert, sondern auch

werten („neue Werte von internationaler Bedeutung

j
prägen") wollte, ja, dass es ihm auf das Werten noch

mehr ankam als auf das Erkennen, dass er sich nicht

so sehr als Gelehrten fühlt, denn als geistigen Führer,

als geistigen Fahrer der neuen Jugend unseres Volkes,

an die er sich wendet (S. 260 1. solchermassen die be-

scheidene Bahn des Gelehrten verlassend. Sonst wäre

er kaum darauf gekommen, Persönlichkeiten von so

verschiedener Bedeutung und (bei mancher Gemeinsam-

keit) so verschiedener geistiger Haltuug unter dem
Begriff eines „neuen iVankreich" zusammenzupressen.

' (Korrekturnole): Inzwischen habe ich seine „Xuil

de Noel de 1914" gelesen. Dieses Stück ist künstlerisch

ebenso kitschig wie moralisch tiefstehend (eine gemeine
Hetzschrift). Es hat mich an der Echtheit .seines Künstler-

tums zweifeln lassen. Vgl. meine Bemerkungen in den
Müncheuer N. Nachr., Nr. 46^ 1919.
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Va- bat, dem j;uten Zweck zuliebe, ihre Porträts ein

liisschen retuchiert; er hat die löbliche Absicht in

weitem Masse für die geglückte Tat genommen ; er

steht seinen Autoren ziemlich kritiklos gegenüber und
scheint mir ihre Bedeutung , insbesondere für unsere

Jugend, bei weitem zu überschätzen. Er unterscheidet

nicht mit hinreichender Schärfe zwischen Dichtung und
Literatenliteratur. Als Dichter kann man von den
Fünfen höchstens Claudel gelten lassen: nicht aber die

Literaten Gide und Suares und auch nicht Peguv, der

durchaus nicht der naive Bauernsohn war. als der er

bei ihm erscheint; auch nicht Romain Rolland, in

dessen grossem Roman doch weite Strecken nur gut-

gemeintes Gerede sind. Er fragt weniger nach dem
künstlerischen Wert oder Unwert ilirer Bucher, als

nach dem Gedanklichen, dem Weltanschaulichen; die

Grundfrage alier, wieweit die Hin\\enduni> zum Glauben,
zur Tradition , zum Patriotismus bei den einzelneu

Autoren „echt" sei und nicht etwa eine blosse Lite-

latenlaune, das Ergebnis ihres Suchens nach neuen
Reizen, hat er sich kaum gestellt. Nun werde ich

mich aber, wenn es mir um „Weltanschauung" zu tun

ist, an die dafür Zuständigen wenden, d. h. an die

grossen Denker, nicht aber an Dichter oder gar an
Literaten; darüber, dass einer einen glänzenden Stil

schreiben oder, was mehr ist , auch ein bedeutender
Dichter sein kann und dabei nur ein höchst mittel-

niässiger Denker, sollte sich klar sein, wer sich zum
geistigen Führer berufen fühlt. Claudel bleibt natürlich,

was er als Dichter ist, auch nach seinen Hetzreden

:

denn das genus irritabile vatum ist zu einer folge-

strengen geistigen Haltung nicht verbunden; Bergson
lileibt ebenso, was er als Philosoph ist, sofern man
nicht nachwiese, dass seine Hetzreden seiner Philosophie
widersprechen; aber ein Mann wie Suares, der Nietzsche-
jünger, Machtanbeter und Bismarckverehi-er, der sich

stets darin gefiel , seinen Abstand von allem Herden-
meuschtum zu betonen, sollte, nach seiner Kapitulation

vor den Masseninstiukten, als Denker auch für die-

jenigen erledigt sein, die ihn vordem dafür gehalten
haben. Wie aber soll jemand, der selber haltlos hin-

und her schwankt wie eine Wetterfahne, anderen ein

Führer und Wegweiser werden können V — Wieder
will es mir scheinen, als habe Curtius das Urteil, wie
er CS sich damals, \-or Ki-iegsausbruch. gebildet hatte,

übernommen , olme es an den seitherigen Veröffent-

lichungen der Autoren nachzuprüfen.
Das wären die Haupteiuwände, die ich gegen das

Buch erheben muss. Eine Kleinigkeit : offenbar in

dem Bestreben, an Glanz des Stiles es unseren besten
Essayisten gleichzutun, hat Curtius seiner Feder mit-

unter 7Aiviel zugemutet und ist ins Preziöse aus-
geglitten. (S. 43 spricht er \<.n der „beginnlicheren
Kunst der Rolland" usw.; S. ll'.i; „Damit frtff't iihcrrin.

dass das erste Drama . . . noch ganz ausserchristlich

ist"; S. 139: „des Cebes herrscherlicher Freund').
Drnckfeliler sind nicht gerade selten ; in dem Satze

:

„Das Geistige ist unablässig in das Feldbett des Geistigen
gebettet" (S. 216) muss es statt rlcs (rfistif/cn wohl
heissen des Zeitlichen.

Von den grossen Zielen, die Curtius sich gesteckt
hat, darf ich nicht sagen, er habe sie cn-eicht. Wer
unserer .Tugend ein Buch schi-eibt, worin das Ajier^u,
mit dem ein Charles l'eguy einen Immanuel Kant ab-
zutuu wähnt: „Le Kantisme a les niains pures, mais

il n'a pas de mains'' ohne Glossierung zitiert wu-d
(S. 233), wird sie mehr verwÜTen als leiten. — Wer
aber in dem Buche nichts anderes sucht als eine zu-

verlässige Orientierung über das Wirken einer Anzahl
recht interessanter französischer Schriftsteller unserer

Zeit, wird durchaus auf seine Rechnung kommen. —
Auch von dem Büchlein Otto Grautoffs , des

werbenden Verdeutschers des „Jean-Christophe", darf

man nicht so sehr eine kritische Einordnung Romain
Rollands in die Gesamtheit der französischen Literatur

oder gar Kultur erwarten als vielmehr ein mit Liebe
erstattetes Referat. Es zerfällt in die Abschnitte

:

Sein Werk — Sein Leben — Rolland und Deutsch-
land (wobei die Aeusserungen während des Krieges
noch nicht berücksichtigt werden konnten, da GrautofF

schon voi'her abschloss) und eine Bibliographie, die

mit ihren 4'/2 Seiten umfangreicher ist als die bei

Curtius und auch Zeitschriften- und Zeitungsaufsätze

aus Deutschland und anderen Ländern verzeichnet. —
Nur eine Kleinigkeit : in der Schilderung des Besuches
bei dem Dichter (S. 21 . auch von Curtius S. 80 ff.

zitiert) heisst es: „An den Wänden als einziger

Schmuck die Bildnisse von Beethoven, von Strauss.*"

Leser, für die der künstlerische Geschmack eines

Menschen eine wertvolle Handhabe zu seiner Be-
urteilung bedeutet, werden sieh fragen, welcher Strauss

hier wohl gemeint sein könne: Johann oder Richard? . . .

(Eine kritische Beurteilung Romain Rollands

wird man eher in einem Aufsatz des Münchener
Gymnasialprofessors Josef Hofmiller in den „Süd-

deutschen Monatsheften"
finden.)

Mün ch e n.

Mai 1919. S. 136—141

Eugen Lerch.

Walther Küchler, Komain Rolland - Henri Bar-
busse — Fritz von Unruh, ^'le^ ^'o^t^ä^•e. WOrzburg,
Verlagsdruckerei. HHy. S*i S. 8".

Erschüttert \on dem Geschehen der Gegeuwai't.

möchte auch der Würzburger Romanist K. daran mit-

arbeiten, dass sich die Deutschen .,ihrer Deutschheit

und ihres Menschentums inniger bewusst werden durch

die Berührung mit den hohen Gedanken und tiefen

Gefühlen grosser Menschen anderer Völker". In vier

Vorträgen — die auch im Druck die persönliche Note

nicht verleugnen — spricht er von den künstlerischen

Eigentümlichkeiten und tieferen völkischen Gedanken
und Absichten der Hauj»twerke von Rolland, Barbusse

und Unruh. Die letzte Verkiiü])fung und \"ertiefung

der Ciedanken vermisse ich. Im übrigen aber ent-

halten die auch für weitere Kreise bezeichneten Aus-

führungen manche dankenswerte Aufhellung und fein-

sinnige Bemerkung. Die Lektüre wird selbst für den-

jenigen gewinnreich sein, der die Gruudauffassung des

Verf.s, eine Ajinlogie des „.Tean Christophe", nicht

teilt, oder dem die Kritik der von Barbusse in „Le Feu"

und „Clarte" verfochtenen sozialistischen Ideen nicht

kritisch genug erscheint.

Für die dichterische Ai-beitsweise Rollands be-

merkenswert sind die zahlreichen, oft wörtlichen Ent-

lehnungen aus Briefen, Kritiken usw. oder die Nach-

bildung von Erlebnissen deutscher Persönlichkeiten,

besonders Beethovens und Hugo Wolfs. Das künstle-

rische Glaubensbekenntnis und Ziel dieses Dichters,

das sich in seinem Johann Christoph verkörpert, ist
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die Vereinigung des germanischen Geistes mit dem
romanischen. Der Verf. zeigt, wie Christoph, der

deutsche Künstler, das moderne Frankreich erlebt, wie

er über es urteilt und ihm zu helfen sucht. Das Un-
glück Frankreichs sieht Rolland darin, dass die echten

Franzosen, die geistige Elite., sich von den tonangebenden
Kreisen, „der rasenden Dummheit und dem lärmenden

Maulwerk des demokratischen Bourgeois", wie Nietzsche

einmal sagt, fernhalten. Dieses entartete Frankreich

ueu zu beleben, das ist in Rollands Werk die hohe
Aufgabe des Deutschen, der deshalb nicht als der her-

kömmliche sentimentale Träumer, sondern als der leben

-

weckende Tatmensch dem Franzosen gegenübertritt.

In der aus Pariser Argot, provinziellem Patois,

Gaunersprache , Fach- und Soldatenausdrücken ge-

mischten Schützengrabensprache, die noch der Er-

forschung bedarf, mit einer unerhörten visuellen und
sprachlichen Anschaulichkeit und in völlig kompositions-

loser Kleinmalerei schildert Barbusse den Krieg,

wie er draussen an der Front von einer Korporal-

schaft, von dem gemeinen Mann, erlebt wird. „Le Feu"
ist das Leben im Feuer, der Krieg, wie er wirklich

aussah. Nach dieser vernichtenden Anklage gegen den
Krieg lehnt sich Barbusse in seinem Roman ..Clarte"

gegen die Mächtigen, die Gesellschaft, die Welt über-

haupt auf. Religion und Patriotismus erscheinen ihm
in öinseitiger, massloser üebertreibung und Verblendung
als die grossen Lügen, die erfolgreichsten Mittel, Unter-

drückte in Gehorsam zu halten. So sein- man mit dem
ehrlich aufgewühlten Herzen des Autors fühlen mag,
von Klarheit bleiben Barbusse und seine Anhänger

weit entfernt. Gerade diesen Franzosen hat ni. E.

Verf. stark überschätzt.

Fritz von Unruh schildert in ., Opfergang" den
Kampf um Verdun. Er zeichnet nicht die Massen,
nicht nur den einfachen Soldaten wie Barbusse, sondern

auch Offiziere, denen die Idee über ihr Leben geht.

Den Musiker Johann Christoph hatte der falsche

Idealismus des Deutschen abgestossen ; der deutsche

Dichter besingt den hehren Idealismus der Besten, die

allerdings durch ihr Opfer die grosse Masse dalieim

nicht zu läutern vermochten. Lässt dieses Werk die

deutsche Revolution ahnen, so ist Unruhs Tragödie
„Ein Geschlecht" die Tragödie der Revolution selbst,

die Zerreissung jeder Illusion, die Auflehnung gegen
jede Ueberlieferung, gegen das Leben selbst, wie sie

auch Henri Barbusse in „Clarte" zeichnete. Brausende
Zeugen einer Zeit, die Neues gebären möchte.

Rollands der Schablone ferne , aber keiuesweiis

überragende Stellung in der Literatur ist schon einiger-

luassen klar zu erkennen. H. Barbusse und F. von Unruh
dagegen sind vorerst nur interessante und beachtens-

werte Erscheinungen einer neuen Zeit.

D a rm s t a d t. A 1 b e r l S t r e u i> e r.

gar

der

A. Cotarelo y Valledor, El Teatro de Cervantes.
Estudlo crltico. Obra laureada con el premlo Berwick
y Alba. Madrid li)l-5, Tipografia della Kevista de .\rr,hivos.

770 S. 8°.

Das umfangreiche, glänzend geschriebene Werk ist

zw-ar an der Schwelle des Cervantinischen Jubeljahres
erschienen ; es gedenkt jedoch des festlichen Tages
(23. April 1916) mit keinem Worte, und ist trotzdem
die wertvollste aller literarischen Gaben, die uns das

Jubiläum beschert hat. Der Verfasser ist Professor
der spanischen Sprache und Literatur an der Uni-

versität in Santiago de Compostela, und hat die Ge-
legenheit des im Jahre 1915 zum erstenmal fälligen

Berwick y Alba- Preises benützt, sich für seine schöne

Arbeit eine besondere Anerkennung zu holen.

Die Anlage des Werkes ist trotz einer gewissen
Weitläufigkeit durchaus grosszügig und übersichtlich.

Ein erster Hauptteil handelt von den allgemeinen

Kriterien der Cervantinischen Dramatik, d. h. von Ent-

stehung , Einteilung und Charakter der comedias und
entremeses des Quijote-Dichters , von seinen Be-
ziehungen zu zeitgenössischen Darstellern, und von
der literarischen Kritik des Cervantinischen Theaters

bis auf unsere Tage. Der zweite und umfänglichere

Hauptteil sodann beschäftigt sich in 28 selbständigen

Kapiteln mit den einzelnen Komödien und Zwischen-
sj)ielen, mit Einschluss der verlorenen und der dem
Dichter mit Recht oder Unrecht zugeschriebenen. Be-
scheidene Zurückhaltung im Urteil, eindringende

Kenntnis des behandelten Gegenstandes, umfassende
Belesenheit auf dem Gesamtgebiete der spanischen

Literatur und in der ausserspanischen Kritik, das sind

die Hauptmerkmale der Methode des s.ympathischeu

Verfassers. Die Quintessenz der mühevollen Arbeit

aber ist die (auf S. 49— .52 dargelegte) durch schlichte

Klarheit und feinen Sinn ausgezeichnete, meisterhafte

Charakteristik des Cervantes-Di-amas.

In Einzelheiten ist mii- einiges Wenige aufgefallen,

wozu sich in verschiedener Weise Stellung nehmen
lässt. Als Antwort auf die allererste der auftauchendeu
grösseren Fragen, nämlich wie Cervantes zum Dramen-
dichten kam, vermag Cotarelo leider auch nichts Neues
und Eigenes beizubringen und sieht sich genötigt, auf

ein längeres wörtliches Zitat aus Schack zurück-

zugreifen. Der letztere meint, Cervantes sei unter die

Koniödienschreiber gegangen, einmal verlockt durch
das Beispiel der anderen, dann aber getrieben durch
die gebieterische Notwendigkeit, für sich und die

Seinen des Lebens Notdurft zu bestreiten. Das liest

sich gewiss nicht übel, ist aber blosses Geflunker. Wir
wissen darüber rein gar nichts. Solange nicht sichere

Zeugnisse uns anderweitig belehren, wie das z. B. bei

Lope de Vega als Novellist der Fall ist , dürfen wir

ruhig den inneren Trieb des Dichters an Stelle aller

anderen möglichen und mehr oder minder liloss wahr-
scheinlichen Gründe setzen. An anderer Stelle wird

versucht, zu entscheiden, an welchen Vorbildern sich

Cervantes inspirierte und welche Einflüsse auf ihn

gewirkt haben mochten. Cotarelo antwortet auf diese

Frage mehr pathetisch als gründlich, die vorcervan-

tinischen Dramen eines Bermudez und Argeusola seien

den Stücken des Cervantes gegenüber so minderwertig,

dass man unmöglich in ihnen ein Vorbild derselben

sehen dürfe; nein, das Leben selbst sei des Dichters

einziger Lehi'meister gewesen. Das hört sich wiederum
ebenso tiefsinnig wie schwungvoll an, hält aber einem
Vergleich mit der rauhen Wirklichkeit nicht recht

stand. Wir dürfen mit nichten behaupten, Cervantes

habe keine Vorbilder unter seinen Zeitgenossen gehabt;

wir dürfen nicht einmal Sonderthesen aufstellen, wie

lieispielsweise, er habe als erster das Sujet der Ge-
fangenschaft auf die s|iauische Bühne gebracht, er habe
als erster die Schlacht von Lepanto dramatisiert , er

habe dies und das an Neuem eingeführt, solange uns
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vom spanischen Drama jener frühen Periode weit mehr
Stücke verloren als erhalten sind.

Zum Schluss noch ein paar Kleinigkeiten fürs

Gemüt. Auf S. .568 liest man folgende ergötzliche

Zitate aus der ach so schweren deutschen Sprache

:

Dvr Z(ufcl ah H/'drauJimi^, Der Soldat ah Zanhcrer,
Der lidtelcsiudeni oder das Donner ireftrr. Wenn
den Spaniern entsprechende kastilianische Ho]iser iu

deutschen Ariieiten begegnen würden V — Donner
Wetter

!

München. Lud wie Pf an dl.

Don Resurrecciön Maria deAzkue, Dicclonario
espanol y vasco. Cuaderiio \— \'. S. 1— :'.'-'U (A bis
borcegumen'a). s". Bilbao. Garmendiu y Viciola. 1910.

Ders., Fonetica vasca. Conferencias. S. ::i2. 4". Bilbao.
Bilbaina de artes graficas. 1919.

Ders., Müsrca populär vasca. Su existencia. S. tiS. 8».

Bilbao, Bilbaiua de arte.s graficas. 1919. (Conferencias
organizadas per la "Junta de Cultura vasca" para el
ciclo de 1918.)

Während der Kriegsjalire war ein dichter Xebel
vor uns niedergesenkt, der uns die geistige Arbeit des
Auslandes zum grossen Teil verhüllte. Wir hätten z. B.
glauben dürfen, dass Azkue, der Schöijfer des grossen
baskisch-spanisch-französischen Wörterbuchs, die Hände
in den Schoss gelegt hätte : das wäre aber eine arge
Täuschung gewesen. Er begann lOlti das Gegenstück
zu jenem Werke, das spanisch baskische Wörterbuch,
zu veröffentlichen: doch als etwa der sechste oder
siebente Teil gedruckt war, machte die Druckerei
Bankerott, und das Unteinehmen geriet ins Stocken.
Jetzt auf die stofflichen Bereicherungen und formalen
Fortschritte hinzuweisen, die uns hier entgegentreten,
hätte ebensowenig Sinn, als diese oder jene Ver-
besserungen zu empfehlen, zumal die Vorrede erst
nach dem letzten Hefte erscheinen sollte. Vorderhand
gilt es nur einen Wunsch auszusprechen, diesen abei-

mit grösstem Nachdruck: es möge das spanisch-
baskische Wörterbuch nach dem einmal entworfenen
Plan fortgesetzt und beendigt werden, wenn nicht von
Azkue selbst, so von einem aniieren : es darf so schwere
Mühe, die einem so wichtigen wissenschaftlichen
Interesse dient, nicht veidoren gehen.

Auf dem „Congi-eso de estudios vascus", der im
Herbst 1918 zu Onate stattfand, hat Azkue zwei Vor-
träge über baskisciie Phonetik gehalten. Manche seiner
Zuhörer werden ei'staunt gewesen sein, zu erfahren,
welche mannigfachen und wunderbaren Erscheinungen
sie selbst hervorbringen ; aber auch wir, die wir diese
X'orträge nun lesen, linden in ihnen manches Neue und
Ueberraschende. Zudem regt ja Azkue immer dadurch
au, dass er die Dinge in seiner Weise zusamnienordnet
und beleuchtet. Die Scheidung der innersprachlichen
uml der zwischeiisprachlicheii l.autveränderungen (de-
i/eneracioiies inirairm/ualis und iiiterUwjuedes) ist

durchaus berechtigt : uui- sind unter den letzteren
wieder diejenigen besonders zu stellen, wo nicht der
fremdi' Laut im Spiel ist, sondern die Fremdheit eines
ganzen Wortes. Sehr beachtenswert Ist auch die

Gegenüberstellung von bedeutungsvoller und Imdeutungs-
loser Palatalisation [p. aeindiitica und (i>:einica), von
denen jene eine absolute oder relative Kleinheit aus-
ilrückt, diese durcli die Nachbarschaft eines / hervor-
geiufeii wird. Von wie grosser Wichtigkeit die erstere

im allgemein-s]irachwissenschaftlichen Sinne ist. kann
ich hier nicht einmal andeuten. Manche Erscheinung
versteht man überhaupt erst , wenn man über die

Grenze blickt ; so die Hiatustilgung durch / in ver-

einzelten Fällen wie Santa Yae/eda, von der uns
reichere Beispiele durch neugriechische, portugiesische,

madjarische Mdd. fs. hier, 1887. Sp. 179 ff.), vor
allem durch berberische dargeboten werden. Höchst
wunderbar mutet einen die ^'erlängerung des vor dem
letzten Konsonanten stehenden Vokals in den Quos-
(•(/ö-Wendungen au ; (jero nihiiii .... für gtro nih ....
(wart, ich werde dich ....): wir verlängern den aus-

lautenden Vokal oder auch den auslautenden Kon-
sonanten.

Mit voller Herzenslust niuss Azkue seine beiden

Vorträge über baskische Musik abgefasst haben; ist

doch sein Herz zwischen der Musik und seiner Mutter-

sprache geteilt. Als S|:irungbrett dient ihm seines

Landsmannes Fr. Gascue nahezu hundert Seiten lange

Abhandlung: „Origen de la miisica populär vascongada"
iu der R.Basque von 1913, wo die Ursprünglichkeit dieser

Musik bestritten wird. Indessen ist Gascue von der

Richtigkeit seiner Ansichten nicht fest genug überzeugt,

um nicht die Möglichkeit zuzugeben, dass sie für immer
zu begraben seien. Ja, ruft Azkue aus , das sollen sie

haben: .,funerales de primera, con acompafiamiento de

sexteto.*^ Ich besitze durchaus kein Urteil ia diesen

Angelegenheiten, glaube aber doch die beiderseitigen

Arbeiten der Aufmerksamkeit unserer Musikhistoriker

empfehlen zu dürfen. Auch für den Sprachforscher sind,

besonders in der Frage der Betonung. Azkues Aus-
führungen von Wichtigkeit.

H. S c h u c h a r d t.

Z e i t s ehr i f t e n u. ä.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen lti9, 12: Albert Ludwig, Homunculi und
.Vndroiden 111. — Ludwig Geiger, Ludwig Börne und
Rahel Varnhagen. — M. Konrath, Eine altengl. Vision
vom Jenseits. — Fritz Fiedler. Dickens' Gebrauch der
rhythmischen Prosa im ..Cliristmas carol". — G. Cohn,
Bemerkungen zu Adolf Tr.blers altfranz. Wörterbuch,
Lfg. 1 und •-'. - Leo Jordan. Die Frage der Echtheit
von Cyrano Bergeracs Sonnenreise. Die bonuenreise und
die Eäsays von Montaigne l\. — Ludwig Geiger, Zu
einem Briefe Goethes. — A. Brandl, Tenautius Fortu-
uatus und die ags. Eilegien „Wanderer" und ..Ruine". —
F. Liebermann, Ein staatsrechtlicher Satz ^Elfrics

aus lateinischer Quelle. - - Herrn. Kügler, Ansprache
am Shakespeare-Tag im Deutschen Theater zu Berlin
1919. -- F. Liebermann, Eine Vorahnung von Flug-
zeug und l'-Boot. — Adolf Kolsen, ßandnoten zu Emil
Levys provenzalisclien Wörterbüchern. Xr. 1—8. — Leo
Spitzer. Frz. jleur^ = fliiores':' — M, L. Wagner,
.^Itprov. /(t'/s. — Ders., Lat. l'undihHhim > * l'unibidun'

und intestinae > istenthuu: — Vicente Garcia de Diego,
Sobre ol castellano e)ihiesto. — Leo Spitzer, Berichti-

gung. — Beurteilungen: Daniel .loiies. Au outline of

F.ugTish Phonetics {.\. Brandl). Anton Marty, Ge-
sammelte Schriften, herausgegeben von .losef Eisen-

meier. .\lfred Kastil, (Iskar Kraus. \. Band, 1. Ab-
teilung: 1. Band, U. .\bteilung: Schriften zur genetischen
Sprachphilosopliie. -. Band, 1. Abteilung; Schriften zur
deskri|itiven Psychologie und Siirachphilosophie(Bernhard
Kehr), — Alice Weil, Die Sprache des Gilles de Chin
von (rauthier de Tournav. Laut- und Flexionslehre
(.\lfred Pillet). — E, Ganiillscheg und L. Spitzer,
Die Bezeichnungen der Klette im Cfallororaanischeu

IK. .laberg). — E. Walberg, Que^ues remarques aur
l'ancieu frani;ais '/ic garder t'cKrc (ji»t' . . . (O. Schultz-
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Gora). — Dantis Alagherii De monarcliia libri III rec.

Lvidovicus Bertalot (Berthold Wiese). — Werner von der

.Schulenburg, Ein neues Porträt Petrarcas (Berthold

Wiese). — Kurze Anzeigen: Th. Litt, Geschichte und
Leben. Von den Bildungsautgaben geschichtlichen und
sprachlichen Unterrichts. — ,M. Lenz, Für die Ham-
burgische Universität. — Mitteilungen des \'ereins der
Freunde des humanistischen Gymnasiums, hrsg. vom
Vereinsvorstand, redigiert vom Schriftführer S. Frank-
furter. — Sieben-Sprachen- Wörterbuch : deutsch, polnisch,

russisch, weissruthenisch , litauisch, lettisch, jiddisch,

hrsg. im Auftrage des Oberbefehlshabers Ost. — Beiträge
zur Literatur- und Theatergeschichte, Ludwig Geiger
zum 70. Geburtstage als Festgabe dargehracht. —
C. G. Brand is, Beiträge aus der Universitätsbibliothek

au .Tena zur Geschichte des ßeformationsjahrhunderts, —
Luise Sigmanu, Die engl. Literatur von 1800— 1830 im
Spiegel der zeitgenössischen deutschen Kritik. — Heinz
Kindermann, Hermann Kurz und die deutsche Ueber-
setzungskunst im 19. Jahrhundert. — G. Neckel, Studien

zu den germanischen Dichtungen vom Weltuntergang. —
v. Ziegesar, Niederländischer .Sprachführer mit bes.

Berücksichtigung der flämischen Mundart. Taschen-
wörterbuch für Heise und Haus. — Ernst Wasserzieher,
Woher V Etymologisches Wörterbuch der deutschen
Sprache. — Otto L. Jiriczek, Seifriedsburg imd Sey fried-

sage. — Dar kloane Catechismo von z'Beloseland, vor-

traghet in z'gaprecht von Siben Kameün un .a viar halghe
Gasang. — 1. Lienhard, Einführung in Goethes Faust.
— B. Höniger, Das Deutschtum im Auslände vor dem
Weltkriege. "2. Aufl. — Christian F. Weiser, Das
Auslanddeutschtum und das Deutsche Eeich. — Sir

Degrevant, hrsg. von Karl Luick. — E. Vettermann,
Die Baien-Dichtungen und ihre Quellen. — Hedwig
Reschke, Die Spenserstanze im 19. .Jahrhundert. —
Karl Reuning, Das Altert ümliclie im AVortschatz der
Spensernachahmungen im 18. .Jahrhundert. — Shakespeare
in deutscher Sprache hrsg., zum Teil neu übersetzt von
Friedrich Gundolf. X. Bd. — Walther Fischer, Die
persönlichen Beziehungen K. M. Milnes' ersten Barons
Houghton, zu Deutscliland, unter besonderer Berück-
sichtigung seiner Freundschaft mit Varnhagen van Ense.
— W. B. Yeats, Das Land der Sehnsucht (The land of

heart's desire). ein dramatisches Märchen in einem Auf-
zug, aus dem Irischen übertragen von F. Weekley und
E. L. Stahl. — Gustav Krüger, Uueuglisches Englisch.

Eine Sammlung der Ublichsteo Fehler, welche Deutsche
beim Gebrauch des Englischen machen. 2., stark verm.
Aufl. — A. Brandeis und Th Reitterer, A first

English primer. — Englisches Tornisterwörterbuch mit
genauer .\ngabe der Aussprache. 4. Aufl.

(jermanisch-Romanische Monatsschrift VII, 10 12; Okt.-

Dez. 1919: O. Walzel, Die Formkunst von Hardenbergs
„Heinrich von Ofterdingen". II. — O. H. Brandt, Länd-
liches Leben in der Dichtung des Hains. — H. F. Müller,
Shaftesbury und Plotinos. — .Jörgen Forchhammer.
Systematik" der Sprachlaute als Grundlage eiues Welt-
alphabets. II. — K. Hart mann, Flavius Arrianus und
das Keltentum. — V. Michels über Th. Siebs, Herrn.
Allmers, sein Leben und Dichten.

Neuphilologische Mitteilungen, 1919, 6'8: Arvid Kosen-
f|vist, Limites administratives et division dialectale

de la France. Avec deux cartes hors texte. — Emil
Öhmann, Nochmals über die Ganzone „Donna eo
languisco" Giacomo da Lentino's. Anlässlich der Langley-
schen Edition 191.5. — Besprechungen: Eugen Lerch,
Die Bedeutung der Modi im Französischen (A. Wallen-
sköld). — Ernst A. Kock, .Jubilee .Jaunts and .Jottings;

Eilert Ekwall, Scandinavians and Celts in the North
West of England (U. Lindelöf). — Arthur Langfors,
Les Incipit des poemes fran(;ais anterieurs au XVL' sifecle

(A. Wallensköld). — J. Melander, Les formes toniques
des pronoms personnels regimes apres quelques particules

dans l'ancien frarnjals (A. Wallensköld). — Moderna
Spräk's Bibliotek II und IV (M. W.).

Die Neueren Sprachen XXVII, 7/8, Nov.-Dez. 1919;

Bernhard Fehr, Drei Probleme ästhetischer Literatur-
betrachtung. - E. Tappolet, Die Verwendung der
Lautschrift im fremdsprachlichen Unterricht. — Walther
Fischer, Kurze Bemerkungen zur „vereinfachten Sohul-

lautschrift". — A. Schmidt, Beiträge zur franzö.sischen
Syntax. XIII. — Eugen Lerch, Der Konjunktiv des
psychologischen Subjekts im Französischen. - Otto
Weidenmüller. Deutsch und Fremdsprachen auf der
Oberrealscluile. — Gustav Wendt, Zum 2.">jährigen

Dii-ektorjubiläum Franz Dörrs an der Liebig-Oberreal

-

schule. — Max Walter, Zum 70. Geburtstage von Franz
Beyer. — Karl Wimmer, Die Bedeutung von "line"

("lime") im Tempest IV, 1. — .\nzeiger: C. H. Becker,
Gedanken zur Hochschulreform; Karl Vossler, Fran-
zösische Philologie: Die vierundzwauzig Sonette der
Louize Labe, übertragen von Rainer Maria Rilke: Ale-
xander von Sternberg, Erinnerungsblätter aus der
Biedermeierzeit (Walter Küchler). — Leonardo Olschki,
Geschichte der neusprachlichen wissenschaftlichen Lite-

ratur (Adalbert Hämel). — ,T. Haas , Französische Syntax
(Albert Streuber). — Anna Jacobson, Charles Kingsleys
Beziehungen zu Deutschland (H, Mutschmann). — Bernhard
Kahle, Henrik Ibsen. Bj. Björnson und ihre Zeit-

genossen: Daniel Jones, M. A., An Outline of English
Phonetics; Adolf Rambeau, Aus und über Amerika
(Walther Fischer). — Walther K U chler, Romain Rolland,
Henri Barbusse, Fritz von Unruh (Wolfgang Martini). —
Karl R. v. Ettmayer, Vaderaecum für Studierende der
romanischen Philologie: 1. Eugene Scribe, Le Verre
d'eau (A. Mühlan). 2. Atbalie par Bacine (Christoph
Beck), y. Souvenirs entomologiques par J. H. Fahre
(W. Violet) (Heinrich Wengler).

Neophilologus V, 2: L. Delibes, Le subjonctif dans la

phrase adjective apres un superlatif relatif ou autres
tournures exprimant une idee de relativite. — K. R.
G alias, Merimee et la theorie de l'art pour l'art II. —
N. van Wijk, Zur Betonung des Slav. Duals. — .J. H.
Schölte, Der rote Ritter. — .Jan de Vries, Rother en
Wolfdietrich. — Th. C. vau Stock um. Der Ursprung
der phänomenalistisclien Gedankenreihe in Schillers
Philosophischen Brieten. — W. van der Gaaf , Notes on
English orthographv {ic and eti). I. — A. E. H. Swaen,
Thersytes. — Jos. Schrijnen, Het oog in de tal. —
D. C. Hesseling, Le coucher du soleil en Grfece. —
J. J. A. A. Frantzen, Die Gedichte des Archipoeta. —
G. van Poppel, Der „Genitivus" bei den Vaganten. —
Besprechungen: K. Sneyders de Vogel, M. Henschel,
Zur Sprachgeographie Südwestgalliens. — R. C. Boer,
Axel Kock, Altnord. u-Umlaut in Ableitungs- und
Beugungsendungen. - Herrn. Jan tzen, Alois Bernt und
Konrad Burdaoh, Der Ackermann aus Böhmen ; im Auf-
trage der Preuss. Akademie der Wissenschaften heraus-
gegeben. — Ders., Johannes von Saaz, Der Ackermann
imd der Tod. Ein Streit- und Trostgespräch vom Tode
aus dem Jahre 1400. In unser Deutsch übertragen von
Alois Beruf. — Ders., G. Zeidler, Der Ackermann aus
Böhmen. Das älteste mit Bildern ausgestattete und mit
beweglichen Lettern gedruckte deutsche Buch und seine

Stellung in der Ueberlieferung der Dichtung (16. .Jahres-

bericht der Gutenberg- Gesellschaft zu Mainz), — Selbst-

anzeige: .1. J. A. A. Frantzen und A. Hulshof, Drei
Kölner Schwankbücher aus dem XV. Jahrhundert:
Stynchyn van der Krone — Der boiffen orden —
Marcolphus. — Zeitschriften.

Modern Language Review XIV, 1. Jan. 1919: R. Sher-
man Loomis. Notes on the "Tristan" of Thomas. —
A. G. Spiers. Corneille's Polyeucte technicallj' con-
.sidered. — E. H. Tuttle, Notes on Romanic Speech —
history: lucta — multu — nodu — nomen — ostria. —
0. M. 'Johnston, Florent et Ciarisse vv. 4-570— 4-594. —
P. Toj'nbec, Giannozzo Manetti, Leonardo Bruni,
and Dante's Letter to the Flurentines (Ep. VI). — Ders.
Dante's Letter to the Italian Cardinais (Epistola VIII).

Modern Language Notes XXXIV, 1—«. Jan.-Okt. 1919:

Taylor Starck, Stefan George and the Reform of the

Gei-man Lyric. — Albert H. Toi man, Shakespeare
Studies Part III. — A. H. Krappe, The Legend of the

Glove. — John W. Draper, The Social Satires of

Thomas Love Peacock Part II. — Rol. G. Usher
Francis Bacon's Knowledge of Law-French. — Tucker
Brooke, Titus Andronicus and Shakespeare. — J. B.

Wliarey, Bunyau's Holy War and the Conflict-Type

of Morality Play. — Jos. ^E. Gillet, Notes on Dramatic
Nomenolature in Germanv 1500—1700. — W. Kurrel-
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inever. Gil Blas and Don Silvio. - Alb. H. Tohnaii.
Shakespeare Studies I\'. — Frances H. .Mille^r, The
Unrthi'ni Passion and the Mysteries. — Alan D. M cK 11 1 o p ,

Festus aud Tlic Blisscd Damozcl. — Evelyn M. Albright,
Ad imprimendnm solum. — Fr. Klaeber, Textual Xotes

on Beowulf. — H. Ashton. The Confession of the

Princess of Cleves. — H. M. Beiden, Folk-Song in

America — Some recent Publications. — Herbert F.

Schw.irz, .John Fletcher and the Gesta Romanorum. —
Marv Rebecca Thaver, Keat.s: The Eve of St. Mark. —
Samuel C. Chew, The Pamphlets of the Byron Separa-

tion. — Louise Pound King Cnut's Song and Bailad

Origins. — W. P. Mustard, E. K.'s Classical Allusions.

Francis A. Wood, Germanic Etvmologies. — Benj. 'M.

Woodhridge, Two Foster Brothers of DArtagnan. —
Henry David Grav. Titus Andronicus once more. —
Charles W. Nichols, Fielding Notes. — W. Kurrel-
raeyer. Gernian Lexicography. Madeleine Fabin,
On Chaucer's Anelida and Arcite. — Glarissa Rinaker.
Thomas Edwards and the Sonnet Revival. ^ C. A. M oore.
A Predecessor of Thorason's Seasons. — Oliver M. .John-

ston. Qtie for jufiiiuii ('( (lue with ntteitdre. — John A.

Walz, Faust I: „Nacht, offen Feld". — Howard R.

Patch. Chaucer's Desert. — Erasmo Buceta. Two
Spanish Ballads translated by Southey. — .Jos. Quincy
Adams, Shakespeare. Heyw'ood, and the Classics. —
Hyder E. i! oll ins. Con'cerning Bodleian Ms. Ash-

mole 4S. — Samuel Kroesch. XHG. lieKchupiKn. Be- '

scliniiimt'bi. — Reviews; Rob. K. Root. The Textual

Tradition of Chaucer's Troilus (J. Douglas Bruce). —
Charles M. Gavley. Shakespeare and the Founders of

Liberty in America (Tucker Brooke). — Matthew P. An-
drews. AHeritage of Freedom(ders.). — Rob. M. Garrett,
The Pearl: An Interpretation! Carleton Brown). — Clayton
Hamilton. Materials and Methods of Fiction, revised

and enlarged (Rob. L. Ramsay). — Aaron Schaffer.
Geurg Rudolf Weckherlin. The Embodiment of a Tran-
sitional Stage in German Metrics (Edward H. SehrtL —
Frances A. Foster, The Northern Passion, i^our Parallel

Texts and the French Original, with Specimens of ad-

ditional manuscrip ts (J. M. Steadman). - Rob. \V i t h i n g t o n

.

JCnglish Pageantry, an historical outline (Howard ß. '

Patch). — William'Chislett, The Classical influence in

English Literature in the Nineteenth Century, and other

Essays and Notes (Rob. L. Ramsey). — Carolina Marcial

Dor'ado, Espafia Pintoresca, The I^ife and Customs of

Spain in Story and Legend ; Primeras Lecciones de

Espafiol (E. .S. Ingraham). — Dan. Fred. Pasmore, Karl
Gutzkow's Short Stories. A Study in the Technique of

Narration (F. Schoenemann). - Gerard Edward J ensen,
i

The Covent-Garden .Journal. By Sir .Alexander Draw-
causir (Henry Fielding); .lames T. Hillhouse, The
Tragedy of Tragedies. by Henry Fielding; Wilbur L.

Grosso The History of Henry Fielding (Samuel C. Chew).
;

W. J. Sedgefield. The Place-names of Cumberland
\

and Westmoreland (George T. Flom). — Morgan Cal-
laway, The Infinitive in AngloSaxon; Studies in the
Syntax of the Lindisfarne Gospels. With .\ppeudices on '

Some Idioms in the Germanic Languages (Hubert G.
]

Shearin). — Alice D. Snyder, The Critical Principle of
i

the Reconciliation of Opposites as Employed by Coleridge
(Arthur 0. Lovejoy). — .\rthur Langfors, Les Incipit

des poemes frani;ais anterieurs au XVI^ siecle. Repertoire
bibliographique etabli ;'i l'aide des notes de M. Paul
Meyer (George L. Hamilton). — W. Brooks Drayton
Henderson, Swinburne and Landor. A Study of their

Spiritual Relationship and its Effect on Swiuburne's Moral
and Poetic Development (Samuel C. l-hew). — Blanche
Colton Williams, A Handbuok of Story Writing:
.\ Book of Short Stories (Rob. L. Ramsayl. — Correspon-
dence: Jos. Quincy Adams. An "Hitherto rnknown"
Actor of Shakespeare's TroupeV — Gertrud R. Sherer,
More and Traherne. — Ruth S. Phelps, Marino and
Dante. — H. Collitz, UKQ. alnnie. - R. T. Hill. Old
French terne teritir. — L. Mason, Stray Notes on
Othello. — G. E. Jensen, The Covent Garden .Journal

Extraordinary. — J. D. Bruce, Prologue to the Canter-
bury Tales. — O. B. Schlu tter , Old English Lexical
Notes. — A. H. Gilbert, Miscellaneous Notes. — W. P.

Mustard. Notes on Lyly's Euphues. - J. R. Schultz.
"Never Less Alone Than when Alone". — J. B. Wharev,

A Note on The Ring and the Book. — ('.Brown.
Beowulf 1080—1106. — B. M. Wo odbr i dge , Calvin and
Bcileau. — E. M. S c h e n c k , Charles Nodier and Ferdinand
Denis. — R. M. A Iden. Titus Andronicus and Shakespeare
Dogmatics. — T. Brooke, Titus Andronicus. — H. D.

Gray, Postscript. — Ch. D'Evelyn, Piers Plowman
in Art. — G. C. Scoggin, Longaevus Error Typo-
graphicus. — I. C. Leoomp te, The Jjivre des Veftuz.
— G. .T. Dale. Temer with the Indicative. — Ch. Ph.
Wagner, Apropos of foudo en. — H. Gr. Doyle. Old

Fr. Despoe<tdi: — A. W. Cra wf ord . On ('oleridge's

Ancient Mariner. — E. P. Kühl, Shakespeare and The
Passionate Pilgrim. — F. Seh oenem an n, Mark Twain
und Adolf W i f b r a n d t. — V. G a r c i a de Diego. Sobre
el espafiol rnlarer«. — M. W. Croll. John Florio. —
E. D. Sn vder, A Non-Ex:stent Volume. — .1. M. Beattv.
Johannes de Chause Hauberger. — XXXI V. y. Dec. 19U):

J. M. Beattv, The Battle of the Piavers and Poets.

17t.l -17(ifi. — P. F. Baum, The Fable' of Belling the

Cat. — H. T. Baker. The Two Falstaffs. — .1. M.
Burnam. An Early Spanish Book-List. — Nykl.
A. R., The Talisman iii Balzacs "La Peau de chagrin". —
Reviews: James Geddes, El Alcalde de Zalamea, por
Calderön de la Barca (F. 0. Reed, Forts.). — Die hoch-

deutschen Schriften aus dem 1.'). bis zum 19. Jahrhundert
der Schriftgiesserei und Druckerei von Job. Enschede en

Zonen in Haarlem (H. Collitz). — J. W. Cunliffe.
English Literature during the last half Century (S. C.

Chew). — Correspondence; Geo. N. Henning, Variable
Present Participles in Modern French. — Robert
Withington, A Note on ..A Fragment of a Lord Mayor's
Pageant". — E. C. Hills, Did Bryant Translate Heredia's

Ode to Niagara V — W. S. Hendrix, The Theme
„Life is a Dream". — Brief Mention; T. W. H. Cros-
iand, The English Sonnet. — Lawrence, M. Price,
English > German Literary Influences. Bibliography
and Survey. Parti. Bibliography. — Arthur Sym ons,
The Symbolist Movement in Literature. — XXXV, 1. Jan.
1920: A. O. Lovejoy, Schiller and the Genesis of Ro-
manticism. - Albert Schinz, ITn ..ßousseauiste" en
Amerique. — .John Fvlwin Wells. Fieldings „Champion".
— More Notes. — Hor.ice W. O'Connor, Addison in

Young's „Conjectures". — Sarah M. Beach, The" Julius

Ctesar Obelisk" in the ..English Faust Book" and
elsewhere. — Catherine B. Ely, The Psychology of

Becky Sharp. — Reviews: H. L. Hutton, Victor Hugo.
Ruv Blas: Helene Harvitt. Moliere. L'Ecole des femmes
(H ' Carrington Lancaster). — J. D. M. Ford. Main
Currents of Spanish Literature (S. G. .Morley). — Marie

C. Lvle, The Original Identity of the York arid Towneley
Cycles (Grace Frank). — George P. Baker. Dramatic
Technique (Edward de Snvder)."— Correspondence: John
S. Kenyon, Hamlet III.' iv, 64. — .lohn R. Schultz.
Alexander Barclav and the Later Eclogue Writers. —
Katherine L. Bat es, The Date of Peele's Death. —
Cornelia C. Coulter. Two of E. K.'s Classical AUusious.
— Clarissa Rinaker, Percy as a Sonneteer. — H. M.
Beiden, A Correction. — Brief Mention: Edith .).

Morley, Edward Young's Conjectures on Original

Composition. — J. H. Schölte, Philipp von Zesen. —
H. H. Asquitb, Some Aspects of the Victorian Age.

Modern Philology XVI, 10. Febr. 1919: E. Prokoscb.
Die Indogermanische „Media aspirata". Die „Tenuis
asiiirata". — XVI, 11. März 1919: A. A. Brown. The
Grail and The English „Sir Perceval". — T. Atkinson
denk ins, On alleged Anglo-Normanisms in the Oxfonl
..Roland". — G. C. Northup über F. M. Fingneiredo,
Historia de literatura classica l.W'J -l.")80. — XVIl, 4. Gen.
sett. n. 1: G R. Havens, The Abbe Prevost aud
Shakespeare. — F. L. Schoel 1. G. Chapman's „Common-
place Book". — C. Darling Bück. An ABC inscribed

in O.E. runes. — H. Sard Hughes, Notes on eighteenth

centurv fictional translations. — Besprechungen: Burd.
Joseph Ritson. ~ Brown, A register ot M. E. religious

and didactic verse. — Clark. The vocabulary of Anglo-
Irish.

Publications of the Modern Langua^e Association of

America XXXIV, 1. März 1919: \V. A. Couper, Goethe's
Revision and Completion of his „Tasso". — K. Young,
A new Version of the „Peregrinus".
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Modern Langua^e Association of America. Index to

Volumes I—XXXIII, compüpd bv William Kurrelmeyer.
Cambridge, Mass. 91) S.

Studles in language and iiterature of the Universlty of

Minnesota 4: P. K. Kretzmann, The liturgical element
in the earliest fonns of the medieval drama. — .5: A. ,1.

Tieje, The theory of ch.iracterization in prose fiction

prior to 1740.

University of Wisconsin Studies. Studies in Language
and Literature. Xo. 1 : British Criticisms ot Aniprican
AVritings 178o—1815, by W. B. Cairns. — Nr. 2: Studies
bv Members of the English Department (dedicated to

Prof. F. G. Hubbard): Inhalt: R. E. Neil Dodge, Theo-
logy in Paradise Lost. — Warner Taylor, The Prose
Style of .Tohnson. — St. Harkness, The Prose Style of

Phil. Sidney. — H. B. Lathrop, Unity, Coherence and
Emphasis. — W. E. Leonard, Beowulf and the Nibe-
lungen Couplet. — M. B. Carr, Notes on a Middle
English Scribe' Methods. — L. Wann. The Oriental in

Restoration Drama. ~ L. B. Campbell, .\ history
of Costuming on the English Stage l(i60— 1828. —
A. Beatty, Jos. Eawcett. — F. W. Roe, Ruskin and
the Sense of Beauty. — AV. F. De Moss, An American
Influence on .John Ruskin. — \V. B. Cairns, Character
Portrayal in the Work of Henry .James. — 0. J. Camp-
bell, Some Influences of Meredith's Philosophy on bis

Fiction. — W. E. Farnham, The Fowls in Chaucer's
Parlement, — K. Yoiing, Aspects of the Story of

Troilus and Criseyde. — [In Vorbereitung: 0. ,J. Camp-
bell, The Position of the Bumlc en W'ilte Jiouf in tfie

Saga of King Richard III. — L. van Tuyl Simmons,
Goethes Lvric Poems in English Translation prior to

1860.1

Zs. für den deutschen Unterricht. 38. Jahrg., Heft 12:

H. Kinn, Luthers Sprache. — Artur Ei 1 tzer , Rahmen-
erzählung und Aehnliches bei Marie v. Ebner-Eschen-
bach. — Elise Deipser, Eine Frage zum ästhetischen
Unterricht. — A. L am m erm ey er. Zur Beurteilung des
Nibelungenliedes. — Wilh. Poethen, Ibsen im deutschen
Unterricht. — A. Bäbnisch, Der Deutschunterricht ohne
den bisherigen .-Vufsatzy — E. Rose, Der deutsche Unter-
richt in der Volkshochschule. — A. Streu her, Ein
Nibelungenroman. — W. Stammler, Literaturbericlit
191819. Zeitalter des Barock. — Paul Loren tz, Lite-
raturbericht 1917 18. Goethe. — R. Stube, Philosophische
Propädeutik.

Arkiv för Nordisk Filologi 36, 2: Finnur Jonsson,
Sverrissaga. — Axel K o c k , Fornsvenska Ijudförhällanden
l-II. — Gudmuud Schütte über Ludw. Schmidt, Ge-

[

schichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang der
Völkerwanderung. — Didrik Arup Seip über Nils Hän-
ninger. Fornskiinsk Ijudutveckling. En undersökning av
Cod: AM. --'J, 8:0 och Cod. Holm. B. 76.

Mitteilungen der Islandfreunde 7, 1/2: A. Heusler, Zur
Erinnerung an Björn Magnüsson Olsen 18ö0 bis 1919. —
A. Erichsen. Was geben uns die isländischen SagasV

Englische Studien -53, .3: A. E. H. Swaen, Contributions
to Old English Lexicography. X. — Rudolf Imel-
mann. Vom romantischen und geschichtlichen Waldef.— FritzFiedler, Dickens und die Posse. — E.Kieckers,
Zvu- direkten Reile im Neuenglischen. — Besprechungen

:

Daniel Jones, An Outline of English Phonetics. Leipzig
und Bei-lin o. J. (1918) (A. Schröer). — Hedwig Reschke,
Die Spenserstanze im 19. Jahrhvuidert. (Anglistische

[

Forschungen, herausgegeben von .1. Hoops, Heft .54.)

Heidelberg 1918 (AValther Fischer). — Oscai- Eber-
hard, Der Bauernaufstand vom Jahre 1381 in der eng-
lischen Poesie. (Anglistische Forschungen, herausgegeben
von J. Hoops, Heft -A.) Heidelberg 1917 (J. Koct). —
Creizenach. Geschiclite des neueren Dramas. 2. Band:
Renaissance und Reformation. 1. Teil. Zweite, ver-
mehrte und verbesserte Auflage. Halle 1918 (Robert
Petsch). — A Treasurv of English Pro.se. Edited bv
Logan Pearsall Smith. London 1919 (.L Hoopsi. —
Gertrud Götze, Der Londoner Lehrling im literarischen
Kulturbild der Elisabethanischen Zeit. Borna-Leipzig
1918 (Max J. Wolff). — Anna von der Heide, Das

Naturgefühl in der englischen Dichtung im Zeitalter

Miltons. (Anglistische I* or.schungen, herau.sgegeben von
.1. Hoops. 4.').) Heidelberg 191.") (Heinrich Mutsch-
mann). -- Allan H. G i Ibe rt , A Geographical Dictionary
of Milton. (Coinell Studies in English.) New Haven.
Conn. 1919 (J. Hoop.s). — Ernst Bussmann, Tennysons
Dialektdichtungen nebst ehier üebersicht über den Ge-
brauch des Dialektes in der englischen Literatur von
Tennyson. Münsterer Diss. Weimar 1917 (Ed. Eck-
hardt). — Swinburne, Selections from. Edited by
Edmund Gosse and Thomas James Wise. London 1919

(J. Hoops). — Tauchnitz Edition. Collection of British

and American Authors: vols. 4-V20—31. Leipzig 1917—19
(J. Hoops). — G. Wen dt. England, .seine Geschichte,

Verfassung und staatliehen Einrichtungen. Fünfte, ver-

besserte Auflage. Leipzig 1919 (Friedrich Brie). —
Brandeis und Reitterer, Lehrbuch der englischen

Sprache für Realschulen. 11. Teil: An English Reader.

Wien und Leipzig 1918. — III. Teil: .\ Literary Readei-,

Ebd. 1919 (C. Tb. Lion). ~ Hermann Fehse, Engli.sches

Lehrbuch. Erster Teil nach der direkten Methode füi-

höhere Schulen. Sechste Autlage. Leipcig 1918 (C. Th.
Lion). — Gustav Krü ger, Wiederholung der englischen

Sprachlehre. Beispiele ohne Regeln. lür Schulen und
zur Vorbereitung auf Prüfungen. Dresden und Leipzig

1919 (.1. Hoops). — Lincke und Cliffe, Lehrbuch der

englischen Sprache für höhere Lehranstalten. Erster

Teil: Elementarbuch. — Zweiter Teil: Zweites und drittes

Jahr. Frankfiu-t a. M. 1912 (0. Schulze t). — Lincke,
Grammatik der englischen Sprache füi- höhere Lehr-
anstalten. Frankfurt a. M. 1918 (C. Th. Lion). —
1. Bahlsen und Hengesbach, Schulbibliothek fran-

zösischer und englischer Prosaschriften aus der neuen
Zeit. Berlin, Weidiuann. — 69. Documents relating

to the Outbreak of the European War of 1914. Für den

Schulgebrauch ausgewählt und erläutert von Walter
Hütt'emann. 1917 (Karl Haid). — 2. Pariselle und
Gade, Französische und englische Schulbibliothek.

Leipzig, Renger. — A 196. Edward P. Cheyney, An
Introduction to the Industrial and Social History of

England. Für den Schulgebrauch ausgewählt und erklärt

von Franz H. S c h i 1 d. 1919 (0. Glode).^ — A 198.

A Gateway to Shakespeare, being a Series of Stories from
Shakespeare. Zusammengestellt und erklärt von A.Stern-
beck. 1918 (O. Glöde). — 3. Velhagen & Klasings
Sammlung französischer und englischer Schulausgaben.

English Authors. Bielefeld und Leipzig. — i57 B.

Chambers, Two Centuries of English History. The
Hanoverian Period. Für den Schulgebrauch bearbeitet

von A. Schiller. 1918 (0. Glöde). — 158 B. John
Stuart Mi 11, On Liberty. Mit Anmerkungen zum Schul-

gebrauch herausgegeben von Wieckert. 1918 (0. Glöde.
— 159 B. H. 0. Arn old- Forst er, Stories from English

Historv for the Use of Schools. Mit Annu-rkungen
herausgegeben von Jos. Kehr. 1918 (Dez. 1917 (O.Glöde).

Zeitschriftenschau. Vom 1. November 1918 bis 31. De-

zember 1019. — Miszellen: Levin L. Schücking,
Wiftergvld (Beowulf 20.51). — N. Bögholm, Einzahl

versus .Mehrzahl. — Kleine Mitteilungen. — Ö4, 1 : Fritz

Roeder, Zum siebzigsten Geburtstag Lorenz Mors-

bachs. — 0. L. Jiriczek, Seafola im Widsith. — Jo-

hannes Hoops, Das Verhüllen des Hauptes bei Toten,

ein angelsächsisch-nordischer Brauch. (Zu Beowulf 446:

Hafalan Hvden )
— Erik Bjöfkman 't , Ha-licyn und

Häkon. - Karl Wildhagen, Das Psalterium Gallicanum

in England und seine altenglischen Glossierungen. —
Max Förster, Der Inhalt der altenglischen Handschrift

Vespasianus D. XIV. — Wilhelm Hörn. Sprachgeschicht-

liche Bemerkungen. — M. Deutschbein, Die Ein-

teilimg der Aktionsarten. — F. Holt hausen, Wort-
deutungen. — O.Ritter, Beiträge zur englischen Wort-
kunde. — Eilert. Eck wall. Zu zwei keltischen Lehn-

wörtern im Altenglischen. ~ Wolfgang Keller, Mittel-

enghsche lange Vokale und die altfranzösische Quantität.

— Eduard Eckhardt, Zur Quantität offener Tonvokale

im Neuenglischen. — W. Franz, Granmiatisches zu

Shakespeare. — Bernhard Febr. William Blake und die

kabbala, — Heinrich Spiess, Alliteration und Heimklang

im modern-englischen Kulturleben. — Besprechungen:

DöUe, Zur Sprache Londons vor Chaucer. (Studien

zur englischen Philologie, herausgegeben von L. Mors-

9
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bac-b. Heft .12.) Halle 191:!. — Heu.-^er, Altlondoii. Mit
bi'sonilever Beriluksichtigung des Diali'kts. Wi.sseiiscbafi-
liche Beilage zu dem Jahresbericht des Kgl. Real-
gymnasiums zu Osnabrück. 1914 (Richard Jordan). —
SchUckiug, Die Charakterproblenie bei Shakespeare.
Leipzig 1919 (Max J. Wolff).

Anglia XLIV. 1: Frieda Hagel, Zur Sprache iler nord-
euglischeii Prosaversion der Benediktiner-Regel. — John
Kocli, Das Handschriftenverhiiltnis iji Chaucers „Legend
of Good Women". II. — Hugo Lange, Die Legeiiden-
pi'ologfrage. Zur Steuer der Wahrheit. — F. Holt-
iiausen, Zu ine. Dichtungen. — Ders. , Das nie. Streit-

gedicht „The Eye and tlie Hearf. — Otto B. Schlutter.
Weitere Beiträge zur altengl. Wortforschung.

Anglia Beiblatt XXXL 1. 1. .Tanuar 1920: GrCnbech,
\'or Folke;it i Oldtiden: I. Lykkeiiiand og Niding.
IL ]\Iidgärd og Menne.skelivet. III. Hellighed og Hellig-
dom. 1\'. Menneskelivet og Guderne (Ekwall). — Phoenix,
Die Substautiviei-ung des Adjektivs, Partizips und Zahl-
wortes im Angelsächsischen (Fischer). — Mason, Genesis
A traiislated from the Old English (FehrJ. — Greenlaw.
The Shepheards Calcnder II (Fehr). — Croxall, An
Original Canto of Spenser (Fehr). — Zachrisson,
Shakespeares üttal (Fehr). — Schücking, Die Charakter-
probleine bei Shake.speare (Mutschniann). — Mündel,
Thackerays Auffassung und Darstellung von Geschichte
und Literatur des Zeitalters der Königin Anna (Mühe). —
Pier c e . Selections from the Synibolical Poems of William
Blake (Felir). — Holthause'n, Zu altenglischeu Dich-
tungen: 1. Des Vaters Lehren. 2. Der Seefahrer. 3. Das
Reimlied. 4. Salomo und Saturn, ö. Andreas. 6. Schicksale
der Apostel. 7. Reden der Seele. S. Predigt über Psalm 28.

9. Gebet HL 10. Gehet IV. 11. Kent. Hymnus. 12 Vater-
unser III. 13. Gedicht auf Durham. 14. Zaubei-segen 1.

IL VI. Vlir (Rcisesegen).

English Studies I. 6. Dez. 1919: H. Puutsma, Parti-
eiples IL Syntax. The Present Participle in detail. The
Past Particijple in detail. — Notes and News. — Notes on
Modern English Books: A. G. van Kranendouk, über
Arthur Quiller Oouch, On the Art of Writing.

The Romanic Review VII, 4. OctoberDecember 1916:
.lohn B. De Forest, Old French Borrowed ^\'ords in
the ("lld Spanish of the Twelfth and Thirteeuth Centuries,
with Special Reference to the Cid, Berceo's Poems, the
.\lexandre and Fernan Gonzalez. — Alma de L. Le Duo,
Gontier Col and the French Pre-Renaissance. Part First:
Official and Diplomatie Career. — Ralph E. House,
A Study of Enciiia and the Egloga Interlocutoria. —
Reviews: Essai sur l'histoire du vers fran^ais. Bv Hugo
P. Thieme ((Uistave Lanson). — Camnes e a "Infanta
D. Maria. By Jom- Maria R Oilrigu es iKatharine Ward
Parmelee). — Word-forraation in Provenval. Bv Edwfird
L. Adams (L. Herbert .\lexander). — IX. 4: enthält u. a.

R. S. Loomis über V. Scadder, Le Morte Darthur of Sir
Thomas Malcry and its sources. — H. Harvitt über
B. Rava, Venis'e dans la litterature fran^aise depuis les
origines jusqu'a la mort de Henry IV. — X, 1: M. Ayres,
Chaucer and Seneca. — G. G'. King, The Vision of
Thurkill and Saint James of Compostella. — P. A. Means
über T. R. Brown. French Literary Studies.

Romania XLV, Jan. 191S - Jan. 1919: F. Lot, Nouvelles
erudes sur le cyide arthurien. I. Une source de la „Vita
.Merliiii": les „Etymologiae" d'Isidore de Seville. II. La
..\"ita Merlini" source du ..Perceval" de Robert de Boron.— E. Langlois. Le traite de Gersou contre le Roman
de la Rose. — G. Huet, Les sources de la „Manekine"
de Philippe de Beauinanoir. - A. Langfors, Le dit

de Dame Jouenne, Version inedite du fabliau du Pre
tondu. — J. Anglade. Xotice sur un manuscrit de ..l'go
d'.Alvernia". — G. Bertoni, Lettori di ronianzi francesi
nel Quattrocento alla Corte estense.

Revue d'histoire literaire dela FranceXXVLH. P.Toldo,
Reflets des d.Jiuts dans l'u'uvre de Victor Hugo. —
P. Dorbec. La sensibilite plastique et picturale dans
la litterature du XVII'' siecle. — L. Arnould, Une ode
de Scevole de Sainte-Marthe retrouvee. — Baudelaire et
Hoffmann. — Victor Hugo et Cubieres. — Silhouettes
jansenistes, et propos de litt, d'art et d'hist., au

XVIL siecle. I\'. — Besprechungen: Monod. De Pascal
:i Chateaubriand. — Les Sermons de Paul Rabaut. —
.1. Vic, La litterature de guerre.

Revue du seizieme siecle V. 3—1: Ed. Galletier,
L'JdyJle ilii J.nir du poete angevin Pierre le Loyer et ses
sources antiques. — H. Vagana y. De Rabelais a

Montaigne, l'n millier de vocables" en -eH. -:eii. -ieii. —
Ders., Le .,sel agrigentin" dans la Di'/if. — H. Clouzot,
Maitre Pihourt et ses heteroclites. — Ders.. Deux
chansons patoises du X VI« siecle. — G. D u b o i s . L"assaut
du ^'^ acte d'Hamlet et sa mise en scene. — M. Roy.
Collaboration de Philibert de Lorme aux preparatifs de
l'entree de Henri II ix Paris et du Sacre de Catherine de
Medicis en 1-549. ~ Ders., La famille de Jehan Bullant.
— H. Chamard et G. Rudier, L'histoire et la fiction
dans In Friiicesse de ('lei:es. — VI, 1—2: E. Besch.
.lacques Tahureau l.">27— 1.5-5.Ö. — A. Tilley. Les romans
de chevalerie en prose. — L. Mouton. l'ne pretendue
conspiration en l-i?": l'affaire du baron de Vitteaux. —
J. P'.attard, La vie chere au XVF' siecle. — L. Sainean.
L'histoire naturelle dans Tieuvre de Rabelais V. — H.
Vagana y. A propos de Ronsard. — P. Dorveaux, Car-
narien. — Notes pour le coinmentaire. — Besprechungen

:

J. R. Charbonnet. La pensee italienne au XVL' siecle

et le courant libertin. — R. Chauvire, Jean Bodin. —
L. Zanta, Le stoicisme au XVb siecle.

Qiornale storico della letteratura italiana, \ ol. LXXIV.
3. Fase 222: Giuseppe Fatini, Leonardo Montagua.
scrittore veronese dei secolo XV. Prima parte. — Ar-
naldo Foresti. Per la storia del carteggio di Francesco
Petrarca con gli amici fiorentiui. — Giulio Natali, Un
niarchese teologo e filologo, ospite del Casanova. —
Vittorio Ci an, Santorre Santarosa romanziere e Giovita
Scalvini suo critico. — Rassegna bibliografica: Vladimire
Zabughin, Nicolina Bonfanti, Fonti virgiliane dell'

oltretomba dantesco. — Francesco Torraca, Dante
Alighieri, La Divina Commedia, edited and annotated
by C. H. Grandgent. — Giuseppe Fatini, Cirillo Berardi,
Le Satire di Lodovico Ariosto, con introduzione e com-
mento per gli Scolari e per le persone colte. — Eugenio
Donation i, Augusto Sainati, La lirica di Torquato
T.asso. — Bollettino bibliografico: C. H. Grandgent,
The Power of Dante (F. Neii). — N. Angeletti. Erasrao
Gatramelata nel Treutino per 1" assedio di Brescia (L. V.).

— Istituto di Studi \'inciaiii in Roma. Per il IV Centen-
raio della morte di Leonardo da Vinci. II Maggie
MCMXIX (L. V.). — E. Petraccone, Luca Giordano.
Opera postuma a cura di B. Croce (L. V.). — L. Frati,
Bologna nella satira della vita cittadiua (A. Aruoh). —
F. Nicolini, Divagazioui omeriche lA. Momigliano). —
E. Bellorini, Giovanni Berchet (V. Cian). — A. P i

-

razzini, The influence of Italy on the literary career
of Alphonse de Lamartine: M. Rossi. Lamartine s

ritalia: S. Gugenheim, La poesie de Lamartine en
Italie (lti20— IS-'iU) (F. Neri). - C. Pascal. Le .scritture

filologiche latine di G. Leopard i (L. Galante). — Fr. l'icco,
Luigi Maria Rezzi, maestro della „Scuola Romana" con
ritratto (L. Piccioni) — ß. Croce, Pagine sparse rac-
colte da G. Castellano. .Serie I: Pagine di letteratura e

di cultura (A. Momigliano). — Annunzi analitici: Lucia
Ferrari, La leggenda del Saint Graal e i suoi echi in

Italia. — Luigi Xicoletti. Un umanista cosentino del
Cinquecento (I'rancesco Franchino). — Giorgio Calogero,
Stefano Tuccio poeta dranimatico latino del secolo XVl.
.\rmando Sessi. Antonio Cavallerino. La premiere
tragedie italienne sur la legende ines.senienne. — Pietro
Verrua, Orazio Nelson nel pensiero e nelT arte del

Foscolo e del Canova. — Filippo Nani Mocenigo.
Della letteratiu-a veneziana del secolo XIX. — Natah'
Cioli, Angelo Ren/i e 1' Institut Historique de France.
— Cronaca: Necrologio: Giulio Coggiola (F. Pintor).

Bullettlno della Societä dantesca italiana N. S. XXV,
1—3: V. Crescini. 1 sonetti del ,.Duol d'amore". —
F. P e 1 1 e gr i n i . Per hi cronologia dell' OttimoCommento.

Revista de Filologia espanola V, 1918, 2: R. Mit Jana,
Nuevas notas al „t^anoionero musical de loa siglos

XV y XVI" publicado por el maestro Barbieri. — A. 6.
Solalinde, El cödice Jlorentino de las „Cantigas" y su
relaciön con los demas manuscritos. — 4 : C. Michaelis
de V a s c o n c

e

II o s , Nötulas sobre cantarea e vilhancicos
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peninsulares e a respeito de Juan del Enzina. —A.Morel-
Fatio, Le marquis de Marignan. — R. Menendez
Pidal, Sobre „Roncesvalles" y la critica de los romances
carolingios. — VI, 1 : P. R a;j n a , Discussioni etimologiche

:

toitiar , lat. autumare. — R. Mitjana, Coiuputario.s y
apostillas al „Caiicionero poetico y musical del sigloXVlI''.
recogido por Claudio de La Sablonara y publicado por
D. Jesü.s Aroca. — .J. de Perott, El guante de la dama.

Literarisches Zentralblatt 49: A. G. van Hamel, Zeven-
tiende-eeuwsche opvattiugeu en theorieen over litte-

raturer in Nederland (-tz-). — -M: Th. Birt, Die Ger-
manen. Eine Erklärung der Ueberlieferung über Be-
deutung und Herkunft des Völkernamens(Fedor Schneider).

Franz Settegast, Das Polyphemmärchen in altfranzö-

sischen Gedichten. Eine folkloristisch-literargeschicl.t-

liohe Untersuchung (A. Hilka). — K. Steinh äuser, Die
neueren Anschauungen über die Echtheit von Shake-speares
„Perikles" (-tz-). — .J. M.R.Lenz, Briefe über die Muralität
des jungen Werthers. Eine verloren geglaubte Schrift der
Sturm- und Driingperiotle aufgefunden und hrsg. von
L. Schmitz-Kallenberg; Karl Freye, J. M. R. Lenzens
Knabenjahre (Hans Knudsen). — 51 '.")2: N. v. Glahn,
Zur Geschichte des grammatischen Geschlechts im Mittel-

englischen (M- L.). — R. Messleny, Karl Spitteler und
das neudeutsche Epos (Franz Strunz). — 1: Daniel Jones,
An outline of English phonetios (M. Weyrauch). — W.
Oehlke, Geschichte der deutschen Literatur (Curt
Hille). — Otto Lauf f er. Deutsche Altertümer im Rahmen
deutscher Sitte. — 2. 0. Fie biger und L. Schmidt,
Inschriftensammlung zur Geschichte der Ostgermanen. —
Holm Süssmilch, Die lat. Vagantenpoesie des 12. und
13. Jahrhunderts als Kulturerscheinung (Feder Schneider).
— Goethe-Handbuch hrsg. von .J. Zeitler. III. Bd. (Hans
Knudsen). -- 8: Leo Spitzer, Aufsätze zurromanischen
Syntax vmd Stilistik. — Otto Brandt, Aug. Wilhelm
Schlegel. Der Romantiker und die Politik (Walther
Holtzmann). — 4. Rob. Arnold, Allgemeine Bücher-
kunde zur neueren deutschen Literaturgeschichte. 2. Aufl.

(Albert Streuberl. — Alfred Götze, Anfänge einer
mathemat. Fachsprache in Keplers Deutsch.

Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissen-
schaften, 1919. Philos.-histor. Klasse. Nr. 43: .Schu-
ch ard t, Ueber germanische und slawische Ausgrabungen.

Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften. Philosoph.-philologische und historische Klasse.

30. Bd. 7. Abb. Lex.-S«. München, Bayer. Akademie
der Wissenschaften. — München, G. Frauzscher Verl. in

Komm. — Karl v. Kraus, Die Lieder Reimars d. Alten.

.3. Tl. Reimar u. Walther Text d. Lieder. 1919. 83 S.

M. 6.—.

Qöttingische gelehrte Anzeigen 181,9/10: M. Herrmann,
Forschungen zur deutschen Theatergeschichte des Mittel-

alters und der Renaissance (K. Kaulfuss-Diesch'. — 181,

11/12: Goethe-Handbuch Bd. 1 und 2 (O. Walzel). — W.
Haupt, Zur niederdeutschen Dietrichsage (K. Droege).

Berliner Philologische Wochenschrift 39, 46: H. Prutz,
Zur Geschichte der politischen Komödie in Deutsch-
land (Wüst). — 39, .^2: Pol and über A. Bass, Biblio-

graphie der deutschen Sprachinseln in Südtirol und Ober-
itahen.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Qeschichte
und deutsche Literatur und für Pädagogik. 22. Jahrg.
43. u. 44. Band. 10. Heft: C. Low er. .Schillers Faust.

Sokrates. Zs. für das Qymnasialwesen. N. F. 7, 11/12:

Karl Belau, Conrad Ferd. Meyers .,Hnttens letzte Tage"
als Schullektüre.

Bayrische Blätter für das Qymnasialschulwesen .5.~>, 10'12:

Th. Speidel, Phonetik. Stimmbildung und Stimm-
hygiene.

Zs. für die deutsch-österreichischen Gymnasien 69. 34:
.1. Ellinger, Holthausen, Etymol. Wörterbuch der
engl. Sprache. — A. Eich 1er, Richter, Geschichte der
engl. Romantik II. 1. — .1. Bruch, Wolfinger. Franz.
Grammatik für Gymnasien. 2. ."Vufl. — S. Lempicki,
Baesecke, Einführung in das Althochdeutsche.

Monatshefte der Comenius-Qesellschaft für Kultur- und
Ueistesleben, 1919, ö: K.Steruberg, Ibsens Dichtungen
und die Gedankenwelt des deutschen Idealismus.

Zs. für Bücherfreunde. N. F. 11, 8; Th. S t e t t n e r'

Das Münchner Künstlerfest von 1840 (Eugen Neureuther
von Gottfried Keller). Mit 2 Beilagen und 2 Bildern. —
F. Seebas s. Neues von und über Grabbe. — G. Wit-
kowski. Das künstlerische Buch der Gegenwart. VII.

Die Drucke der Wahlverwandteu. — Otto Erich Deutsch,
Goethe und Vinzenz Raimund Grüner. Mit einem un-

bekannten Goethebriefe. — S. Hirsch, Ein unbekanntes
Jugendgedicht von Novalis. — N. F. 11, 9; G. Stuhl

-

fauth, Neue Beiträge zum Schrifttum des Hans Sachs

und insbesondere zum Holzschnittwerk Hans Sachsischer

Einzeldrucke. — W. Waetzoldt, Ein Bildnis Wacken-
roders.

Archiv für Schriftkunde I, 6: A. Schöttner, über die

mutmassliche stenographische Entstehung der ersten

Quarte von Shakespeares Romeo und Julia. (Erschien

auch als Leipziger Dissertation.'

De Tide. Nordwestdeutsche Monatsschrift. 3, .5, Hansen,
Die Sprache der Nordfriesen. — G. Janssen, Ueber
unsere heimatlichen Namen. — 3, 6: F. Schmeisser,
Eine neue Erklärung für einige Werke Theodor Storms.
— Paul Hundt. Familiennamen in Wilhelmshaven,
Rüstringen und der weiteren Umgebung.

Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte.
Hrsg. vom Verein für Geschichte Schlesiens. 2(5. Bantl.

Breslau, 1919. Hirt in Komm. VIII, 186 S. gr. 8". Inh.:

Konrad Wutke, Ueber schlesische Formeibücher des

Mittelalters.

Die Fränkische Alb. .'>, 11/12: E. Riedl, Flur- und Orts-

namen der fränkischen Schweiz.

Das Bayerland 31, 2: F. Heidingsfelder, Wolframs
Esohenbach in der Geschichte. — B. Rein, Acht Tage
in Wolframs Eschenbach. — Anton Mayer-Pfannholz,
Der Dichter Wolfram von Eschenbach.

Archiv für Religionswissenschaft 19, 4: E. Fehrle, Das
Sieb im Volksglauben.

Stimmen der Zeit. Kathol. Monatsschrift für das Geistes-

leben der Gegenwart -W, 2: A. Stock mann, George
Eliot. Zum lOO. Jahrestage ihrer Geburt (22. Nov. 1819).

Christliche Freiheit 3.S, 4.5: F. Depken, Schiller über

Herrschaft und Freiheit.

Zs. f. Aesthetik und altgemeine Kunstwissenschaft 14, 3:

C. Enders, Fichte und die Lehre von der ,,roma.ntischen

Ironie". — F. Kreis, Die Begrenzung von Epos und
Drama in der Theorie.

Kunstwart und Kulturwart :^3, 6: A. Liebscher, Vom
Volkslied der Flamen.

Neue Blätter für Kunst und Literatur 2, -i: K. Hell,
E. T. A. Hoffmann als Musiker. — P. Nikolaus, Die

Entwicklung des moderneu Dramas.

Das literarische Echo 22, 4: H. Maync, Zur neuen
schweizerischen Literaturgeschichte. — 22, .5: Th. Storm,
Ein Brief aus dem Jahre 187:1 — H. W. Se i del. Theodor
Storm und Georg Ebers. — A. Biese, Textgestaltung

und Stilgefühl bei Storm. — H. Bieber, Stormausgaben.

Deutsche Rundschau 46, 3. Herm. Kienzl. Der erste

deutsche Demetrius (von Kotzebue).

Deutsche Revue 44. Dezember 1919: W.J. von Carlowitz;
Sechs ungedruckte Briefe Ernst Moritz Arndts an Karl

Friccius.

Deutscher Merkur .50, 2.5: Henke, Dantes „Trägheit zum
Guten". — E. Moog, Kolumbau und die irische Glaubens-

botschaft. — Hacker, Allerlei Kurzweiliges zur Fremd-
wörter-Verdeutschung.

Der Türmer 22, :!: E. Wasserzieher, Symbolik der

Sprache. — Goethes Faust in Bildern.

Hochland. Monatsschrift für die Gebiete des Wissens,
der Literatur und Kunst 17, 2: W. Matthiessen,
Das Begrifflich- Unanschauliche in der Dichtkunst. Eiao

Untersuchung zur Formfrage in der Kunst.

I

Der Schwäbische Bund 1, 3: Herm. Hef ele. Das Problem
des Expre.ssioiiismus I. Ausdruck und Symbol. — H.

Falkenheim, Aus dem Briefwechsel zwischen F'aul

Heyse und Hermann Kurz. (Schluss.)

Svensk humanistisk Tidskrift -i. 46: R. E. Zachrisso n ,

.\rkaistiska former och konstruktioner i litterär nudids-

I
engelska.



135 1920. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 3. 4. 136

Skrlfter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Fiiiland.

Helwingfors. gr. 8". Inneh.: CXIX. Utdrag ur J. Grots
brevväxling med P. Pletnjov angäende finska förhällanden

vid medlet av 1800-talet. II. Översättniiig av Walter
Groundstroem. IGIT). 397 S. — CXX. Pehr Kalma
resa tili Norra Amerika, 1761. A nyo utgifveii af Fredr.

Elfving och Georg Schaumaii.' Tredje delen. 1915.

XXII. 428 S. — CXXII. Ruth Hedvall, Runebergs
poetiska stil. 1915. 344 S. — CXXIII. Carl Magnus

Soh vbergson. Per Brahe och Abo Akademie. I. 1915.

VII," 192 S. — CXXV. Skrifter av C. G. Estlander,
II. ITppsater, I: Litteiatur och konst samt allmänna

ämnen. 1. Ären 1864-1881. 1915. IX, -562 S. — CXX VI.

Supplement tili K. G. Leinbergs Finska prästerskapets
besvär och kungt. majestäts därpa gifna resolutioner.

Utgifvetaf Albin Simo'lin. 1916 VII, 87 S. — CXXVII.
Upplandslagen. Handupplaga. Utgiven av O. F. Hult-
man, I. Text. 1916. VIII, 203 S. — CXXVIII. Ernst
LagUM, Ell bli<-k tillbaka och fraraat. — V. AV. Fors-
blom, Svdösterbottiiiska alliiiogebyggnader. — .T. 0.

Wegelius och K. Roh. V. Wikman, Om vidskepliga
föreställniugar och bruk föreuade med julens firande hos
den svenska allmogen i Finland. — G. Landtman,
Folktro och troUdom i svenska Finland. — V. Sol-
strand, Oni termerna „ordstäv". „ordspnlk" och närlig-

gande. — 0. Hackman, Folksagorna och deras indel-

ning. — G. Nikauder, Frukbarhetsriter under arshög-
tiderna hos svenskarna i Finland. 316 S. mit 207 Abbild. —
CXXX. Bref och uppteckningar fran kriget i Finland
1808—1809. ütgifna afReinh. Hausen. 1916. X. 219 S.

—

CXXXI. M. G. Seh vbergson. Carl Gustaf Estlander.
Levnad.steckning. 19l6. XIII, 592S. — CXXXII. CXXXVI.
Fiulands svenska folkdiktning. I, A: Sagor, referat-

samling, fiir.sta bandet, utgivet av Oskar Hackman.
1917. XXI, 523 S. L B: Sagor i urval, första bandet,
utgivet av .\nders Allardt. 1917. VII, 523 S. --

UXXXV. K. R. V. Wikman, Tabu- och orenhets-
begrepp i uordgermansk folktro
F o r s 1 o m , Sydösterbott niska
Sydösterbottniska vindflaggor. -

Folksederna vid livets högtider.
Folkfüreställningar i svenska Osterbotten om trollskott
<'m mara och marritt i osterbottnisk folktro. — K. P.
Petterson. Lantmannaredskap i Xagu, med en in-

ledning och ordlista av V. .Solstrand. - K. R. V. Wik-
man, Katalog över Svenska litteratursällskapets i Fin-
land folkloristLska arkiv. 224 S. mit 113 Abbild.

Transactions and Proceedings of the American Philo-
loglcal Association. 1918. Vol. XLIX: A. .1. Carnoy,
The real natiire of dissimilation.

Revue de Tenseignement des langues Vivantes X.XXI, 3:

W.Thomas, Le poenie de „BoowuU" 11: Remaniements
i-.hretiens apporte.s au poenie. (lomuie est ne le poeme.
Hypotheses diverses - 5: L, Lemonnier, Comment
l'ope traduit üoileau.

Journal des SavantsXVII, ;S4; Ch.-V.Lan glois, Travau.x
de l'h.-H. Ha^kins sui- la litterature .scientifique en latin
du Xll" siede.

Kevue Universitaire XX\'ll. 6: L. Perrotiu, L'edu-
cation litteraire d'apres Stendhal. —XXVIII, 3: E.Esteve,
\'ico, iMichelet et Mgny.

Revue des deux mondes XLIX. 3: G. Lenotre. Ale-
xandre Diimas pere, !. — 4: Dasselbe: 11. — L. 2:

H. ('ochin, poniment il faut lire Petrarque. - 4: Ed.
.Schure, Leonard de Vinci, sa vie et sa pensep. —
Id, 1: Dasselbe: II.

La Revue hebdomadaire XX\III, März 1919: A. Chau-
meix. Le mouvenieut des idees: fje goiit cla.ssir|ue et
1h Societe d'aujourtl'hui.

Journal des debats, 21. 5. 1919: E. Rodocan :i<hi, Pages
ineditcs d'.Mfred de Musset sur Leopardi.

Rendiconti del R. Istituto lombardo di scienze e lettere
S. II. \'ol. LI. 14 15: (i. I'agani. 11 dialetto di Bor-o-
uuuiero I. 16/17: T. Spoerri, II dialetto della Val
Sesia. II. III. — 19/20: G. Fagani, II dialetto di Horgo-
nianern 11.

Atti della R. Accademia delle Scienze di l'orino LI\ , t:

G. Campus, Le velan latine cou speciale riguaruo alle

om könen. - V. W.
plog- och budkavlar.
K R. V. Wikman,
- V. W. Forsblom.

testimonianze dei grammatici. (Schluss in Nr. 5.). — 6:

F. Neri, La leggenda di Gargantua nella Valle d'Ao.sta.

Atti del R, Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti,
T. LXXVII, Parte II: Antonio Medin, Una redazione
abruzzese della „Fiorita" di Armannino.

Atti e Memorie della R. Accademia di scienze, lettere
e arti in Padova XXXIV: Petri Pauli Vergerii —
De ingenuis moribus et liberalibus studiis adulescentiae
libellus in partes duas. Nuova edizione per cura di

.A.ttilio Gnesotto.

Rendiconti della R. Accademia dei LIncel XXVII. Fase. 4»:

Vincenzo Crescin i , Per una canzoneprovenzale (Dompua,
t(jf jorn tos Vau jirei/ati).

Atti della R. Accademia di Archeologia, Lettere e B. Arti
di Napoli , X. S. vol. \T : Fr. Terra ca. L'Entree
d'Espagne.

L'Arcadia. .Atti dell' Accademia e scritti dei soci. Vol. I:

V. Zabughiii, L'umanesimo nella storia della scienza:
II commento virgiliano di Zono de'Magnalis. — L.Berra,
ün umanista del Cinquecento al servizio degli uomini
della controriformi: Giovambattista Amalteo friulano
1525—1573. — M. Vattasso, D'una preziosa silloge di

poesie volgari con barzellette e .strambotti di rimatori
napoletani del Quattrocento, (ms. Vat. lat. 10 656.1 —
V. Zabughin, Un beato poeta (Battista Spagnoli, il

Mantovano). — G. Salvadori, L'aquila e Lucia neUa
vita di Dante. — D. Annesi Klitsche de la Grange,
Una religiosa poetessa del Settecento. — Vol. II:

P. Pa.schini, ümanismo e Chiesa uell" Italia del primo
Cinquecento. - G. Sollini, I poeti della malinconia
Vespertina.

Atti e memorle della R. deputazlone dl storia patrIa
per le provlncie modenesi, S. V. vol. XI: G. Bertoni,
]{icerclie iinguistiche varie.

Bultettino senese di storia patrla XXVI, 1: R. Carda-
relli. La biblioteca Petrarchesoa-Piccolominea di Trieste.

Archlvio storico per le provlncie napoletane, vol. XLHI:
Fausto Nicolini, La puerizia e 1' adolescenza dell' abate
(Taliani. 17:;5--1745. Notizie, lettere. versi, documenti.

La Bibliofllia XX, 6—7: A. Kocdel, Origines et De-
veloppement du Theätre en Europe du XV'" au Xyilf siecle

d'apres les textes imprimes: Promenade a travers une
bibliotheque dramatique. — G. P. Clerici, Tiziano e la

Hypnerotomachia Polipliili.

Rivista delle biblioteche e degli archlvl XX VIII, 8-12:
F. Douati, l'n ilialogo satirico contro l'Alfieri.

XXIX, 1-6: .4. .\ruch, Ina ignorata „Storia" di

[ Donnellino e il suo riscontro colla novella 231'i del

novelliere del Sacchetti.

Sclentia XIII, 4: E. Lattes, L' enigma etrusco.

Athenaeum, VII, 1. Genn. 1919: S. Gugenheim. La
poi'sie de Lamartine eu Italie. — C. Perpolli, Tiberio
nei „Pensieri" di Giacomo Leopardi. - 2. .Vprile 1919;

C. Vitanza. Dante e 1' astrologia.

Rivista dl filosofia neo-scolastica X. 2: P. Conforto,
Mae.hiavalli e i Gesuiti. — XI, 2: M. Cordovani. In

preparazione al centenario dantesco.

Rivista indo-greca-italica 11, 3 4: A. De Fabrizio. 11

fondo antico ed aicune propaggiui moderne del mito di

Polifemo.

La Crtiica XVI, 5: B. f'roce. La storiografia in Italia dai

cominciamenti del secolo decimonono ai giorni nostri X:
La storia della letteratura e delle arti, (lella filosofia e

delle scienze. — Ders.. Le lezioni di letteratura di

Francesco De Sanctis dal 1839 al 1848 VIII. Le lezioni

sulla poesia dranimatiea. (Forts, in XVII, 1, 2.1 - G.

Gentile. Appunti per la storia della cultura in Italia

uella seconda met;'i del secolo XIX. IV: La cultura

toscana. VI. I Piagnoni. - B. Croce. Rassegna lette-

raria. Xote di letteratura moderna italiana e straniera.

III. Goethe (Wanderjahre. Faust 11). -- XVII. 1 : B. Croce,
Xote sulla poesia italiana e straniera del secido deci-

monono. IV. Alfredo de Vigny. — Ders.. I;a storio-

grafia in Italia... XI: La crisi del 1848 e 1' apogeo e

la docadenza della storiografia filosofica. (Forts, in

XVII. 2.1 — G. Gentile. Appunti per la storia della

tndtura in Italia . . . IV. La cultura toscana. VII: .Marco
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Tabari-ini e il ijroblenaa della storia nazionale italiana.

(Forts, in XVII. 2.) — XVH, 2: B. Croce, Nuove
ricerche sulla vita e le opere del Vico e 8ul vichianismo.

IV. Appunti intorno al primo diffondersi della faraa del

Vico.

Nuova Antologia ll^iO: M. Allou, L' idealismo di Edmondo
Rostand. - 1131: 1. Del Lungo, 11 Guicciardini nella

nuova autentica edizione della „Storia d' Italia". — IIHH:

G. Boni. .Tohn Ruskin.
I

II Marzocco XXIV, 11: G. Ortolani, Un tedesco tra i

filosofi francesi del Settecento. Federico Melchiorre
Grimm.— 14 : .4.. A Ibertaz zi, L'amoroso messer Cino.

—

16: A. Faggi, Pene d' amor perdute (aus Anlass von
Abel Lefranc, Sous le masque de AV. Shakespeare).

;

La Rassegna XXVI, 6: G. A. Cesareo, Gaspara Stampa
!

donna e poetesca.

La Rassegna Nazionale XLI, 1» febbraio: M. Cerini,
Mistral e il suo critico piü recente (J. Vincent). — 16 feb-

braio: E. Levi, Maestro Antonio da Ferrara rimatore
del sec. XIV. — 16 marzo: G. .Janiione, I Poerio nel

loro secondo esilio. IV. L' esilio fiorentino. (II viaggio
di Alessandro in Germania.) — V. Piccoli, Leopardi e

Baudelaire. — 1" aprile: F. Bof f i, Ebbe Giovanni Pascoli

una fede politica? — 16 aprile: E. Levi, Maestro
Antonio da Ferrara rimatore del sec. XIV. (Forts.) —
lumaggio: A. DePoli, II pensiero religioso nella poesia
di Giacomo Zanella.

Rassegna Italiana a. II. vol. II, fasc. 11: VI. Zabughin,
Diiute e la Dalmazia.

Rivista d' Italia XXII. :{: E. Lattes, Veritä e pregiudizi

intorno alla questione etrusca.

II Qiornale d'ltalia, 4. März: C. Pascal, Paolo Savj-

Lopez. — S. März: N. Zingarelli u. T. L. Rizzo, Fl

. rievocatore di Don Chisciotte (über Savj-Lopez). — 8. Mai:
E. Checchi, Di una svista manzoniana nei „Promessi
Sposi". — 12. Mai: P. Emenuelli, L' astronomia nei

.,Promessi Sposi".

Alba trentina n, 11— 12: C. Seriani, Intorno ai cognomi
del Trentiuo. — III, 1: Timo del Leno, Castel Dante
di Lizzana. — 2: E. Ventura, Diie amici poeti (.\ndrea
Maffei e .Jacopo Cabianca). — 4: G. G., II Trentino per
il VI. centenario dantesco.

L' Ateneo Veneto XL. II, 12: G. Pavan. Teatri musicali
veueziani: il teatro S.Benedetto(ora „Rossini") - A. P ilot,

Dodici sonetti inediti di Girolamo Marcello sullo stato

religioso e sul inatrimonio. — 3: G. Bustico. Incontri

e reminiscenze nella letteratura italiana (Gozzi. Giusti,

Grossi, Carducci). — C. Musatti. La „Merope" del

Maffei ed Elena Balletti Riccoboni.

Rivista abruzzese di scienze, lettere ed arti XXXIII. 3

:

C. Guerrieri Crocetti, Intorno al Calderon (über
Farinellis Werk). — 4: C. Pulcini, Monsig. Giovanni
Ciampoli poeta lirico. — G. Scopa. Le antologie del

Padre Caraffa nel Seicento. — 5: C. Pulcini, Monsig.
Giov. Ciampoli poeta lirico. (Forts.) — M. Castorani
Alilli, Gianniiia Milli e alcune sue liriche. (Forts,

m 6. 7.) — E. Piermarini. Leopardi e la luna. — 8:

C. Pulcini, M. Giov. Ciampoli continuatore di Lorenz©
il Magnifico e precursore del Redi nel Ditirambo. — 10:

B. Costantini. Gian Fedele Cianci educatore e poeta. —
11: P. Verrua, Un sepolcro auspicato nei „Sepolcri" del
Foscolo. — XXXIV, 2: G. Predieri, II testamento di

Ernesto Monaci per lo studio dei dialetti italiani. — 4:

L. Di Pretoro, L'Aspasia di G. Leopardi e la Lesbia
di Catullo.

La Fiaccolal, 5: Bruno N ard i. Note dantesclie. Virgilio.

—

6; Ders., Heatricc.

Fanfulla della Domenlca XLI, 4: F. Rizzi, II pL-trarchismo
nella vita. — .5; A. 1 1 ol ini . Versi inediti del ManzoniV
— R. Elisei, Niiove fonti latine nel Bruto minore di

Giacomo Leopardi. — 7: A. Ottolini, Un aneddoto
foscoliano. — L. Piocioni, Note dantesche. Un sorriso

di Virgilio (zum letzten Vers von Purg. XII).

11 Messagero della Domenlca 12: P. M i s c i a 1 1 e 1 1 i,

Lectura Dantis (Purg. VIII). — 14: G. A. Cesareo, 11

.,Consalvo" del Leopardi. - A. Mufioz, II Bernini carica-

turista. — 17: V. Rossi, II pooma della volonte eroica

(La Divina Commedia). — 19: A. Galle tti. Modernita
e classicismo. — 21: G. Brognoligo, Piccole questioni
foscoliane. — 22: Ders.. Un nuovo comniento al Pellico

(von Gustarelli).

Neu erschienene Bücher.

Arbeiten zur Entwicklungspsychologie. Herausgegeben
von F. K r u e g e r. 3. Heft. Veröffentlichungen des

Forschungsinstituts für Psvchologie zu Leipzig. Nr. 4.

Leipzig, W. Engelmann. '1919. VIII, 239 S. gr. 8».

M. 14.—. — Inh.: Heinz Werner, Die Ursprünge der

Metapher.
Baker, George Pierce, Dramatic Technique. Boston,

Houghton Mifflin Co. 1919.

Bibliothek indogerm. Grammatiken, bearb. von B. Del-

brück, K. Fov, H. Hübschmann, A. Leskien, G. Meyer,
E. Sievers, W.' Streitberg, R. Thurnevsen. W. D. Whitnev,
E. Windisch. 4. Bd. Leipzig. Breitkopf & Härtel. gr. 8".

—

Delbrück, B., Einleitung in das Studium der indogerm.
Sprachen. Ein Beitrag z. Geschichte u. Methodik der

vergleich. Sprachforschung. 6., durchges. Aufl. 1919. XVI,
251 S. M. 8.— -f-30^'o T.: geb. M. 12.- -|- 30'',o T.

Cordier, P., La linguistique et Torigine du langage.

Paris, E. Sansot. 231 S.

.Jones, D. , Examination Papers in Phonetics. Oxford
University Press. ."12 S.

Kunst, Karl, Studien zur griechisch-römischen Komödie
mit besonderer Berücksichtigung Her Sohlussszene und
ihrer Motive. Wien und Leipzig. C. Gerolds Sohn. VI,

190 S. M. 12.— . [Durch gelegentliche Rücksichtnahme
auf moderne Nachdichtungen von Shakespeare, Moln^re,

Regnard, Holberg, Lessing, Lenz usw. auch für Ger-

manisten und Romanisten von Interesse.]

Russo. Luigi, La catarsi aristotelica (CoUana di opuscoli

crilicil (iaserta. Marino. 1919.

Schopf, Ernst, Die konsonantischen Fernwirkuugen : Fern-

Dissimilation, Fern-Assimilatien und Metatlies's. Ein

Beitrag zur Beurteilung ihres Wesens und ihres Verlaufs

und zur Kenntnis der Vulgärsprache in den lateinischen

Inschriften der römischen Kaiserzeit. (Forschungen zur

griech. u. lat. Grammatik hrsg. von Paul Kretschmer
und Wilhelm Kroll, 5. Heft.) Göttingen, Vandenhoeck it

Ruprecht. VTll, 219 S. 8". M. 12.-.

Willis, George, The Philosophy of Speech. London.
George .\llen & Unwin. 7 sh. 6 d.

Abraham a S. Clara. Blütenlese aus seinen Werken.
Von K. Bertsche. 2. Bdch. 3. u. 4. Aufl. XIII, 296 S.

Freiburg i. Br., Herder. M. 7.60.

.\ n em ü 1 1 e r , Ernst. Schiller und die Schwestern von Lenge-
feld. Detmold, Meyer. 18.j S. 8". M. 4.—.

A r n a u d o f f , J anaki,"Wilhelm Hauffs Märchen undNovellen.
Quellenforschungen und stilistische Untersuchungen.
Münchener Di.ss. München. G. Müller. 94 S. 8".

A rx , W. V.. (^ottfried Keller. Basel. Verein zur Verbreitung-

guter Schriften. 72 S. 8».

Aufsätze zur Sprach- und Literaturgeschichte.
Wilhelm Braune zum 20. Februar 1920 dargebracht von
Freunden und Schülern. Dortmund, Di-uck und Verlag

von Fr. Wilhelm Ruhfus. 1920. VII, 402 S. - Inhalt:

G. E., Geleitwort. — Meyer, Kuno f, Miscellenea ("'.eltica.

iel linek.Max Hermann,Zur Aussprache des Lateinischen

im Mittelalter, — Hoops, Johannes, Die Heiden. —
Petsch, Robert. Die tragische Grundstimmung des alt-

germanischen Heldenliedes. — Heusler. Die Quelle der

Brünhildsage in Thiilrekssaga inid Nibelungenlied.

Neckel, Gustav, Die Nibehuigenballaden. — Panzer,
Friedrich, Siegfriedniärchen. — S i e v e r s , Eduard, St eigton

und Fallton im Althochdeutscheu mit besonderer Be-

rücksichtig\Uig von Otfrieds Evangelienbuch. — Stein-
meyer. E. von, Axw dem Nachlelien des Clm 18140.

—

Götze, Alfred. Zu Wernhers Helmbrechf. — Ehris-
manu. Gustav, Hugo von Trimbergs Renner und das

mittelalterliche Wissenschafts.system. - Helm, Karl, Die

Oberrheinische (^hronik. — Leitzmann, Albert, Ein

Cento aus Freidank bei Oswald von Wolkenstein. —
Spanier. M., Die Chronologie von Murners Narren-

beschwörung und Schelmenzunft. — Sütterlin, Ludwig,

Die Zeitwortpartikeln im Mittelniederdeutschen. —
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Lasch, Agathe, Die Mundart in den nordnieder-
sächsischen Zwischenspielen des 17. Jahrh. —Kuhn, E..

Murmel. — Behaghel, 0.. Kithe tuid Riclitung im
Nhd. — Collin, J., Zur Mummenschanzszene in Ooetlies
Faust. — Baesecke, 6, Cupa.

Beck, Karl, Gottfried Kellers Sieben Legenden. Diss.

Berlin. 96 S. (Berlin, Ehering.) S. Litbl. 1919, Sp. 417,

unter Studien, Germanische.
Bohlin, T.. Sören Kierkegaard. Drag ur hans levnad
och personliglietsutvi'ckling. Stockholm. Sv. kvrkans
diakonist vr:s bokf. 170 S. 8". 1 pl. K. 4..jO.

Böhme, J"ucob, Sämtliche Werke Grossherzog- ^^'ühelm-
Ernst-Ausg. deutscher Klassiker, (i Bde. Hrsg. von Hans
Kayser. Leipzig, Insel-Verlag. Hhvbd. je M. 14.—

.

Boy-Ed. Ida, Das Martyrium der Charlotte v. Stein.

Versuch ihrer Rechtfertigung. 6. u. 7. Aufl. Stuttgart,
J. G. Cottasche Buchh. Nachf 1919. lOlj S. S». M. 2..S0:

geb. M. 4."iO.

Brun, L., Hebbel. Sa personnalite et son oeuvre lyrique.
Paris, Felix Alcan. 1919. XIII. !-85 S. S». Fr. '15.

Dahlerup, Veruer. Svensk-dansk Ordsamling. Ordnet
efter Betydningerne. Kopenhagen u. Kristiania. 1919.

Davids, W., Verslag van een onderzoek betreffende de
betrekkiiigen tusschen de nederlandsche en de spaan.sche
letterkiunie in de 16''— Ifci'' eeuw. 's-Gravenhage, Nijhoff.
1918. XII, 191 S. S". Fl. S.

Eck hart, Meister. Ein Breviarium aus seinen Schriften.
Ausgew. u. in unser Deutsch übertragen von Alois Bernt.
Insel-Bücherei 280. Leipzig, Insel- Verlag. 71 S. 8".

Elg, E., Viktor Eydbergs religionsuppfattning i historisk
psykologisk belysniug. 1. Lund, Gleerup. 370 S. 8». K. 8.

Forschungen z. neueren Literaturgeschichte. Hrsg. v.

Prof. Dr. Franz Mimcker. -53 u. -ii. gr. 8". Weimar,
A. Duncker. — Gerhard, Melitta, Dr., Schiller u. die
griech. Tragödie. 1919. VIII. 130 S. (54.) M. 0.-

+

40 o/o T.: Subskr.-Pr. M. 5.— -t-40'"o T. ~ Thal mann,
Marianne, Dr., Probleme der Dämonie in Ludwig Tiecks
Schriften. 1919. VII, 102 8. (.VI; M. 5.- h 40" o T.;
Subskr.-Pr. M. 4.20 4 40"'o T.

Frehner. Otto, Die schweizerdeutsche Aelplersprache.
Alpwirtschaftl. Terminologie der deutscheu Scliweiz. Die
Molkerei. Frauenfeld, Huber & Co. 1919. gr. 8». VH,
170 S. u. 30 S. Abb. m. 1 färb. Karte. M. 8.— -f 50% T.

Görres- Gesellschaft z. Pflege d.Wissenschaft imkatliol.
Deutschland. 2. Vereinsschrift 19)9. Köln, .1. P. Bachern
in Komm. gr. 8". — Hellinghaus, Otto, Friedrich
Leopolds Grafen zu Stolberg erste Gattin Agnes geb.
v. Witzleben. Ein Lebensbild aus d. Zeit d. Empfindsam-
keit. Zum lOOjähr. Todestage Stolbergs if ."). XII. 1819.)

1919. 121 S. (2.) M. 2..50.

Goethes, |Joh. Wolfg. v.|, Werke. Hrsg. im Auftrage d.

Grossherzogin Sophie v. Sachsen. 8. Alit. 15. Bd. 1. Abt.
8». Weimar, H. Böblaus Nachf. l-".. 1. Abt. Goethes
Tagebücher. Register M-S. 1919. V. 376 S. Kleine Ausg.

_M. 0.20-f2.^"o T,; grosse Ausg, M. 7.80-)- 25" o T.
Gotische Bibel, Die, herausgegeben von Wilh. Streit-

berg. 1. Teil. Der gotische Text und seine griechische
\'orlage mit Einleitung, Lesarten und Quellennachweisen
sowie den kleineren Denkmälern alff Anhang. 2., verb.
Aufl. Heidelberg. Winter. LXVI. 488 S. 8". M. 9.20;
geb. M. 11,70 -f 30"'o Verlagszuschlag ^ Germanische
Bibliothek, 2. Abt. Cntersuchungen und Texte. 111, 1.

Grimm, ,)., u. W. Grimm, Deutsches Wörterbuch. 4. Bd.
1. Abt, 6. Teil. 2. Lfg. (Irnuforl — Grme. Bearbeitet
von A. Hühner. - 12. Bd. 2. Abt. 2. Lfg. Vul — Viertel.

Bearbeitet von R. Meissner. — 13. Bd. 16. Lfg. Mai.sc//-

Uchl — iirclatilii. Bearbeitet von K. von Bahder und
H. Sickel. Leipzig, Hirzel.

Häuninger, Nils, Fornskänsk Ijudutveckling. En under*
snkning av ("od. AM 28, 8:0 och Cod. Holm. B 70-

I Lunds Universitets Ärsskrift. N. F. .\vd. 1. Bd. 13.

\r. 1.

Hansen, A., Goethes Morphologie (Metamorphose der
Pflanzen und Osteologie). Ein Beitrag zum sachlichen
und philosophischen Verständnis und zur Kritik der
morphologischen Begriffsbildung. Giessen. Töpelmann.
IV, 200 S.' gr. 8». Sl. 10.—.

He d erström, Türe, Fornsagor och Eddakvädeti i geo-
grafisk belj-suing med inledunde namuundersöknmgar.
Ltdrag ur ott efterlämnat arbete. Del 2. Stockholm 1919.

Heine, Heinr., Shakespeares Mädchen und Frauen. Mit
d. 46 Stichen d. Erstausg. in Heliogravüre. Berlin. Hoff-
mann & Campe. Hldrbd. M. 50.— : vom 14. XII. 19 ab
M. 75.—.

Huch, Rioarda, Die Romantik. 1. Bd.: Blütezeit der
Romantik. 8. u. 9. Aufl. VH, 391 S. 8". 2. Bd.: Aus-
breitung und Verfall der Romantik. 6. u. 7. Aufl. V, 369 S.
Leipzig, Haessel. M. 22.—.

Humbold t's, Wilh. v.. gesammelte Schriften. Hrsg. v
der kgl. preuss. Akademie der Wissenschaften. 15. Bd.
Lex. 8». Berlin-Steglitz, B. Behrs Verl — 15. Bd. 3. Abt:
Tagebücher II. Hrsg. von Albert Leitzmann. 2. Bd.
1799-183.5. V, .^85 S. 1918. M. 22.— : geb. M. 28. -.

Kalkoff. Paul, Ulrich v. Hütten und die Reformation.
Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschiohte.
Leipzig, Rud. Haupt. M. 40.—

.

Kierkegaards, Suren, Papirer, udgivne af P. A. Hei-
berg og V. Kuhr. Niende Bind: Kierkegaards op-
tegnelser fra 1848 15. maj til 1849 2. Januar. Kopenhagen,
Gyldendal. 1920. XXIX, 461 S. gr. 8».

Knecht, Frieda, Dr., Die Frau im Leben und in der
Dichtung Friedr Hebbels. Zürich, Rascher & Cie. 1920.

84 S. 8". M. 7.— -; 20'''o T.
Kober, A. H., Geschichte der religiösen Dichtung in

Deutschland. Essen, Baedeker. M. 20.—.
Kühn, Hugo, Bilder u. Skizzen aus d. Leben der Grossen

Weimars. Mit 19 Bildern auf Taf. u. 26 Federzeichnungen
V.Paul Ulrich. 2., veränd. Aufl. Weimar o. .!., A. Duncker.
1919. 188 S. kh 8«. M. 3.; geb. M. 5.,50.

Meijer Drees. X. C, Stroomingen en hoofdpersonen in

de nederlandsche literatuur. Een historisch overzicht.
Groningen, Noordhoff. 1918. VIIL 124 S. 8». Fl. 1.60;

i

geb. Fl. 2.-.

Neu mann, Frdr., Geschichte d. neuhochdeutschen Reimes
von Opitz bis Wieland. .Studien z. Lautgeschichte d.

neuhochdeutschen Gemeinsprache. Berlin. ^^ eidmannsche
' Buchh. M. 10.—.
! Nordensvan, G.. Svensk teater och svenska skädespelare

frän Gustav III tili vara dagar. Senare delen. 1842 bis

1918. Stockholm, Bonnier. 504 S. 8". K. 22.—.
Norlind, Arnold, Om sammanskrivning och särskrivning
av saramansättniug i fornsvenska och äldre nysvenska

j

urkunder säsom ett medel att beteckna olika betoning.
Akademisk avhandling. Helsingfors 1919.

Ohlin, P., Studier över de Passiva konstruktionerna i foru-

svenskan. Lund, Gleerup. X. 159 S. 8". K. 4.

Olrik, Axel. The Heroic Legends of Denmark. Translated
from the Danish by Lee M. Hollander. New York 1919.

Ordbok öfver svenska spräket utg av Svenska .Akademien.
H. 57. F.flrrliippit — Egni. Lund 1919.

Ortjohann, Ferd., Fnsere Vornamen. Ihr Ursprung' u.

ihre Bedeutung Ein Namenbüchlein f. d. deutscne Haus.
2., vollst, umgearb. Aufl. v. Prof. .Jos. Feldmann. Pader-
born. .Junfermannsche Buchh. 1919. 103 S. kl. 8".

Pappbd. M. 3.50.

Osningschrif teu. Heft 1. Bad Rothenfelde. 1919. Holz-
warth. 20 S. gr. 8» mit 2 Abbild. — Inh.: Ludwig Bäte,
Friedrich Leopold von Stolberg (Sondermiihlen).

Paul,H., I'eber Kontamination auf syntaktischem Gebiete.

München. Verlag der Bayer. Akad. der Wissenschaften.
G. Franz in Kommission. 71 S. 8". M. 2.— . (Aus
Sitzungsber. der Baver. Akad. der Wissenschaften. Philos.-

philol. u. bist. Klas,se, 1919, 2. Abt.)

Paul, H.. Deutsche Grammatik, Bd, IV, Teil V: Syntax.
2. Hälfte. Halle, Niemeyer, IV, 423 S. 8». M. 15.-;
geb. M. 18.—. |Bd. V, Teil VI: Wortbildungslehre unter
der Presse.]

Pfeiffer, R., Die Meistersingerschulp in Augsburg und
der Homerübersetzer .loh. Spreng. München, Duncker &
Humblot. IV, 97 S. M. 7.50. (Schwab. Geschichtsquellen
u. Frirschungen. 2.)

Pipping. Hugo. Om runinskriften p;i Rökstenen. Acta
societatis scientiaruni fennicae. Tom. XLTX. N:o 1.

Helsingfors 1919.

Price, Lawrence Marsden. English > (ierniaii Literarv
Influences, Bibliography and Survev, Part I. Biblio-

.graphv. Universitv of California Puljlications in Modern
philolbgy. Vol. 9.' Nr. 1. 111 S.

lioethe. Gustav, Bemerkungen zu d, deutschen Worten
d, Typus ('xx. S, 770—802 m. Kurven. Berlin, Akademie
d. Wissenschaflen. 1919. — Berlin, Vereinigung wissen-
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Schaf tl. Verleger in Komm. Lex. 8". M. :!— . (S.-A. au.s

den Sitzungsberichten d. preuss. Akademie d. AVissen-

schaften. 1^19. Phil.-hist. Kl.)

Schaffner. Paul, Der „Grüne Heinrich'' als Künstler-

roman. Stuttgart. J. G. Cottasche Buchh. Xachf. M. .5.—

.

S eher er. Wilh., Geschichte d. deutschen Literatur. 14. Aufl.

Berlin, Weidmannsche Buchh. 1920. XII, 83.=) S. mit
1 Bildnis, gr. 8". Hlwbd. M. 20.—.

Schiller über Volk. Staat u. Gesellschaft. Hrsg. v. Otto
Güntter. (Veröffentlichungen d. schwäb. Schillervereins.)

Stuttgart. .1. G. Cottasche Buchh. Nachf. Geb. M. 6.—.

Schneider, Herrn.. Uhland. Leben — Dichtung — For-

schung. (Geisteshelden.) Berlin. Ernst Hofm.Tun & Co.

M. 20.— ; Lwbd. AI. 2.i.—

.

Schölte, .1. H., Philipp \on Zesen. Overdruk uit het

veertiende .Jaarboek van de Vereeniging Amstelodamum.
Amsterdam. 107 S. 4". 6 portr., 2 facsim. u.sw.

Schwäbischer Schillerverein Marbacli- Stuttgart.

23. Rechenschaftsbericht über das .lahr 1918/19. Mar-
bacb a. N., 1919. Remppis. 86 S. 8». — Inh.: F. See-
bass. Zur Entstehung.^^geschichte der ersten Sammlung
von Hölderlms Gedichten. — W. Mo es tue, Uhlands
Rechtsstudien in Pari.s. — H.Schneider, Ungedrucktes
von Uhland. — E. Wendung, Uhland und das Strass-

burger Münster. — O. Güntter, Stammbuchverse von
Gottfried Keller, Friedrich Visoher. Eduard Mürike.
Heinrich Leuthold.

Schwankbücher, Drei Kölner, aus dem XV. Jahrhundert.
Stynchyn van der Krone. Der Boiffen Orden. Marcolphus.
Herausgegeben von .J. ,J. A. A. Frantzen und A. Hulshoff.
Utrecht, A. Oosthoek. 91. LXXII S.

Seip. Didrik Arup, En liten norsk sproghistorie. 3. Udg.
Kristiania 1919.

Silling, Marie, Annette von Droste-Hülshoffs Lebensgang.
Leipzig, Interim-Verlag. 212 S. M. 3.—

.

Soergel, Albert, Dichtung und Dichter der Zeit. Eine
Schilderung der deutschen Literatur der letzten Jahr-
zehnte. 8. Abdr. Leipzig, Voigtländer. XII. 892 S.,

34.5 Abbild. M. 2-5.-.

Strobl, Karl Hans, Ludwig Anzengruber. Ein Lebens-
bild. München. Rösl & Cie. M. -i.—

.

Studien, Germanische, unt. Mitw. v. Prof. G. Ehrismann . .

.

hrsg. V. Dr. E[milj Ebering. 1. u. 3. Heft. Berlin, E. Ebe-
ring. gr. 8". — Götze, Alfred, Anfänge e. mathemat.
Fachsprache in Keplers Deutsch. 1919. -239 S. (1. Heft.)

M. 12. --30%T. — Zillmann. Dr. Frdr.. Zur Stoff-

u. Formengeschichte des Volksliedes „Es wollt' ein .Jäger

jagen". 1920. 109 S. (3. Helt.) M. B.— -f-
30 " o T.

Texte, Deutsche, d. Mittelalters, hrsg. v. d. kgl. preuss.

Akademie d. Wissenschaften. 30. Bd. Berlm, Weid-
mannsche Buchh. Lex. 8°. — Paradisus anime in-

telligentis. (Paradis der fornuftigen sele.) Aus d. Ox-
forder Hs. Cod. Laud Mise. 479 nach E. Sievers' Ab-
schrift hrsg. V. Philipp Strauch. 1919. XL, 170 S. (30. Bd.)

M. 14.—.

Trendelenburg, Adolf, Zu Goethes Faust. Vorarbeiten
f. e. erklärende .A^iisgabe. Berlin, Vereinigung wissen-
schaftl. Verleger. M. 7.— : geb. AI. 9.—.

Ullrich. A., Goethes Testament. Die Lösung des Faust-
Rätsels. Der Deutung erstes bis drittes Buch : Eupho-
rismen , Eilebeute. Hexenküche. Dessau, Faust-Verlag.
208 S. 8".

Västgötalagen, Aldre, Diplomatariskt avtryck och
norraaliserad text jämte inledning och kommentar utg.

av Bruno Sjöros. Skrifter utg. av Svenska Litteratur-

sällskapet i Finland. CXLIV. Helsingfors 1919.

Wallen, E., Nordisk mvtologi i svensk romantik. Stock-
holm, Sv. Andelsförl. l.52 S. 8». K. 4.2-5.

Wecus, Edm. v. , Die Wochen- u. Monatsnamen u. die

Festtage u. ihre Bedeutung. 1920. Zeitz, Sis- Verlag.
34 S. 8». M. 60.-.

Weibull, L., Historisk-kritisk metod och nutida svensk
historieforskning. Lund, Gleerup. 87 S. 8'*. K. 3.7.5.

Weise, Oskar, Geh. Stud.-B. Prof. Dr.: Unsere Mundarten,
ihr Werden und ihr Wesen. 2., verh. Aufl. Alit einer

(färb.) Sprachenkarte Deutschlands. Leipzig, B.G.Teubner.
Pappbd. M, 4..50 4- .50<'/o T.

Werke der Urgermanen. I. Bd.: Schwedische Felsbilder

von Göteborg bis Strömstad. Hagen (Westf.), Folkwang-
Verlag. [Durch F. L. Herbig. Leipzig.] Geb. M. 3ö.—

.

Westerby,Kristian, Norsk og Dansk .sprogreform. Kopen-
hagen 1919.

Zade, B., Tvä systrar. Schillers Lotte och Line. Stock-

holm, Geber. 269 S. 8., 1 pl. K. 9..50.

Zillmann, F.. Theodor Fontane als Dichter. Er und
über ihn. Stuttg.art, Cotta Nachf. 113 S. 16. mit Bildern

und 3 Faksimiles. M. 2.20.

Adams. Jos. Quincy, The Dramatic Records of Sir Henry
Herbert, Master of the Revels, 1623—1673. Edited by
Jos. Quincv Adams. New Haven, Yale Universitv Pres».

London, Milford. XIII, 1.55 S. 10 6.

Äma n -Nil SS on,G.,Lord Byron och det sekelgamla förtalet.

En Dokumentundersöknihg. Stockholm, Albert Bonnier.

205 S. 8». K. 4.50.

Asquith, H. H., Sir Henry VVotton. \\'ith some general

reflections on stvle in Engiish Poetrv. English Association

Pamphlet. Nr." 44. 1.

Barton, D. Plunket, Links between Ireland and Shake-

speare. London, Maunsel. XII, 211 S. 5.

Bayfield, M. .V.. A Study of Shakespeare's Versification.

With an enquiry into the trustworthiness of the early

texts, an examination of the 1616 Folio of Ben Jonson's

works, and appendices, including a revised text of Antony
and Cleopatra. Cambridge Universitv Press. 16.

Beers, Henry A., Four Americans [Roo-sevelt. Hawthorne,
Emerson, \Vhitmanl. New Haven. Yale Universitv

Press. 1919.

Beowulf nebst den kleineren Denkmälern der Helden-

sage. Mit Einleitung, Glossar und Anmerkungen heraus-

gegeben von F. Holthausen. II. Teil. Einleitung, Glossar

und Anmerkungen. 4., verb. Auflage. Mit 2 Tafeln.

Heidelberg, Winter. XXXIV, 201 S. 8». M. 4.80, geb.

M. 6.20 -f- SU» Verlagjzuschlag = Alt- und Mittelenglische

Texte, herausgegeben von L. Morsbach u. F. Holthausen.

Bd. 3 11.

Beowulf with the Finnsburg Fragment. Ed. by A. J.

ÄVyatt. New edition revised with mtroduction and notes

bv R. W. Chambers. Cambridge, Universitv Press. 1914.

XXXVIII, 2.54 S. 12'.

Betham-Edwards, Matilda, Mid-Victonan Memories.
London, John Murrav. 1919. 10 sh. 6 d.

Björkman, Erik, Lord Bvron's liv och diktning. Stock-

holm. Albert Bonnier. 57 S. 8°.

Bierstadt, Edw. Haie, Dunsany the Dramatist. New
and revised edition. Boston, Little, Brown & Co. 1919.

Bradley, Hem-v, On the Relations between Spoken and
WritteiQ Langu'age. Oxford, Clarendon Press. 1919. 2 sh.

Browne, CA., The Storv of our National Ballads. New
York, T. Y. Crowell & Oo. 1919.

Byrons, Lord, Childe Harold's Pilgrimage to Portugal.

Critically examined by D. G. Dalgado. Lissabon. Im-

prensa Nacional. XXIV, 99 S.

Chambers, R. W., The Three Texts of .Piers Plowman'.
and their (irammatical Forms. Reprinted from The
Modern Language Review XIV.

Chew, S. C, The centenary of .Don Juan'. Reprinted

from The American Journal of Philologv XL.
Classen, E., Outlines of the History of the Englisb

Language. London, Macmillan & Co. 5 sh.

Cook, .A.. S., Chaucerian Papers. 1. Transactions of the

Connecticut Academy of Arts and Sciences. Vol. 23,

S. 1—63. New Yaven, Yale University Press. 1919.

Craig, Edward Gordon, The Theatre Advancing. Boston,

Little. Brown & Co.
Crosland, T. W. H.. The English Sonnet. New \ ork,

Dodd, Mead & Co.
Gross. L. Wilbur, The Historv of Henry Fielding. London,

Milford. 3 vol. XXI, 425; "437; 411 S. £ 3.35.

Dickev, Marcus. The Youth of .James Whitcomb Riley.

Indiahopolis, The Bobbs Merrill Co.

Elliot, Alice, and Josefine Weissei, Lyzeallehrenn,

Y'ouno- Enailand. A special reader for the practice of

idiomatio English. With 35 illustr. 2. Abdr. Wien,

F. Tempsky. 1919. 1'29 S. 8». — Leipzig, G. Freytag.

Pappbd. M. 2.60. ^^ ,

Foust, Clement E., The Life and Dramatic Works of

Robert Montgomery Bird. New York, The Nickerhocker

Press 1919.

Franc', Miriam Alice, Ibsen in England. Boston, The Four

Seas Co. 1919.
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Gasliell, Elizabeth C, The Life of Charlotte Bronte.
With an Introduction bv Clement Shorter. World's
Classics CCXIV. Oxford, üniversity Press. XXIV. 476 S.

Gilchrist, Anne, and Walt Wh i t man. Letters. Edited !

and witli an Introduction liv Thomas B. Herned. London.
T. Fisher Unwin. 8 s. 6 d.

{

Go.sse. Edmund. Some Diversions of a Man of Letters.
London, Wil iam Heinemann. 1919. 7 sli. 6 d.

'

Hamilton. ClavtoD, The social Plays of Arthur Wing '

Pinero. Third vol. New York, E. P. Dutton iC: Co.
'

H a r d V . Thomas, Collected Poems. London. The Macmillan
Co. "1919. 12 sh. 6 d.

'

Harries, Fred. .1., Shakespeare and the Welsh. London,
Fisher Unwin. 15'.

Hearn, Lafcadio, Appreciations of Poetry. ^lelected and
edited vvirh an introduction bv .lohn Erskine. London,
Heinemann. XIV, 4U8 S. .'<".

'

Hornblo w. Arthur, A Historv of the Theatre in America.
2 vols. Philadelphia. ,1. B. Lijjpincott &. Co. 1919.

Hulme, W. H., Peter Alphonse's Disciplina Clericalis

(English translation) from the filteenth Century Woroester
Cathedral Ms. F. 172. Clevelami, Western Reserve Uni-
ver.sity. (Western Reserve Studies I, Nr. 5.)

Jespersen. Otto, Chapters on English. London, George
Allen & Unwin.

.Jones, Rufus M., The Story of George Fox. New York,
The Macmillan Co.

Klausmauu. 6., Formenlehre und Syntax des Verbums
in der Froissart Uebersetzung von Lord Berners. Ein
Beitrag zur frühneuenglischen Syntax. Diss. Greifswaid.
104 S. 8».

Lathrop, Henry Burrowes, The Art of the Novelist.

New York, Dodd, Mead & Co.
Ledwidge, Francis, The Complete Poems of, with iu-

troductions by Lord Dunsauy. New York, Brentanos.
Mackeuzic. W. Roy., The Quest of the Ballad. Princeton.

Üniversity Press.

Matthews. Brander. The Priuciple» of Playmaking. New
York, Charles Scribner's .Sons.

Moore, Samuel, and Thomas A. Knott, The Elements
of Old English. Elementary Grammar and Kefereuce
Grammar. Ann Arbor. George Wahr. 1919.

Osmond, Percy H., The Mystical Poets of the English
Church. London, Society for the Promotion of Christian
Knowledge. 1919. 12 sh. 6 d.

Robertson, J. M., The Problem of Hamlet. London,
Allen & Unwin. 5/.

Schöf f 1er, Herbert, Beiträge zur mittelengl. medizinischen
Literatur. Halle, Niemeyer. XV, 308 S. S". M. 2U.—

.

(Sachs. ForschuLgsinstitut in Leipzig. Forschungsinstitut
für neuere Philologie, 3. anglistische Abt. unter Leitung
von Max Förster.)

Seh () tt n er. Ad., ITeber die mutmassliche stenographische
Entstehung der ersten Quaito von Shakespeares Romeo
und ,Tulia. Diss. Leip,!ig. VI, S. 229—340. (S.-A. aus
Archiv lür Scbriftkunde 1, ö.)

S e i b e 1 , George , Bacon versus Shakespeare. Pittsburg,
Leasing Co.

Smith, LoganPearsall, Donue's Sermons. SelectedPassages
with an Essay. Oxford, Clarendon Press. 1919. 6 sh.

Swinburiie. Selections from Swinburne. Edited by
Edmund Gosse and F. ,1. Wise. London, Heinemann. ö'.

Swinburne, Algernon Charles, Contemporaries of Shake-
speare. Edited by Edmund Gosse and T. .1. Wise. London,
Heinemann. 8". 7 s. 6 d.

Sykes. H. Dugdale. Sidelights on Shakespeare. Being
Studies of The Twu Noble Kinsmen, Henrv VIII, Arden
of Feversham, A Vorkshire Tragedy, The" Troublesome
Reign of King .John, King Leir, Pericles Prince of Tvre.
The Shakespeare Head Pre.s.s, Stratford an Avon. XI\',
207 S. b". FU.

Symons, Arthur, Studies in Elizabethan Drama. London,
Heideraann. 6 s.

Symons, Arthur, The Symbolist Movement in Literature.
Eularged and revised. New York, Dutton & Co.

Tre velyan, G. M.. Englishmen and Italians. Some Aspects
of their Relations, Past and Presont. Oxford, Üniversity
Press. 1919. 2 sh.

Ward, A, W., Shakespeare and the Makers of Virginia.
The Annual Shake.sueare Lecture 1919. 47 S. For the
British .Vcaderav. .Milford. 4 S.

Wells, .lohn Edwin, First Supplement to a Manual of the
Writers in Middle English lO.öO—1400. New Haven, Yale
T'niversity Press.

Willett, Gladvs E., Traherne. An essav. Cambridge,
W. Heffer & Sons. .".9 S. 2/6.

Wyndham. George. Essays in Romantic Literature, with
an Introduction by Charles Whihley. New York , The
Macmillan i)o.

Young's, Edward, Conjectures cm Original Composition.
Edited by Edith J. Morley. Modern Language Texts:
English series; General Editor W. P. Ker. Manchester,
At the Universitv Pre.ss. London acd New York. Long-
mans, Green & Co.

Adam. E., Le Neostiche et le Verbe integral. Essai sur
les tendanres poetiques contemporaines. Avec une pre-
face de Phileas Lebeseue. Paris. ..Les Humbles". 36 S.

Fr. 1.

^

Alexandre,.]. .!., Cours pratique de con versation francaise
usuelle, base sur le verbe. Neue Koriversationsscbule d.

französ. Umgangssprache. .A.uf H. Verb begründet u. m.
einem Wörierverzeichnis (Umschl : m. Wörterverzeich-
nissen) vers. Strassbiirg o. .1. |1919|, .1. H. E. Heitz.
240 S. .s". Fr. 7.--. [Berichtigung zu Ltbl. 1919, Sp. 419.]

Anastasi. Angelo, Liberta e pace nel divino poeta. Nota,
tip. Zammit. 1919.

Angot. F., Dames du Grand Sieole Madame de Sevigne
et Madame de Grignuu, Madame de la Fayette — La
Presidente deMotteville. Paris. EmilePaul freres. Fr. 3..50.

Bally. Ch..Traite destylistique francaise. 2.vol. Exercices
d'application. 2. ed. " VII, 264 S. Heidelberg, Winter.
M. .=).—

.

Bartoli, M. G., Le parlate italiane della Venezia Giulia
e della Dahnazia Leltera glottologica a im coUega
transalpine. Grottaferrata, tip. Italo • )rieutale. 2i S. 8°.

Bartsch, Karl, Carestomathie de l'ancien fran^ais
(Vlli'—XV«' siecles) accompagiiee d'une grammaire et

d'ira glossaire. Douzieme edition entierement revue et

i
corrigee par Leo Wiese. Leipzig, Vogel. XII, 048 S. 4".

M. 24.-; geb. M. 28.-.
Bazzarin, G.. La dissertazione nel .secondo canto del

, Paradiso dantesoo e un giudizio di Niccolö Tommaseo:
' saggio. Padova, Tip. Seminario. 40 S. S".

! Ben so, G. L., Lamennais e Mazzini. Roma, Libr. ed.

j

Bilychnis. 40 S. 8». (S.-A. aus ..Bilychnis".

j

Beruardin o da Sien a, Santo, Coiisigli. Milauo, Istituto

' ed. italiano. 187 S. 32". Raccolla di breviari intellettuali

! n. 143.

j

B e r n e 1 1 1 . E. F., Vita ed opera letteraria di Giulio

I

Carcano. Roma, Desclee e C. 61 S. S".

Biller, G., Etvde sur le stvle des premiers romans fran^ais

l en vers (11.50'— 11 7.%'. Göteborg. 1916. 3 Kr. 75 öre.

; Boccaccio, G. di. Das Leben Dantes. Uebers. von Otto
Freiherrn von Taube. Insel-Bücherei 275. Leipzig, Insel-

Verlag. 78 S. 8».

1
Boltri, C, La religione in Dante. Lezioni di religione

I

tenute all' istituto municipale Trevisio in Casale Monf.
I

Vol. I. Casale. C. Casson. XVI -r 300 S. L. 4.

Borzelli, A,, Notizia di Romano .\lberti pittore e poeta
difensore di Torquato Tasso. Napoli. Federico e .-irdia.

1919. 23 S. L. 1.

;
Boutarel, M.. La medecine dans notre theätre comique

i
depuis les origines jusqu'au 16«' siecle: Mires, Fisiciens,

I

Maures. Paris, Champion. 8". Fr. 7.50.

I

Cangemi, F., II „Mezzogiorno" del Parini. Messina, tip.

j

Guerriera. 20 S. 8».

Catalano, M., La casa paterna di Ludovico Ariosto.

Napoli, F. Perrella. 11 S, 8", (S.-A. aus La Rassegna.)
(jatalogue general de la librairie franvaise. continuation
de l'ouvrage d'Otto Lorenz. T. 26. Periode de 1913 a

191.'). Redige par D..Iordell. 3'" et 4'' fasc. Paris, .lordell.

I

401 S.

I

Caterina da Sie na, Santa, Lettere, con prefazione e

note del p. M. L. Ferretti. Vol. I. Siena, tip. S. Caterina.
XXX, 430 S. 8».

I

Cejador y Frauca, ,]., Historia de la lengua v litera-

I

tura castellana. Comprendidos los autores hispano-

j

americanos. Epoca regional y inodernista 1888—1907.
I

Primera parte. Tomo X. Ma"drid, Tip. de la „Revista

I

de Archivos. Bibliotecas y Museos". 339 S. 4". 10 pes.
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Cervantes rfaavedra, M. de, Entremeses anotados por
A. Bonilla y San Martin. Madrid, Federaciön espafiola
de productores. comerciantes y amigos del libro. 4°.

10 pes.

Cesareo, G. A., Am-.ora della „Pictiira Italiae'" attribuitu

al Petrarca e a Roberto d' Angiu. Firenze. .M. Ricci.

(S.-A. aus Rivista geografica italiana.)

Ch ateaubriand, La Campagne romaine. (Lettres ;i Fon-
tanes; Cvnthie.) .A.vertissemenf par Henri Focillon. Paris.

Pichon. Fr. -iO.

Cid, The Lay of tlie, translated into English verse l)y

R. S. Rose and L. Bacon. Berkelev, Cal.: Universitv of

California. XIV, i:iO S. $ 1,8.5.

Cisorio, Liiigi, Medaglioni iimanistici con un Epilogo .sul

Cinquecento cremonese. Cremona. Stab. tip. „La Pro-
vincia''. 1919.

Concili at ore, Dal, Introduzione e commento di P. A.
Menzio. Torino, TJnione tip. -ed. torinese. 826 .S. L. 8.öU.

Collezione di classici italiani con note, direttii da G. Bal-
samo-Crivelli XVIII.

Constant. B., Adolf. Tebertr. von Elis. Schellenberg.
Insel-Bücher. 284. Leipzig. Insel-Verlag. 79 S.

Cornish, B. C, Fraucisco Xavarro Villoslada. Berkeley,
Cal., Universitv of California Press. a^> S. (Universitv
of California Publications in Modern Philology.)

Cotarelo y Mori, E., Draniaticos del siglo XVIII.
D. Antonio Coello y Ochoa. Madrid. Tip. de la Rev. de
Arch., Bibl. y Museos. 'A S. 4^. 1.40 pes.

Crispi, F., Poesie e prose letterarie, a cura di G. Bustico.
Kapoli, F. Perrella. 88 S. (Biblioteca rara: testi e

documenti di letteratura, d'arte e di storia raccolti da
A. Pellizzari, serie II, vol. XXI—XXII.)

Croce. B.. Scritti di storia letteraria e politica. XIII.
Una famiglia di patrioti. Bari, G. Laterza e Figli. VIII,
310 S. 8». L. 12.

Croce, B,, Pagine sparse. Serie I. Pagine di letteratura
e di cultura. Kapoli, R. Ricciardi. 430 S. L. 10,

Curel, Franfois de, Theätre complet, Textes remanies
par l'auteur avec l'historique de ohaque pifece, suivis des
Souvenirs de l'auteur. T. 4. Le Repas du Hon. La fille

sauvage. Paris, Cres & C'ie. 411 S. 8".

Dainelli, G., Appunti suUa toponomastica dalmata. Roma,
Tip. Unione ed. 123 S. (S.-A. aus Prontuario dei nomi
locali della Dalmazia.)

Dante Alighieri. Tutte le opere novamente rivedute
con un copiosissimo indice del contenuto di esse. Firenze,
Barbera ed.

Dante Alighieri, La Divina Commedia. cominentata da
G. L. Passerini. Con 10.5 illustrazioni di Giotto, Botti-
celli. Stradano. Zuccari, Dore. Firenze, San^oni.

Delahaye, E.,Documents relatifs ä Paul Verlaine, Lettres,
dessins, pages inedites. recueillis et decrits. Paris, Maison
du Livre. 73 S. 8". Fr. 4..dO.

Dimmler. E., Franz von A.ssisi. M.-Gladbach, Volks-
vereins-Verlag. 1920. 72 S. 8". Mit 2 Kartenskizzen.
M. 2.40. (Führer des Volkes. Eine Sammlung von Zeit-
und Lebensbildern. 1. Bd.J

Dokumente der Kulturgeschichte. 8". Leipzig. Buchdr.
Vogel & Vogel. — Brant^me [Pierre de Bourdeille
Hr. V.], Das Leben der galanten Damen. In die deutsche
Sprache übertr. u. ni. histor. u. krit. Anmerkungen vers.

V. Willv Alxdr. Kastner. XXI, 443 S. o. ,T, [1!I19|.

Hlwbd. 12.—.

Fauvel. Le Roman de Fauvel, publie par A. Langfors.
Paris. Societe des Anciens Textes Francjais. Exercice
1914—1919.

Flamini, F., Notizia storica dei versi e metri italiani dal

medioevo ai tempi nostri. Livorno, Giusti. XU. 140 S.

8". L. 1.80. Biblioteca degli studenti vol. 423-424.

Foresti, Amaldo, Francesco Petrarca e il fratello Ghe-
rardo. Appunti cronologici. Brescia 1919. (In Com-
mentari dell' Ateneo bresciano per 1' anno 1918.)

Foscolo, Ugo, Discorsi sulla lingua italiana. Milano, Ist.

ed. ital. 358 S. 8". L. 2..30. Raccolta di breviari in-

tellettuali n. 116.

Fradeletto, A„ Giac. Leopardi. Milano, Fratelli Treves.
L. 1.2."i. Pagine dell' ora n. 60.

Frati, Lod , Rime inedite del Cinquecento. Bologna,
Romagnoli. Collezione di opere inedite o rare. V, XXVII,
339 S, 8°,

French Technical Words and Phrases. An English-
French and French-English Dictionarv. 3iledition. Re-

,vised tluoughout and greatlv enlarged by .lohn Topham,
Barrister-at-Law. London. Marlborough. 32i.l .S. s". 'mh.

Garcia .Mercadal, .!., Espafia vista por los extranjeros.
II. Relaciones de viajeros y embajadores, siglo XVI.
Madrid, S. L. de Artes GrAficas. 29-5 S. 3..50 pes.

Giordano. Carlo, .\lexandrei«, poema di Gautier da
Chätillon. Napoli. P. Federico e G. .\rdia.

Gra f. .A.rturo, Foscolo, Manzoni, Leopardi. Saggi. Aggiun-
tovi Preraffaelliti, Simbolisti ed Esteti e Letteratura
dell" avvenire. Ristampa. Torino, Giov. Chiantore (E.

Loescher). VIII, 30-5 S. 8». 1920. L. 2.5.

Gügenheim, S., La poesie de Lamartine en Italie. Pavia
.,Athen aeum"-. Aus .,Athenaeum" 1918, 1919. 25 -f 12

-

29 S.

Gu icoiardini . Francesco. La Storia d' Italia sugli ori-

ginali manoscritti a cura di Alessandro Gherardi per
volontä ed opera del co. Fr. Guicciardini. Firenze, G. C.

.Sansoni.

Hudson, W. H.. A sliort History of French Literatur«.
With a memoir of tbe author bv X. A. .Tack. London.
G. Bell. 324 S. «". 6 sh.

'

Hugo, Victor, Ruy Blas. Edited with an introduction
and notes by H. L. Hutton. Oxford, Clarendon Press.

316 S. 8».

Karsavin, L. P., Die Grundlagen des mittelalterlichen

religiösen Lebens im 12. und 13. .Jahrhundert, vornehmlich
in Italien. Petersburg. 1915. XII, 360 S. 8».

Labande-.Jeanro j', M'"'" Th., Les mystiques italiens.

Paris, Renaiss. du livre. S". Fr. 2. .50.

Le Goffic, C, La litterature frani;aise au XIX" siede.

Tableau general. T. I. Paris, Larousse. 224 S. 8°.

Leonardo da Vinci. Per il IV centenario della morte
di Leonardo da Vinci. II Maggio MCMXIX. Bergamo.
Istituto italiano d' arti grafiche Editore.

Levi, Attilio, Le Palatali piemontesi. (Picc. Biblioteca di

scienze mod. Nr. 248.) Torino, Fratelli Bocca, XXII,
276 S. L. 6.

Levi, A. R., Histoire de la litterature fran^aise depuis les

origines jusqu'a nos jours. Venezia, Tip. Emiliana. 1919.

366 S. L. 8.

Levi, E., II canzoniere di maestro Antonio da Ferrara,

Firenze. 1918. 40 S. (S.-A. aus Archivio storico italiano.)

Lopez-Celly, Ezio, La „Cristiade" di M. G. Vida, poema
della riformacattolica. Alatri, P. A.Isola editore. 176 S. 18°.

Marchesini, G., Lo spirito evangelico di Roberto .\rdigö.

Bologna. Zanichelli. 1919. L. 3.-50.

Marsan, Jules, Beaumarchais et les affaires dAmerique.
Lettres inedites, Paris, Champion. 62 S. Fr. 4.40.

Martin, H., Bibliotheque de Bourgogne. Date de l'in-

ventaire dite de 1467. Paris, Leclerc. (S.-A. aus Bulletin

du bibliophile.)

Maugeri, G. 11 Petrarca e S. Girolamo. Saggio primo.

Catania, V. Giannotta. 96 S. 8». L. 2..50.

Moliere, L'Ecole des femmes. Edited, vs'ith introduction

and notes bv H. Harvitt. Oxford, Universitv Pre.ss.

XXVI, 146 s: 8".

.Murrav. .L, Le Chäteau d'amour de Robert Grosseteste.

Paris," Champion. 1918. 182 S. 8».

Nani Mocenigo, Filippo, Della letteratura veneziana del

sec. XIX. Notizie ed appunti. Venezia, Prem. Officine

graf. C. Ferrari.

N a t a 1 i , G., G. V, Gravina letterato. Roma, Tip. Poliglotta

Vaticana 1919.

Orsier, Y., Le Phedon de Piaton et le Socrate de La-
martine. Paris, E. de Boccard. 149 S. 8'\

Pange, Comte Maurice de, Les Lorrains et la France au

moven-äge. Paris, Champion. 1919. XXX, 196S. Fr. 13.20.

Papa..Pasquale, La patria nel pensiero e nell' opere di

Giosue Carducci. Prato, M. Martini. 47 S.

Pascal, Carlo, Le scritture filologiche latine di Giacomo
Leopardi, Catania, Battiato, (Biblioteca di critica storica

e letteraria.)

Pellico. S., Le raie prigioni, con prefazione di A. Luzio,

facsimiii di lettere e documenti autografi. Torino. G. B.

Paravia & C. XVIII, 192 S. 8». L. 4..50.

Petraccone, Enzio, Luca Giordano. Opera postuma a

cura di Ben. Croce. Napoli, Ricciardi.

Pingaud, Leonce, La .leunesse de Charles Nodier. Paris,

Champion. 280 S. S". Fr. 8.25.

10
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Poinsot, M. C, Aupres de Victor Hugo. Paris, Garnier.
809 .S. Fr. 4..5.5.

Porta, P. R. La, Note sul teatro popolare siciliano.

Palermo, Tip. Virzi. 128 S.

Prado, ,J., El genio de la lengua y de la literatura
castellana y sus caracteres en la historia inteleotiial del
Peru. Lima, Imp. del Estado. lil.3 S. 7 pes.

Pu§cariu. Sextil, und Eugen Herzog, Lehrbuch der
rumänischen Sprache. 1. Teil. Anfangsgründe. Czerno-
witz, Verl. der Buchh. .,Osta9ul romän", A. Rosca. ]V,

140 S.

Quijada. B.. La Ornitologia en el Diccionario de la

lengua castellana. Santiago. Imp. Universitaria. 26 S.

Ranieri, A., Sette anni di sodalizio con üiacomo Leo-
pard!. Ristampa dell' unica e rarissima edizione del 18!:<0

con aggiunta di lettere non ancora raccolte del Leopardi
e del Ranieri. Napoli, R. Ricciardi. \'II1, l.">2 S. L. 4.

ßiblioteca napioletana di storia, letteratura ed arte 11.

Raynaud, E., Baudelaire et la Religion du dandysme.
Paris, Mercure de France. ><0 S. 8".

Richter, Elise, Grundlinien der Wortstellungslehre. (S.-A.

aus Zs. für rom. Philologia XL. Halle, Xiemever. -53 S.

8». M. :-i.liO.

Rivarol. A., De lUniversalite de la langue framjaise.

Ed. by W. W. Comfort. Boston. Ginn. 1911).

Roux. Marquis de. Pa-scal en Poitou et les Poitevins dans
les Provinciales, avec deux portraits. Paris, t'hampion.
1919. .")1 S. b". Fr. 2.7.J.

Sainati, Ang.. La lirica latina del Rina.scimento. 1. Pisa,

.Spoerri ed.

Sancho Barreda, M., Elementes de literatura espanola.
Tarragona. 336 S. 4".

Tappolet, Ernest. La survivance de „Diana" dans les

patois roniands. Extrait des „Archives suisses des Tra-
ditions populaires'' Tome XXII. Bäle, Societe suisse des
Traditions populaires 1918—1919. S. 22-5—231.

Tasca. Giovanni .Angelo, Due poesie in morte di Xapoleone
[Lamartine—Manzoni]. Asti, Tip. Cooperativa. 1919.

Tassoni, AI.. La Secchia rapita, a cura di Giorgio Rossi.

Con 114 disegni di A. Maiani (Xasica). Roma, A. F.
Formiggiui editore. XIV, 319 .S. 8". Classici del ridere.

Tisso t-D upont , L., Dictionnaire des termes techniques
de telegrapbie — telephonie. Fran(,'ais-anglais et anglais-

franfais. Paris, Dunod et Pinat. 118 S. 8". Fr. b.

Torraca, Franc, Giovanni Boccaccio a Xapoli 1326— 1339.

Estratto dalla „Rassegna critica di letteratura italiana'"

Voll. XX-XXI.
Torraca, Franc. L'Entre d'Espagne. Estr. dagli _Atti

d. Reale Accaderaia di Archeologia, Lettere, Belle Arti
di Napoli". N. S. vol. VL Napoli. 1917. 8.j S.

Tracconaglia. Giov.. Contrihuto allo studio dell' italia-

nismo in Francia. IL L^ne page de l'histoire de l'italia-

nisme a Lyon: a travers le „Canzoniere" de Louise Labe.
Lodi, C. Deir Avo. 11.5 S. S". III. Quelques observations
svir l'origine et le developpement des theories italieunes
qui faciliterent aux Fran(,'ais la fixatioii. l'enrichissement
et l'embellissement de leur langue au XVL' siecle. Ebenda.
[Der erste, 1907 erschienene Band hat den Titel: Henri
Estienne e gli Italianismi.]

Ulrix, Eug., Les chansons du trouvt'-re artesien Adam
de Givencni. Extrait des ..Melanges de Borman". Liege.
Impr H. Vaillant-Carmanne. 10 S. gr. 8".

Valcanover, L.. L' ispirazione patriottica nei canti di

Giovanni Prati. Padova, Fratelli Gallina. -54 S.

Venturi. Lionello, La critica e 1' arte di Leonardo da
Vinci. Bologna, Zanichelli.

Vincent, L.. George Sand et l'amour. Paris. Champion.
271 S. 8». Fr. 4..5Ü.

Vincent, L., George Sand et le Berry. Nuhant 1808—1876.
Paris. Champion. XIV. 672 S. Fr. 12..50.

Vincent, L.. La langue et le style rustiques de George
Sand dans les romans champetres. Paris , Champion.
404 S. 8». Fr. 12.

Vincent. L.. Le Berrv ilans l'oeuvre de George Sand.
Paris, Champion. .369'S. 8°. Fr. 12..50.

Wartburg. ÄV. v.. Zur .Stellung der Bergeller Mundart
zwischen dem Rätischen und dem Lombardischen. (S.-A.

aus Nr. 11 des „Bündner Monatsblatf. 1919.) 20 S. 8".

Literarische Mitteilungen. Personal-
nachrichten usw.

Der Privatdozent der deutschen Philologie an der
['niversität Jena Dr. Hans Naumann wurde zum ao.

Professor ernannt.
Der ao. Professor an der Universität Leipzig Dr. Hans

Weyhe ist auf den ord. Lehrstuhl für engl. Philologie an
der LTniversität Halle berufen worden.

Dr. H. Mutschmann hat sich an der Universitär
Marburg für das Fach der englischen Philologie habilitiert.

Der ao. Professor au der Universität Bonn Dr. Curtius
ist als ord. Professor der roiuauischen Philologie an die

Universität Marburg berufen worden.
Den Privatdozenten der romanischen Philologie an der

Universität München Dr. Victor K 1 em perer und Dr. Eugen
Lerch wurde Titel und Rang eines ao. Professors ver-

liehen.

Dr. Werner Mullert hat sich au der Universität
Halle für das Fach der romanischen Philologie habilitiert.

t Mitte Februar der ord. Professor iler deutschen
Literaturgeschichte an der L'niversität Zürich Dr. Adolf
Frey, 6ö .lahre alt.

t zu Weimar Ende Februar der Direktor des Goethe-
Schiller-Archivs Professor Dr. Rudolf Schlösser, im
53. Lebensjahre.

t zu St. Martin der ord. Professor der germanischen
Philologie an der Universität Wien Dr. Joseph See-
müller im Alter von 62 Jahren.

Berichtigung.

Zu meiner Rezension von W. Foerster, Kristian
V. Troyes, Wörterbuch (Ltbl. 1919, Sp 96—103, deren
Korrektur ich wegen der Verkehr-sschwierigkeiten nicht
selbst besorgen konnte, sind neben einigen kleinen Ver-
seheu, die der Leser selbst berichtigen wird, folgende drei

Druckfehler stehen geblieben, die ich zu verbessern bitte.

Sp. 97, Z. 8 Graalstoff statt Grundstoff.

„ 97. „ 43 .Ausgaben ,. Ausgabe.
„ 102, „ l-') V. u. roeler ,. rocler.

Czernowitz. E. Herzog.

Notiz.
Den gormanistischon Teil redigiert Otto Beliagliel (Giesseii,

Hofmunnstrasse 10), den romanistischen und ongiisclien Fritz Xeu-
m.ann (Heidelberg, Koonstiasse 14), und wir bitten, die Beiträge

(Rezensionen, kurze Notizen, Personalnachrichten usw.) dementsprechend

gefälligst zu adres-sieren. Die Kedaktion riclitet an die Herren Ver-

leger wie Verfasser die bitte, dalür Sorge tragen zu wollen, dass alle

neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr

gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung

von 0. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle

wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine

Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.

.Vn O. R. Keisland sind auch die .\nfragen über Honorar und Sonder-

abzüge zu richten.
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Preis für dreigespaltene Petitzeile

S.5 Pfennige. Literarische Anzeigen. Beilagegebuhren nach Umfang
M. 15.—, 18.— u. 22.—.

Verlag von GIDEON KARL 8ARx4SIN in LEIPZIG, Seeburgstrasse 100

Zur Einführung empfohlen:

Professor Hauskiicelits eiig-lisohe Lehrbücher

tue; ESIM-Grl-ilSH ST'XJIDESl^rT'.
Lehrbuch zur Einführung in die englische Sprache und Landeskunde. 20. Auflage. 1920.

Gekürzte Ausgabe von The English Student für höhere Stufen. 8. Auflaae. 1919.

-Mehr noch als auf der wohls-elungenen Auswahl <les Wortschatzes
und auf dem siufenweis sicheren Ani hau der Grammatik beruht der
große Erfolg, welcher dem ENGLISH STUDENT seit seinem Erscheinen
von hervorragenden Schulmiinnern der verschiedensten Anstalten (Real-
schulen, Oberrealschulen, Realgymnasien, Gymnasien usw.) immer und
immer wieder bezeugt worden ist, auf der gl ü c k liehen Verbin-
dun g des für die natürliche Spracherlernung so wichtigen Prinzips
d i- s unbewußt nachahmenden H i n e i n em p f i nd e ns in die
Sprache mit der für die schulniäßig-künstliche Spracherlernung ganz
unentbehrlichen Verstandes maß igen Erfassung der Sprach-
gesetze. Gründlithes Einleben in die Sprache sicliern zalilrt-iche vor-
wiegend mündliche Übungen: Konjugationsübungen ganzer Satz-
gebilde, — Sprechübungen nach einem eigenartigen System von
Kragen und Antworten (Fragen nach dem Inhalt einfacher Art. freierer
Art; Fragen nach rein grammatischen Gesichtspunkten)— Piktat-
übungen und ausgedehnte H ör Übungen (Übungen im rein auditiven
unmittelbaren Erlassen zielbewußt angelegter — im lebendigen Worte
vorgesprochener — Umgestaltungen bekannten Spraohstoifes) — und
schließlich auch (aber grundsätzlich nicht von Anfang an) Ü b er-
Setzungsübungen aus dem Deutschen."

(vgl. „Zeitschrift für die Reform der höheren Schulen'-.
15. Februar 1911, Seite 8.)

Hausknechts .,ENGLISH STUDENT- ist im „ENGLISH SCHOLAR"
zusammengedrängt zu ein»'m höchst konijiakten Unterrichtsmittel, bis
an den Rand gefüllt mit nützlichem und interessantem Lehrstoff, dabei
so plastisch gedruckt , als es mit Verwendung mehrfach abge.-stufter

Typen nur geschehen konnte. Das Buch hat durchaus die Eigenschaft
bewahrt, nicht bloß in die SpracJte einzuführen, und zwar auf möglichst
lebendige Weise, so daß der Lehrer von vornherein immer Englisch
reden kann , sondern auch die Syntax in systematischer Zusammen-
stellung zu bieten, über englische Literatur und Geschichte zu orien-
tieren sowie bei jeder Gelegenheit idiomatische Phrasen und Charakte-
ristisches aus der Landeskunde einzuschieben. Mit unaldässigen\ Nach-
druck hat der Verfasser im Lauf der Jahi-e sein Werk nachgebessert,
inhaltlich bereichert und pädagogisch vervollkommne! . Man kann seine
Arbeit nicht gebrauchen, ohne daß etwas von seinem inneren Feuer und
seiner Lehrenergie auf den Leser überspringt."

(„Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen",
herausgegeben von Brandl und Morf, Band l;J7, Heft 72 [1918]).

-,Der Hauptwert dieser beiden mit Recht viel g'= brauchten Lehr-
bücher, deren vorliegende Neuauflatren das Bedürfnis der Lernenden
im einzelnen noch mehr berücksichtigen als die vorhergehenden, liegt
in der glücklich durchgeführten Verbindung des unbewußten Sich-
hineinverset^ens in den Geist dei- fremden Sprache mit der verstandes-
mäßigen Auffassung der grammatischen Lehren, auch äußerlich in der
Entnahme des Stoffes der Sketches aus dem englischen Leben wie der
Compositions vorwiegend aus der englischen Geschii hte. Auch dii-

methodischen Anleitungen zur Verarbeitung des Stoffes in U;nformungen,
Nacherzählungen und Sprechübungen sind sehr wertvoll."

(.Literaturblatt für germanische und romanische Philologie",
1919, Nr. V2.)

„Nachdem Hausknechts in pädagogischer, sachlicher und sprach-
licher Hinsicht von keinem anderen englischen Lehrbuch erreichter
ENGLISH STUDENT auch in einer für Oberklassen bestimmten Be-
arbeitung als ENGLISH SCHOLAR vorliegt, ist es sehr wohl möglich,
daß Gyninasialabiturienten , wenn sie nach diesem Lehrbuch in drei
\yochenstunden von Obersekunda bis Oberprima unterrichtet worden
sind, mit gutem Gewissen sagen können, daß sie Enelisch können."

Oberlehrer Dr. EHRKE-Zehlendorf
in der Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen.

classes here-.1 have used Hausknecht's books for years in my
and I have found tliem ideal for my purpose."

H. J. PRICE,
Lektor des Englischen an der Universität Bonn (28. 2. 1912).

„Nachdem ich Hausknechts ENGLISH STUDENT sogleich nach
seinem P>scheinen (1894) am hiesigen Wilhelm-Ernst-Gymnasium, wo
<1er englische Unterricht leider bis jetzt nur in Ib und la erteilt wird,
eingeführt und mit gutem Erfolg bis zur Veröffentlichung des ENGLLSH
SCHOLAR benutzt halte, schien es mir nach Prülung die.ses etwas ver-

kürzten Buches zweckmäßig, dasselbe hier in Gebrauch zu nehmen. Das
geschah vor 3 Jahren; und jetzt darf ich sagen, daß die Primaner mit
Freude lernen und fortsesetzt dem Studium der Lesestücke wie der
Grammatik diis größte Interesse entgesrenbringen. Ein besseres, für

unserere Zwecke am Gj'mnasium geeigneteres ScbuHiuch als Hausknechts
ENGLISH SCHOLAR ist mir nicht bekannt."

Weimar, 12. Juni 1913. Professor Dr. OTTO FRANCKE.

„Den ENGLISH STUDENT kenne ich seit seinem Erscheinen im
Jahre 1894. Ich wurde als SCHÜLP^R einer Berliner Realschule danach
unterrichtet, und wir alle gewannen das Buch mit seinem frischen, uns
Jungen zu Herzen spreclienden Inhalt rasch lieb. Es ist keine Selbst-

täuschuns, wenn ich sacre. daß wir wirklich mit Lust und Liebe danach
arbeiteten. Als LEHRER war es mir eine besondere Freude, das Buch
nun selbst im Unterricht erproben zu können. Ich habe es dabei als

ein ganz vortreffliches, sich fortdauernd bewährendes Lehrmittel aufs
neue' schätzen gelernt. Per ENGLISH STUDENT bringt Frische und
Lebendigkeit in den Unterricht. Das lebhafte Interesse, welches der
<lem englischen Schulleben entnommene Stoff der Sketches von Anfang
an bei den Schülern erweckt, und das auch bei den darauf folgenden
Compositions mit ihrem meist historischen, stets gehaltvollen Inhalt
nie erlahmt, erleichtert ihnen die Aneignung eines vevhältnismäßig
großen Wortvorrrats und die sichere Eini>rägung der Grammatik. Als
sehr wertvoll erscheinen mir — besonders aucli für jüngere Lehrer —
die im Anschluß an die Sketches in Form praktischer Übuntren ge-

gebenen methodischen Anleitunsen zur weiteren Verarbeitung des
durchgenommenen Stoffes. Zu Sprechübungen, Nacherzählungen, Um-
formungen t'ignen sich schon die ersten Sketches mit ihrem dem
Erfahrungskreise der Schüler nahestehenden Inhalt ganz vortrefflich.

Ich muß gestehen, als ich als Student Walters Buch , Englisch nach dem
Frankfurter Reformplan' (I.Teil. 2. Aufl.. Marburg 1910. N. G. Elwert)

zum ersten Male las, da meinte ich. solche Resultate wie die dort ge-

gebenen Nacherzählungen und Schilderungen von Selbsterlebtem könne
man wohl nur unter besonders günstigen Umständen erzielen. Ich habe
seitdem mit Tertien von über vierzig Schülern fortgesetzt ähnliche
Übungen veranstaltet, und die Ergebnisse haben mich manch-
mal geradezu überrascht durch die Sicherheit, mit welcher der
Stoff aufgenommen war. Überraschend durch ihre Mannigfaltigkeit
waren die Resultate auch bei Satzumwandlungen, die ich schon im
dritten oder vierten Unterrichtsmonat gelegentlich systematisch vor-

nehmen ließ "

8. Juli 1913. FKITZ MÜLLER, Oberlehrer an der Siemens-

flberrealschule zu Charlottenburg.

Vgl. auch Studienrat MOOSMANNS Artikel in den .,Neueren
Sprachen' (Frühjahr 1920): „Der englische Unterricht am Reform-Real-
gymnasium im Hinblick auf die Einheitsschule"

The English Student wird von der Beratungsstelle für blinde Studierende in Marburg a. d. L.

soel>en in die Braillesche Punktschrift übertragen. — Sprechniaschini^nplatten zu den Bücliern liefert

der Verlag Wilhelm Violet in Stuttgart. — Schlüssel werden nur direkt an Lehrer abgegeben.

Prüfuiigsexemplare bei beabsichtigter Einführung kostenlos.

VeraDtwt)rtlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neum ann in Heidelberg. — Druck der Piererschen Hofbuchdruckerei in Altenburg, S.-A.

Ausgregeben im März 1920.
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Klaudius Bojunga, Der deutsche Sprachunterricht
auf höheren Schulen. [Deutschunterricht und
Deutschkunde. Arbeiten aus dem Kreise des Deutschen
Germanistenverbandes über Zeitfragen des deutschen

y Unterrichts auf den höheren Schulen, hrsg. von Bojunga,
Heft 1.] Berlin, 0. Salle. 1917. 70 S. M. 1.60.

Karl Reuschel, Die deutsche Volkskunde im Unter-
richt an höheren Schulen. [Gleiche Sammlung, Heft 2.]

Berlin, 0. Salle. 1917. 69 S. M. 1.60.

Johann Georg Sprengel, Des deutschen Unter-
richts Kampf um sein Recht. Berlin, O. Salle. 1917.

85 S. M. l.öO.

Alois Bernt, Humanismus und Deutschtum. [Volks-
bücher zur Deutschkunde , hrsg. von W. Hofstaetter,

Leipzig, A. Haase. 1918. 44 S. M. 1.10.Heft 2.|

Mit
scheinen

den beiden ersten Heften beginnt das Er-

einer Reihe von Abhandlungen, die für die

notwendige- Vertiefung des deutschen Unterrichts und
seine Mittelstellung in der Gesamtheit der Erziehungs-

stofie und -aufgaben Beachtung verdienen. Bojunga
tritt für eine grössere Einheitlichkeit der Schulbildung
ein, vor allem aber auch für einen engeren Auschluss
der höheren Bildung an die allgemeine Volksbildung.

Die neue Zeit verlangt ein Zusammenarbeiten nicht

nur aller Gebildeten , sondern aller Volksgenossen.
Solange noch das Gymnasium die einzige höhere Voll-

anstalt war, verfügten die Gebildeten über eine ein-

heitliche Bildungsgrundlage. Durch die Dreiteilung des
höheren Schulwesens musste diese Einheit zerrissen

werden, denn andere Gebiete menschlicher Forschuno-
hatten inzwischen grössere Bedeutung erlangt als das
klassische Altertum. Uns aber kann nicht mehr wie
den lateinischen Völkern der Franzosen und Italiener

das Latein die einheitliche Bildungsgrundlage sein,

sondern nur das Deutsche

!

Ganz von selbst führten derartige Gedanken, so-

bald man' ihrer Verwirklichung nähertrat, zu einer

Stellungnahme gegen den deutschen Gymnasialverein.

Nur wird man bedauern , dass sich des Verfassers

Temperament von der bei wissenschaftlichen Er-

örterungen zuweilen notwendigen ruhig sachlichen

Polemik zu einer persönlich verletzenden Kampfesweise
hat hinreissen lassen.

Damit die Pflege des Deutschen nicht unter dem
Betrieb der fremden Sprachen leide, möchte B. deren
Stundenzahl auf das bescheidene Mass herabgesetzt

wissen, das ihnen ihrer allgemeinen Bedeutung nach
im Verhältnis zur deutschen Sprache in einer deutschen
Schule zukommt. Es ist keine Frage, dass der fremd-
sprachliche Unterricht, wenn es sich um Förderung
deutscher Sprache und deutschen Wesens handelt, ein

Opfer bringen kann und muss. Nur wird von anderer

Seite mit nicht geringerem Recht betont werden, dass

auch der mathematische Unterricht, vor allem der

Oberrealschule, sich Einschränkungen würde gefallen

lassen müssen. Aber nicht ein solch äusseres Feilschen

um Stunden, wie es in den Schriften des Germanisten-

verbandes , auch z. B. bei Sprengel, hervortritt, wird
zum Ziele führen, sondern nur eine noch mannig-
faltigere Gabelung als die bisherige Dreiteilung,

damit die höhere Schule von der einheitlichen Grund-

lage der Deutschkunde aus allen Voraussetzungen
akademischer Berufe und allen Anforderungen einer in

sich geschlossenen Bildung Rechnung zu tragen vermag.

Stand bisher, wie die Lehrpläne zeigen, der Nutzzweck
im Vordergrund, so muss künftig mehr der Bildungs-

zweck betont werden.

Mit Recht sagt B., dass im Unterricht die wissen-

schaftliche Betrachtung früher einsetzen müsse, weshalb

er auch für den deutschen Unterricht schon von der

untersten Stufe an fachlich genügend vorgebildete

Lehrer fordert, ein Verlangen, das von der Unterrichts-

behörde in den meisten Fällen leider nur immer wieder

übersehen wird, obwohl an solchen Lehrkräften kein

11
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Mangel ist. Nicht minder wichtig als die geschieht^

liehe ist die philosophische Seite der Sprachbetrachtung.

Ps3'chologie und Logik sind hier von besonderer Be-

deutung, womit nicht gesagt sein soll, dass die Sprache
selbst logischen Gesetzen unterworfen sei. Gerade

vom logischen Standpunkt aus ist die Zergliederung

inhaltlich verwandter Wortgruppen, wie sie S. 44 ge-

boten wird, nicht einwandfrei.

Mit Eecht betont der Verf. die planmässige Er-

weiterung des kindlichen Wortschatzes und das Achten
auf immer reinere deutsche Ausdrucksweise. Wenn
aber aus seiner Abneigung gegen die Vertreter der

klassischen Sprachen B. die Auffassung vertritt, als

stellten die romanischen Sprachen durch „das neue,

bequeme Mittel allgemeingültiger Umschreibungen mit

Hufs- und Formwörtern" eine höhere Entwicklung dar

gegenüber dem Latein eines Cäsar und Cicero mit

seinen das Gedächtnis viel zu sehr belastenden Schwer-
fälligkeiten (S. 48), so ist das ein Werturteil, dem ich

mich, obwohl nicht Vertreter der klassischen Sprachen,

nicht anzuschliessen vermag. Im übrigen enthält die

freilich etwas unsj'stematische Darstellung eine Fülle

von Belehrung und anregenden Beispielen.

Das gleiche gilt von dem zweiten Heft. Die

Volkskunde, die Wissenschaft von der deutschen Volks-

seele, soU im Mittelpunkt des Unterrichts stehen; sie

soll nicht ein Fach unter Fächern, sondern der Leit-

gedanke für alle sein. Nachdem der Begriff der Volks-

kunde festgelegt ist, bespricht Eeuschel in seiner

klar gegliederten Schrift , auf welche Weise dieser

wichtige Gegenstand vor allem im deutscheu Unter-

richt, aber auch in der Geschichte, Erdkunde, Religions-

lehre, den fremden Sprachen, Naturwissenschaften, ja'

selbst im Zeichnen, Singen und Turnen zur Geltung

kommen und gepflegt werden sollte. Nicht nur der

Deutschlehrer, sondern gerade auch die Vertreter der

anderen Fächer werden aus diesen sachkundigen Aus-

führungen reichen Gewinn und Genuss schöpfen. Die

zahlreichen Literaturangaben erleichtern dem Lehrer

die Bearbeitung und Verwertung des Unterrichtsstoifes

nach den gegebenen Richtlinien. Möchte die Be-
trachtung deutschen Volkstums eine Brücke schlagen

von der Volksschule zur höheren Schule , damit

die Einheit unseres Volkskörpers wiederhergestellt

werde.

Wenn bei Besprechung der Verwandtschaft helle-

nischen und deutschen Geistes neben neueren For-

schungen auf Gustav Frej'tag (S. 49) hingewiesen wird,

dann sei daran erinnert, dass auch in früheren Zeiten

schon diese Beziehungen weniger wissenschaftlich er-

kannt, als doch gefühlt wurden. So sieht CarlW e r 1 i c h
,

der (Rudolstadt) 1818 eine in der Nibeluugenstrophe

abgefasste Dichtung „Nachhall des Liedes der Nibe-

lungen" veröffentlichte, in den Helden der deutscheu

Dichtung und der homerischen Epen, in Siegfried und

Achill, Hagen und Odysseus, Günther und Agamemnon,
Gernot und Menelaus, Dietrich von Bern und Aeneas
Parallelgestalten, eine Vergleichung, die allerdings

nicht haltbar ist. Er sucht auf diese Weise die in

jener Zeit manchmal widerstrebende Vorliebe für

klassisches und deutsches Altertum zu versöhnen,

Gegensätze, wie wir sie etwa in Voss, dem Ueber-

setzer Homers und Verächter des Nibelungenliedes,

und August Zeune vertreten finden, durch den damals

diese deutsche Dichtung im Urtext und iu Ueber-

setzungen zum erstenmal in weitere Ka-eise des deutschen
Volkes drang.

Aehnliche Gedanken wie Bojunga entwickelt
Sprengel, der schon mehrfach für die Sache des
deutschen Unterrichts eingetreten ist. Wenn auch er

sich in der Hauptsache gegen die „antikisclien"

Sprachen und ihre Vertreter wendet, so geschieht das
doch sachlich abwägend und ruhiger als bei seinen

Kampfgenossen für deutsches Geistesrecht. Die Grund-
forderung des Verfassers gipfelt in den schon S. 5

ausgesprochenen Worten : „Unsere höhere deutsche
Schule muss deutscher werden." Dass wir bislang

unter einer übertriebenen Pflege und Bewunderung
ausländischer Kultur, Sprache, Kunst , fremder Sitten

und Erzeugnisse jeder Art litten, erklärt sich nach
Sp.s Meinung „durch das Versagen wichtiger für die

Volksbildung verantwortlicher Kräfte". Gerade jetzt

nach dem Zusammenbruch unseres einst so stolzen

Reiches gewinnen viele dieser von echter Liebe zum
deutschen Volkstum durchglühten Worte erst recht

schmerzliche Bedeutung. Gerade jetzt tut uns die

Betonung und Erhaltung unserer völkischen Eigenart

besonders not, und mehr denn je sollten wir davor

gefeit sein, ausländischem Blendwerk zum Opfer zu

fallen. Und doch gefällt sich unsere-jüngste „Literatur"

der Expressionisten, Aktivisten, und wie sie sich nennen
mögen, wieder in internationalen Schwelgereien. Ist

das Deutschtum wirklich so kraftlos geworden? Ja,

politisch wohl. Aber der deutsche Geist! Ist auch
seine gesunde Kraft und unvergleichliche Bedeutung
nur noch ein Nichts ? Dass unser Volk , vor allem

auch die Gebildeten , deutsches Leben und Wesen
gründlicher erfassen , in seinen mannigfaltigen Er-

scheinungen erkennen, mehr schätzen und lieben lernen,

dazu muss in erster Linie unsere Erziehung der Jugend
beitragen. Um die Frage der Unterrichtsstunden aber

handelt es sich letzten Endes , wenn wir zu einer

wirklich deutschen Schule' kommen wollen. Des-
halb fordert der Verf. (S. 84): „Das Lateinische

braucht nicht mehr, das Deutsche ebensoviel Zeit wie

das Griechische." In den Primen müsste m. E. da-

neben noch eine weitergehende Gabelung nach den
Neigungen und Zielen der Schüler stattfinden".

Eine, wie mir scheint, empfehlenswerte Sammlung
dürften auch die „Volksbücher zur Deutschkunde"
geben, die W. Hofstaetter herausgibt. Wähi'end die

von Bojunga geleitete Schriftenreihe sich ausschliesslich

an die Lehrer des Deutschen wendet, wollen diese.;

letzteren Heftchen auch älteren Schülern und weiteren

Kreisen Anregung bieten zu immer neuer Vertiefung

'

in die reichen Schätze unseres Volkstums. In unser

eigenes Wesen müssen wir hinabsteigen und aus ihm
holen, was uns nottut. In diesem Siune betrachtet

A. B e r n t das Verhältnis von Humanismus und Deutsch-

tum, in gleicher Weise sich fern haltend von einer

Ueber- und Unterschätzung des Eiuströmens klassischer

Kulturwelt in unser Geistesleben. Denn nicht nur

' Darunter ist nicht das sog. deutsche Gymnasium
oder die deutsche Aufbauschule zu verstehen, die von den
Volksschullehrern gefordert wird. Eine solche Anstalt mit ]

nur einer Fremdsprache muss als höhere Schule, als Vor-
bereitung für das Universitätsstudium unbedingt abgelehnt i

werden.
- Mit Versuchen ist inzwischen begonnen worden.
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fördernd, sondern auch hemmend hat die Anerkennung
der Antike auf die Erneuerunjj; deutschen Lebens,

deutscher Sprache und Dichtung gewirkt.

D a r m s t a d t. Albe r t S t r e u ii e r.

Das Rechtsbuch Ruprechts von Freising (1328), von
H ermann Kn app. Leipzig, Voigtländer. 191*'i. I4ö S. 8".

Ueber die Bedeutung Ruprechts von Freising für

lue Eechtsgeschichte zu urteilen oder über sein Ver-

iiältnis zu andern AVerken der Eechtsliteratur, das ist

)iieht meine Sache. Aber auch für den Laien ist es

licichst anziehend, zu sehen, wie er einzelne Rechts-

i'älle auseinanderlegt, um dann selbst die Entscheidung

zu geben. Zudem geschieht das in einer Sprache, die

der mündlichen Rede nahesteht, die umfangreichen

Perioden aus dem Wege geht, das hypotaktisch Be-

gonnene schleunig in die selbständige Darstellung über-

führt. Und es ist daraus mancherlei über das Bayerische

des 14. Jahrhunderts zu lernen; ich erwähne die öfters

auftretende Schreibung oe für ei und für ou.

Aber was die philologische Leistung (les Heraus-

gebers betrifft, so kann ich mich dem ablehnenden

Urteil von Edw. Schröder nur anschliessen (Gott. Gel.

Anz. 1917, :!17). Dass jemand es unternimmt, einen

altdeutschen Text herauszugeben, ohne vom geschicht-

lichen Verhältnis zwischen Mhd. und Nhd. eine Ahnung
zu liaben, dürfte heute sonst wohl unerhört sein. S. 22
steht u. a. wöi-tlich zu lesen; „das ch ist nach s, wenn
1, m und n folgen, meist weggelassen (slagen) . .

Das r ist mitunter ausgestossen (. . vleusfc) ; vor w
steht nicht selten s (swas) . . Bei Verben ist hie und
da t an das Schluss-n angefügt (lesent)"!! Dass das

Glossar die merkwürdigsten Dinge birgt, hat schon

Schröder gezeigt. Ich nenne den köstlichen Ansatz

..iiui/)i>i Meineid" (es ist der adverb. Gen. »ir/ncs);

unter ninderi heisst es: „nirgends, kein"; „porgm,
Bürge"; „sfelrhrr . stärker"; „tnis , Tag"; „iocrst,

wagt"; „vcrjarch, bestätigt". Unter diesen Umständen
ist es eigentlich als ein Glück zu bezeichnen, dass

Knapp darauf verzichtet hat, die Fehler der Ueber-

lieferung zu verbessern. S. 33, 17 muss es doch
wohl heissen : ol man jenem statt oh in cm jenem

;

S. 3-5, 24 1. ein ein geizzen für ein fjazzcn^ S. 38, 31
I. daz er im für daz iiii\ S. 42, 37 1. ai vindent für

si rindet \ Ul-, 79 1. ein i;eirf'iehie}/ fiir ein ein r/e-

ivcichfcn.

(li essen. O. Behatjhel.

Werner Lauenstein, Das mittelalterliche Böttcher»
und Küferhandwerk in Deutschland mit besonderer
Rücksicht auf Lübeck, Cöln, Frankfurt a. M., Basel
und Ueberlingen. l'liilos. Dissertation, I'reiburg i. B.
1917. 68 S. 8».

Das Ziel dieser von G. v. Below beratenen Doktor-
schrift ist rein wirtschaftsgeachichtlich. Von den Namen
des Böttchers erfährt man nur sehr wenige : hodecJcer

für Lübeck seit 1393, faßbendere und ligatores rasarum
für Köln seit Ausgang des 12. Jahrhunderts, hcnder
für Frankfurt seit 1297, wo die Bendergasse seit

Beginn des 14. .Jahrhunderts auch unter dem Namen
„unter den Bendcrn'' bezeugt ist (Lauenstein S. 18.

21. 24. 44. 5.5). Dem Verfasser sind zuverlässig beim
Durcharbeiten einer reichen urkundlichen Ueberlieferung

sehr viel mehr Böttchernamen begegnet. Nun ist der

aus seiner Schweigsamkeit entstandene Verlust zum

Glück nicht gross, weil Leo Rickers Freiburger Doktor-
schrift von 1918 auch die Böttchernamen in sehr viel

weiterem Rahmen vorführt. Im Haushalt der Wissen-
schaft aber ist zu wünschen, dass, wer so tief in ent-

legene Quellen eindringt , sogleich auch der Sprach-

forschung allen erreichbaren Gewinn zuführen möge.

Nach § 52 verbietet die Rolle von 1559 den Frank-

furter Böttchergesellen die dort beliebte Schimpfrede

„seine Mutter freien heissen". Sie ist ein früher

Euphemismus für das häufige e/eheien, s. DWb. 4 I

2342. Der von Lauenstein S. 59 erwähnte gefälschte

Wein „(/er stniii genant", den der Frankfurter Stock-

wärter auf Geheiss des Rates 1540 in den Main fliessen

Hess, war (wie der Vergleich der vier Zeugnisse bei

H. Grotefend ,
Quellen zur Frankfurter Geschichte 2

(1888) 14. 22. 267 und 290 lehrt) verschnitten mit

geringeren Sorten, die ohne die vorgeschriebene Meldung
und insofern stumm in die Keller eingelagert waren.

Freiburg i. B. Alfred Götze.

Adelheid Schiff, Die Namen der Frankfurter Juden
zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Pliilos. Dissertation,

Freiburg i. B. 1917. 81 S. 8».

In einer Bittschrift, die etwa 350 der angesehensten

Frankfurter Juden zu Anfang des Jahres 1808 ihrem

Landesherrn einreichten, überblicken wir die Vor- und
Nachnamen, mit denen die Frankfurter Judenschaft in

das 19. Jahrhundert eintrat, annähernd vollständig.

Noch im gleichen Jahr tritt sodann die 'Neue Stättig-

keits-Schutzordnung der Judenschaft' des Fürstprimas

Karl von Dalberg vom 30. November 1807 in Kraft,

nach deren § 41 jeder Familienvater für sich und
seine Nachkommen ein für allemal einen bestimmten

deutschen Familiennamen zu wählen' hatte, und im

Jahr 1812 gibt das Israelitische Bürgerbuch er-

schöpfenden Aufschluss über die Verhältnisse nach

Dui-chführung des Erlasses. Das sind die Unterlagen,

die die moderne Namengebung der wichtigsten israeli-

tischen Gemeinde Deutschlands zu beurteilen erlauben.

Der Verfasserin kam ihre Kenntnis des Hebräischen

zustatten , sie ist geborene Frankfurterin und erfuhr

bei Benutzung des Stadtarchivs jedes Entgegenkommen.
In Kracauers LTrkundenbuch zur Geschichte der

Juden in Frankfurt (1914) und dem Stammbuch der

Frankfurter Juden von Ale.xander Dietz (1907) war
ihr vorgearbeitet. Karl Buch er s Bevölkerung von
Frankfurt a. M. (188G) hat sie leider nicht benutzt,

wie denn ihre Arbeit die geradezu idealen Voraus-

setzungen methodisch nicht vollkommen ausbeutet.

Doch hat A. Schiff mit treuem Fleiss und gutem Urteil

namentlich in den Kapiteln über Herkunfts- und Haus-

namen viel hübsche Aufschlüsse gegeben, die nur aus

der engen Verbindung ortsgeschichtlioher mit sprach-

lichen Gesichtspunkten zu gewinnen waren.

F r e i b u r g i. B. A 1 f r e d G ö t z e.

Wolfgang van der Briele, Paul Winckler (1630 bis

1686). Ein Beitrag zur Literaturgesobicbte des 17. Jahr-
hunderts. Rostock, Carl Hinstnrffs Buchilruckerei (o. J.),

1918.

Nachdem Felix ßobei'tags ,Geschichte des Romans
und der ihm verwandten Dichtung.sgattungen in Deutsch-

land' (Erste Aljteilung: Bis zum Anfange des 18. .Jahr-

hunderts. Zwei Bände. Breslau 187C, Berlin 1884),

die in ihrem ersten Bande mit einer animosen Ki-itik
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W. Seherers empfangen und in einem eigenen Hefte

(„Die Anfänge des deutschen Prosaromans und Jörg

Wiekram von Colmar". Strassburg 1877) berichtigt

worden war, eine Fortführung nicht erfahren hat, bleibt

eine Geschichte dieser Literaturgattung ein schmerz-

liches Desideratum, wenngleich bis zur Erfüllung des-

selben und auch später noch viele monographische

Arbeit zu leisten sein wird. Eine solche liegt für das

(mit Ausnahme von Grimmeishausen) besonders stark

brachliegende 17. Jahrhundert vor in der oben ver-

zeichneten Arbeit eines jungen Gelehrten, die zugleich

als Rostocker Prnmotionsschrift gedient hat.

Im Jahre 1G96 erschien ohne Verfassernamen und

anscheinend von fremder Hand herausgegeben ein

grosser ßoman „Der Edelmann". Er gibt an der Hand
der eigenen Erfahrungen eines reichbewegten Lebens

eine lebhafte, temperamentvolle, mehr oder weniger

satirische Schilderung der Kulturzustände gegen den

Ausgang des 17. Jahrhunderts, wesentlich auf dem
Hintergrunde schlesischer Verhältnisse, speziell adehger

und kaufmännischer Kreise', mit der Tendenz , Welt-

klngheit zu lehren in dem Lebenslaufe eines einzelnen

Menschen , und charakterisiert sich als ein Bildungs-

roman und, im HinbHck darauf, wie die Bildung damals

aufgefasst wurde, als ein „pohtischer" Roman. Unter

„politisch" verstand man aber damals „eine eigenartige

Mischung von Interesse am öffentlichen Leben, ge-

sellschatthcher Kultur und gewisser Bildungsmomente

in wechselnder Dosierung" (v. Waldberg). In dieser

Tendenz schliesst er sich den Romanen des Zittauer

Rektors Christian Weise an, von denen er sich aber

in einem nicht unwichtigen Punkte unterscheidet. Wenn
beide Schriftsteller die übliche Fonn des Reiseromans

wählen, so ist es bei Weise ein dem jungen Helden

beijjeffebener Hofmeister, der alle Geschehnisse zu

Nutz und Frommen seines Zöglings kommentiert, bei

dem Verfasser des „Edelmanns" dagegen der Held

selbst, der in der Unterhaltung mit Freunden und Be-

kannten aus seiner Weltklugheit und Bildung heraus

dem Leser die l)eabsichtigte „politische" Bildung ver-

mittelt. Als Verfasser unseres Romans galt zwei

früheren Schriftstellern (Zenner in seinem „Frühlings-,

Sommer-, Herbst- und Winter-Parnass" und Nemeitz

in seinen „Vernünftigen Gedanken") der bekannte Mathe-

matiker und vielseitige Gelehrte "Walter von Tschirn-

hausen. Aber Runge (1690—1748) in seiner „Noticia

historicorum et historiae gentis Silesiae" (von Rektoi-

Klose 1775 herausgegeben) bezeichnete mit Bestimmt-

heit als solchen den kurbrandenburgischen Rat und

Residenten in Breslau Paul Winckler (nicht Paul

von Winkler, wie noch bei Goedeke zu finden), geb.

i:!. Januar 1630, gest. 1. März lö86. Dank den Be-

mühungen unseres Verfassers hat sich zu dieser Be-

hauptung Ruuges eine Bekräftigung gefunden in einer

Stelle des „Schlesischen Robinson" (1723/24), dessen

mutmasslicher Verfasser, der Breslauer Rektor Christian

Stieflf uosern Winckler als Gönner verehrte und in

seinem Roman ausdrücklicli als den Verfasser dos

„Edelmann" nennt. Von Winckler besitzen wir, zwar

nicht im Original, aber in dreifacher übereinstimmender

Abschrift (Breslauer Stadtbibliothek) und in wort-

getreuem Abdruck (Zeitschrift für Geschichte und

Altertum Schlesiens , Bd. III) eine durchaus schon

romanartig anmutende Selbstbiographie , von deren

Tatsachen denn auch sehr viel in seinen Roman über-

gegangen ist. Diese dem Verf. unserer Arbeit wohl-

bekannte Tatsache hätten wir gern durch eine Auswahl
von Proben erhärtet gesehen. Jene Selbstbiographie

ist so interessant und kulturgeschichtlich so fruchtbar,

dass der Verf. der „Bilder aus der deutschen Ver-

gangenheit" sie sich nicht hat entgehen lassen (Grenz-

boten, Jahrg. 1859 und „Bilder aus der deutschen

Vergangenheit", Bd. III, Kap. 9). Winckler hat vor

unserm Verf. nur ganz vereinzelt eine literarische

Würdigung erfahren, nämlich von dem obengenannten

Nemeitz, sodann von Plögel und von Frz. Hörn. Die

erste eingehendere Beschäftigung mit Winckler zeigte

der Alldruck seiner Selbstbiographie in der Zeitschrift

für Geschichte und Altertum Schlesiens durch den

mannigfach verdienten Breslauer Privatdozenten Aug.

Kahlert, der jene mit einer Einleitung \-ersah und seine

Angaben in Prutz' Deutschem Museum (1859) sowie

in den Schlesischen Provinzialblättern (Bd. 107) wenig

verändert wiederholte. Endlich lieferte in dem gleichen

Bande jener schlesischen Zeitschrift der Historiker

Wattenbach einen Nachtrag zu Kahlerts Ausführungen,

und Max Hi])pe auf Grund des bisher Ermittelten einen

zusammenfassenden Artikel über Winckler in der Allgeni.

Deutschen Biograjihie, wie er auch die Arbeit unseres

Verfassers unermüdlich zu fördern bestrebt gewesen
ist. Der letztere hat sich keine Mühe verdriessen

lassen, in Schlesien weiteres Material herbeizuschaffen,

besonders aber festzustellen, wer zu den Porträtfiguren

Wincklers Modell gesessen hat, aber ohne Erfolg. Die

Einbusse ist nicht gross, denn Wincklers Roman ist

im wesentlichen kulturhistorisch, nicht satirisch zu be-

werten; in ersterer Hinsicht ergaben Parallelen mit

anderen Urkunden der Zeit, die Pre3'tag beigebracht

hat , dass Wincklers Schilderungen des Treibens der

Krippenreiter und Pfeffersäcke nicht übertrieben sind.

Von Winckler liegt, ausser dem Roman und zwei Ge-

legenheitsschriften, noch eine Sammlung „Guter Ge-

dancken drey Tausend (l(i85) vor, die sich inhaltlich

zum Teil schon im Roman nacluveiseu lassen. Ausser

der Zusammenfassung und Bereicherung der bio-

graphischen Daten über Winckler verdanken wir unserm

Verf. aber auch eine tüchtige Charakteristik des Romans
und eine Würdigung des Stils und der Sprache und

am Schlüsse eine sorgfältige Bibliographie der wenigen

Werke. Hier muss nun als auffiülig bezeichnet werden,

dass der „Schlesische Robinson", als dessen Autor der

Breslauer Stieff ja allerdings nicht völlig sicher fest-

steht, ohne weiteres unter Wincklers Werke eingereiht

wird. Dafür fehlt jeder stringeute Beweis. — Sollte

ich zum Schluss noch ein Desideratum aussprechen,

so wäre es dass , dass unser Verf. uns gelegentlich

noch einen auf sorgfältig gewählte Beispiele gestützten

Nachweis des Zusammenhangs von Wincklers Selbst-

tiiographie und Roman einerseits und einen Nachweis
der Beeinflussung des „Schlesischen Robinsons" durch

Wincklers Roman anderseits lieferte. Das würde seine

gewissenhafte und fördernde Arbeit auf das erfreulichste

abrunden.

Gotha. Hermann Ullrich.

Hrnst Cassirer, Freiheit und Form. Studien zur

deutschon (Teistosgeschichlo. Brrlin. Bruno Cassirer.

1917. 575 S. 8".

Ders., Heinrich von Kleist und die Kantische Philo-

sophie. (— Philosophische Vorträgo, veröffentlicht von
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der Kantgesellschaft. Nr.
1919. 56 S. M. 2.—.

1.) Berlin, Ueutlier & Reichard.

Sieht man zu, womit in deutschen Landen der

Hunger des Geistes vorzüglich gestillt wird, so über-

kommt einen beschämende Erkenntnis. Nur für den

Tag geschriebene Romane finden Hunderttausende von

Ijesern, Meisterwerke historischen oder philosophischen

Inhalts selten zwei, fast nie höhere Auflagen. Wie
anders ist es in Franki-eich , wo die schönen und die

ernsten Wissenschaften gleich hohen Ansehens und

"leich tiefer Liebe sich erfreuen, ein H. Taine und

E. Renan, ein H. Bergson und E. Faguet nicht minder

eifrig gelesen werden als ein Anatol France, Bourget
(ider Regnier. Längst gilt nicht mehr die Ausrede,

deutsche Gelehrte verstünden nicht, anmutig zu

schreiben ; schon Schopenhauer verstand es nur zu

o-ut. Dennoch träüt nicht das Publikum allein Schuld

an der Geringschätzung und Nichtbeachtung der über

lias rein Zunftmässige sich ejhebenden Leistungen

ileutscher W'issenschaft. Die Gelehrten selbst, deren

.Mehrzahl aus Wagners Sippe stammt, betrachten mit

JMissgunst und Scheelsucht jeden, der bestrebt ist,

anderes und melir zu suchen und zu finden als die

jedermann erreichbaren Regenwürmer. Auch in der

Wissenschaft wertet der Pöbel nach der Zahlungs-

fähigkeit, die sich auszuweisen hat mit „greifbaren"

Resultaten. Und begibt sich doch einmal das Wunder,
dass StoU' sich in Geist vei'gaste, so ertönt auch schon

die höhnische Frage: „Was schaut dabei herausV"

Denn während wir in der Beurteilung künstlerischen

Schaffens endlich so weit sind, einzusehen, dass wenig

auf das Was und alles auf das Wie ankommt, wird

geleln'te Schriftstellerei noch immer einzig mit dem
alten Ellenmass gemessen und wird so getan, als könnten

in ihr keinerlei andere Werte verwirklicht werden als die

iler materialen Richtigkeit und Vollständigkeit; als

Prüfstein der Richtigkeit gilt dabei oft genug nur des

X'erfassers Stellungnahme zu den vermeintlich un

erschütterlichen Forschungsergebnissen dieser oder

jener Schulrichtung. Geistige Betätigung aber, die es

nur auf Resultate abgesehen hat, die es damit abgetan

meint, hat ihren Lohn dahin ; das gibt nur tote Ge-
lehrsamkeit, denn lebendige Wissenschaft ist geistige

Bewegung ohne Abschluss. Heute aber macht sich

allentlialben unerspriessliche Vielwisserei breit, neben
der für selbständiges Denken schon kein Raum übrig

ist. Und keiner Disziplin wird durch haufenweise auf-

gestapeltes Gelehrsamkeitsgerümpel die Bewegungs-
freiheit so stark , nahezu -N'öllig benommen wie der

Literaturwissenschaft in ihrem bisher üblichen Betrieb.

Nahe daran, den Charakter fortschreitender M'^issen-

schaft völlig einzubüssen und in reine Technik aus-

zuarten, ist ihr erst in den allerletzten Jahren durch

ein paar freie und überlegene Geister — unter denen
Fr. Gundolfs Name an erster Stelle genannt sei '

—

' Auch auf Ulrich v. Wilamowitz wäre hinzuweisen,
der sich in seinen beiden letzten grossen Arbeiten ent-

schlossen iler — ihm sclion immer lästigen — Fesseln ent-

ledigt und über die Ilias und Piatons Dialoge nicht auf
Grund der „einschlägigen Literatur", sondern auf Grund
selbsterworbener Kenntnis und inneren Erlebecis der er-

örterten Schriftwerke geschrieben hat. Er .spricht un-
gescheut das erfrischende Wort aus: „Wenn ein Kunst-
werk ein Stück Leben ist, gesehen durch ein Temperament,
besser durch eine individuelle Menschenseele, so muss die

rechte Interpretation eines ganzes Kunstwerkes dasselbe

wieder etwas frische Luft, gesünderes Blut, neues

Leben zugeführt worden. In gleicher Weise als eine

Transfusion l)esserer Säfte in den bresthaften Leib

herkömmlicher Literarhistorie , als ein Weckruf zur

Besinnung auf die einzig sinnhaften Ziele geistes-

geschichtlicher Forschung dankbarst aufzunehmen ist

die , nicht in literarhistorischer Absicht noch mit

literarhistorischer Methode unternommene, aber doch

mit dem Wesentlichen des Schrifttums befasste, neueste

Arbeit des Philosophen Cassirer. Nicht Untersuchungen
eingeschränkt historischen oder philologischen Inhalts,

die man „an Hand des Materials" nachpi'üfen und

also kritisieren kann, breitet sie aus, sondern legt eine

aus einem Guss geratene Gesamtanschauung dar, wie

sie sich dem originalen Denker bei lebendiger Ver-

senkung in den bewegten Verlauf deutscher Geistes-

geschichte ergeben hat^.

Nichts Geringeres strebt die Schrift an, als „das

Wesen des deutschen Geistes zu bestimmen". Aber
glücklicherweise versucht sie keineswegs , es vorweg
in einer abstrakten philosophischen Formel zu be-

zeichnen (eine Gefahr, der Georg Simmel nicht immer
entgangen ist), geht vielmehr darauf aus, „es in den

Taten und Leiden der deutschen Geistesgeschichte

selbst zur mittelbaren Darstellung zu bringen". Als

Leitgedanke ist der Gegensatz zwischen Freiheits-

prinzip und Formprinzip festgehalten: was er bedeutet,

und wie er von innen her zu überwinden und in eine

reine Korrelation aufzulösen ist, wii'd nicht in fertiger

logischer Definition und Abstraktion aufgewiesen,

sondern es wird vom Geistesleben des Problems kon-

krete Anschauung gegeben.

Mitten im Kriege, in noch hoffnungsreichen Tagen
ist dies Buch geschrieben und ausgegeben worden,

das die Frage nach der Wesensart und der welt-

geschichtlichen Bestinnnung des deutschen Volkes aus

seiner Geistesgeschichte zu beantworten versucht. Da
muss man es dem Verf. hoch anschlagen, dass er im

geringsten nicht geneigt war, sich von der damals

grassierenden, auch die gelehrtesten Köpfe verheerenden

Kriegspsychose anstecken zu lassen, welche so arge

Sünden gegen Vernunft und Humanität verursacht hat.

Kraftvoll betont er, dass die wahrhaft schöpferischen

Naturen der deutschen Geistesgeschichte mitten in den

schwersten Kämpfen um die Selbständigkeit der

nationalen Kultur vom Dünkel einer völligen Selbst-

genügsamkeit dieser Kultur stets freigeblieben sind;

und zwar nicht nur die, völkischen Querköpfen ohnehin

verdächtigen, freien Geister Lessing, Herder, Goethe,

sondern ganz besonders gerade der unentwegte Fichte,

dessen grosser Namen gestern noch manchen Bliss-

brauch decken und überglänzen musste.

Die Erörterung setzt an der grossen historischen

Bruchstelle ein, welche die civitas dei des Mittelalters

von der Kulturmenschheit der neueren Zeiten scheidet.

Mit raschem Wort werden Renaissance und Humanismus

sein und die Interpretation eines ganzen Men,schenlebens

erst recht. Daran ändert alles StreXeu nach wissenschaft-

licher Objektivität nichts." (Piaton I, Berbn 1919, S. 9.)

Vgl. auch noch J. Petersens beherzigenswerte Aeusserungen
in dieser Zeitschr. Jahrg. 1918, S. 228 f.

' Vgl. Oswald Spengler, Der Untergang des Abend-
landes I (Wien und Leipzig 1918), S. 58: „Jede echte Ge-

schichtsbetrachtung ist echte Philosophie — oder blosse

Anieisenarbeit."
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scharf gekennzeichnet, dem System der mittelalter-
|

liehen Weltanschauung und Lebensordnimg Luthers

Glaubens- und FreiheitsbegrifF gegenübergestellt. Der
neu begründete religiöse Individualismus befruchtet,

freilich nicht alsogleich , das gesamte Geistesleben.

„Seit den Tagen der Eeforniation lässt sich in allen
j

geistigen Tendenzen , die im Aufbau der deutschen

Bildung wirksam sind, ein gemeinsamer Zug beobachten.

Die Kräfte, die hier tätig sind, wollen sich nicht

lediglich in einem objektiven Werk bewähren und dar-

stellen,' sondern sie streben danach, über sich selbst,

über ihren Ursprung und liechtsgrund , zur Klarheit
;

zu gelangen. Das ist die Wendung , die Luthers

Rechtfertigungsgedanke im Gebiet der weltlichen Kultur

erfährt. Erst in dieser Reflexion auf sich selbst ge-

winnen die einzelnen geistigen Energien ihre be-

ständige Steigerung und ihre schliessliche Vollendung.

Alles Schaffen verläuft hier in einer doppelten Richtung:

jedem Fortgang im Tun entsj)richt eine vertiefte Be-
sinnung auf die Gründe des Tuns ... In der deutscheu

Philosophie ist dies charakteristische Doppelverhältnis

am reinsten bei Leibniz ausgeprägt. Ihm entsteht in

der unablässigen .Arbeit an den I]inzeldisziplinen die

Idee der Wissenschaft, die er als erster in ihrer ganzen
Bedeutung und Weite erfasst , und in der er den
Mittelpunkt gewinnt, von dem aus sich seine Philosophie

fortschreitend entfaltet" (S. ;.>6 f.). Betrachtet man
Leibnizens Philosophie nach ihrem Zusammenhang mit

der allgemeinen geistigen Kultur, so sind es nicht

sowohl die Ergebnisse seiner metaphysischen Spekulation
(der Monadologie), denen das entscheidende Interesse

zukonnut, als die neuen Voraussetzungen, in denen sie

begründet ist; nicht sowohl ihr Inhalt als die neue
Form, die dieser Inhalt zugleich in sich birgt. „Die

Monadenlehre hat zum ersten Male in der Geschichte

der neueren Philosophie die Kategorien der seelisch-

geistigen Wirklichkeit allgemein bestimmt und von den
Kategorien der mathematischen Naturerkenntnis ge-

schieden. Hierin liegt ihr wesentliches Verdienst, das

die besondere Gestalt des Leibnizischen S^ystems weit

überdauert hat. Weder 'Lessing noch Herder noch
Goethe sind Anhänger dieses Systems gewesen ; aber

sie alle verwandten, bewusst oder unbewusst, im Auf-
bau ihres Weltbildes Formen, die hier zuerst geprägt
worden waren. Leibniz hat nicht nur der deutschen
Aufklärung, sondern auch der Epoche der klassischen

Literatur und Philosojihie gleichsam die Sprache und
die geistigen Ausdrucksmittel geschaffen" (63 f.). Nur
eines fehlte in Leibniz' System, das auf lange hin das

Herrschende der deutschen Philosophie blieb: der Begriff

der Dichtung, wie er im 18. Jahrh. entsteht, fand hier

keine Stätte bereitet. Das Leibniz- Wolffsche System
fasste die Aesthetik (eine Grumhmschauung, die noch
Schillers „Künstlern" eignet) als eine Art logischer

Propädeutik ; das „schöne Denken" wird zur Vor-
bedingung und Vorbereitung des deutlichen. Hier setzt

nun um die Mitte des 18. Jahrhunderts eine neue
Wendung ein, die Baumgarten, der Begründer einer

j)hilosophischen Aesthetik in Deutschland, diesem Ge-
danken gab: wir sollen die niedere Stufe der sinn-

lichen Vorstellung und Anschauung als solche erkennen,

aber wir sollen sie trotz dieser Einsicht nicht in die

höhere aufgehen lassen, sondern in ihrer Unvollkommeu-
heit festhalten; als „Mensch unter Menschen" könne
sich der Philosoph der Sinnlichkeit, der Einbildungs-

kraft und den Affekten nicht entziehen, die er als

Denker freilich unter sicherblickt; nicht Vernichtung,
nicht tyrannische Unterdrückung der sinnlichen Faktoren
bilde also die eigentliche Aufgabe, sondern ihre Zurück-
führung auf ein inneres Mass und eine ihnen selbst

immanente Regel. Nicht im Logischen, sondern im
Aesthetischen vollziehe sich die wahrhafte humane
Bildung; dergestalt schliesst sich das Problem der

Kunst bereits in dieser seiner ersten theoretischen

Erörterung mit dem Problem der Humanität zu-

sammen.
Neben Leibniz tritt als geistiger Nährvater des

18. Jahrhunderts der Engländer Shaftesbury, der dem
Zeitalter den modernen Piatonismus vermittelt. Für
die künstlerische Betrachtung wird da alle äussere

Form zum Symbol einer inneren ; der Begriff des

Schönen, für Leibniz ein peripheres, wird für Shaftes-

bury ein zentrales Problem. Im logischen Begriffs-

gehalt jedoch, in ihrem materialen Inhalt unterscheidet

sich Shaftesburys Lehre von Leibniz' Grundanschauuugen
kaum, so dass die Grenze zwischen dem, was in der

Entwicklung des deutschen Geisteslebens Shaftesbury

oder Leibniz zugehört, nirgends mit voller Sicherheit

zu ziehen ist. Der neue Formbegrifl' aber, für den

Leibniz (l.iesonders mit der Lehre vom „Zeichen")

und Shaftesbury die allgemeinen philosophischen Voraus-

setzungen geschaffen haben, vollendet sich in der Grund-

anschauung Lessings und Herders.

Lessing „ist der eigentliche geistige Vertreter

und Wortführer dieser Zeit geworden, der allen

ihren gedanklichen Bestrebungen und allem , was als

imbestimmte Tendenz in ihr lag, zum sicheren und

klaren Ausdruck verholfeu hat; aber er ist, indem er

diesen Ausdruck fand, zugleich über den Umkreis ihrer

Probleme hinausgeschritten . . . Als Gesamtertrag seiner

kritischen Arbeit gewinnt er einen neuen Begriif des

Genies, der fortan im Mittelpunkt der gesamten Poetik

steht" (S. 14"», 147). Ein kurz gehaltener, aber gross-

artiger Abschnitt über Hamann (S. 171/80). der in der

Sphäre des Affekts und der Sinnlichkeit das schlechthin

fundamentale unentbehrliche Organ des Weltverständ-

nisses erblickt, leitet dann über zu Herder (S. 180/20O),

in dem sich die Grundtendenzen der Hamannscheu und

der Leibnizschen Anschauung durchdringen; in ihm

sind der Leibnizsclie AnalogiebegriflF, der Shaftesburvschc

Formbegriff und Hamanns Symbolbegriff zu einer Ein-

heit , zu einer neuen Anschauung verwoben; in ihm

vollendet sich eine Entwicklung, deren Ursprünge bis

in die letzten Wurzeln des modernen Geisteslebens

zurückreichen. Mit der neuen Lebensanschauung von

Renaissance und Reformation war die transzendente

religiöse Teleologie des Mittelalters gefallen, das In-

dividuum fand den Mittelpunkt seines geistigen Wertes
in sich sellist; für diese neue Grundanschauung schafft

Leibniz die entscheidenden theoretischen Kategorien.

Aber noch lileibt die Auffassung der Geschichte von

dieser Wendung unberülu't ; im Wolffschen System
verhält sich die historische zur rationalen Wahrheit

wie die sinnliche zur begrifflichen Erkenntnis : sie be-

deutet nichts Selbständiges, sondern nur eine logisch

-

un\ollkommeue Unterstufe des Wissens. Herders Ge-

schichtsauffassung schafft dem gegenüber eine andere

Form der teleologischen Anschauung, die in einer

neuen Ansicht von der Selbstgesetzlichkeit und dem
Selbstwert alles Individuellen sich gründet, und erreicht
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damit die tiefste Fassung des Leibnizsclien Theodizee-

gedankens.

Von Herder wendet sich der Verfasser Winckel-
mann (S. 200/218) zu. Seine Erscheinung sei ein

historisches Paradoxon. „Vom Standpunkt der Auf-

klärungsphilosophie und des herrschenden Empirismus
lileibt nicht nur dieses oder jenes an Winckehnann,
sondern bleibt er selbst, als Ganzes schlechthin un-

verständlich . . . Welches Moment des Fortschritts

wir hier auch herausgreifen mögen : immer finden wir

Winckelmann im bestimmtesten Gegensatz zu seiner

Epoche . . . Als ein gemeinsames Ergebnis der voran-

gehenden Entwicklung konnte es gelten , dass das

Problem des Schönen sich immer bestimmter und
klarer von allen bloss intellektuellen Massstäben be-

freite. Aber selbst diese mühsam erreichte Grenz-

bestimmung droht sich bei Winckelmann wieder zu

verwischen" (S. 204 f.). Den Schlüssel für das Ver-
ständnis des also Unzeitgemässeu will Cassirer in der

plotinischen Phifosophie und in ihrer zentralen Lehre
\nm „intelligiblen Schönen"' finden; sie bilde den
spekulativen Mittelpunkt von Winckelmanns ästhe-

tischem Begriffssystem. Mit dieser unmittelbaren Er-

neuerung hellenischer Weltanschauung und Kunst-
betrachtung ist die stetige Jjinie der deutschen Geistes-

entwicklung unterbrochen. Dem d3-namischen — der

inneren Bewegtheit einerseits des Denkens, anderseits

des Gefühls entspringenden — Formbegriff Lessings

und Herders stellt Winckelmann , bei dem die Ruhe
des reinen objektiven Schauens herrscht, den plastischen

Formbegi'iff entgegen. Den tiefen Gegensatz, der sich

da auftut, will der Verfasser des „Laokoon" durch ein

äusserliches Kompromiss überbrücken, indem er die

beiden widerstreitenden Momente auf verschiedene

Gebiete zu verteilen und damit voneinander aus-

zuschliessen sucht. Aber die eigentliche Lösung lag

nicht auf diesem Wege, der Kampf musste zwischen
ihnen selbst aufgenommen und zur Entscheidung ge-

führt werden. „Der dj-namische und der plastische

Formbegrifif, die Tendenz zum Individuellen und die

. Tendenz zum Tj-pischen mussten in der Erzeugung
ein und desselben Inhalts zusammenwirken und in dieser

gemeinsamen Wirkung, von innen her, ihre wechselseitige

Begrenzung vollziehen. In dieser abstrakten Formu-
lierung bedeutet die Forderung einer derartigen Durch-
dringung zunächst freilich ein Rätsel — aber diese

Forderung hat ihre Erfüllung und dieses Rätsel hat

seine Lösung in der Form der Goetheschen Dichtung
und derGoetheschen Weltanschauung gefunden" (S. 218).

Bevor wir jedoch in diesen Mittelpunkt von Cassirers

geistesgeschichtlichem Bau gelangen, müssen wir noch
einen letzten stattlichen Vorsaal durchschreiten, der

mit Kants (S. 221 '62) hohem Namen geschmückt ist. Es
gilt die Stellung des Kantschen Sj'stems in der deutschen
Geistesgeschichte zu bestimmen und die Macht zu er-

klären, welche diese Lehre auf die Gesamtheit der
deutschen Bildung ausgeübt hat. Auf beide Fragen
erfolgt die eine identische Antwort : • in der kritischen

Lehre wird zum Prinzip erhoben, was als Potenz bereits

vorhanden war. „Die Entwicklung des geistigen Lebens
in Deutschland wies, in Religion und Wissenschaft,
in der Philosophie und in der ästhetischen Kritik, eine

durchgehende Richtung der Frage auf. Eine objektive

Norm und Bindung des religiösen, des ästhetischen,

des theoretischen Bewusstseins wurde gesucht ; aber

diese Bindung sollte nicht durch eine äussere Instanz,

sondern aus den eigentümlichen Gesetzen jeder be-

stimmten Bewusstseinsrichtung selbst vollzogen werden.

So wenig diese Forderung in reiner begrifflicher

Abstraktion gestellt wurde, — so sehr beherrschte sie

den Fortgang der Entwicklung. Es war dieser Gesichts-

punkt, unter welchem sich bei Luther die Umbildung
des religiösen Problems, bei Leibniz die Umbildung
des Wahrheitsproblems vollzog . . . Der strenge und
stetige Aufbau der ästhetischen Welt leitet wiederum
mit merkwürdiger Konsequenz zu der gleichen Grund-
frage zurück. Auch hier handelt es sich zuletzt um
die Entscheidung darüber, ob die Regel, die für die

künstlerische Gestaltung gilt , vom Gebilde oder vom
Prozess des Bildens , von fertigen Musterwerken oder

vom Genie , als dem Ausdruck und Inbegriff der

schöpferisch-ästhetischen Kräfte, herzuleiten ist. Für
die Gesamtheit dieser Probleme wird nunmehr in Kants
Freiheitslehre der feste theoretische Mittelpunkt ge-

funden" (S. 225 f.). Nicht den gesamten Gehalt des

Kantischen Sj-steras will der Verf. hier ausschöpfen,

nur seine ursprüngliche und wesentliche Tendenz will

er aufzeigen und erörtert darum vornehmlich die Be-
griffe der Autonomie, der Selbsttätigkeit und des reinen

Selbstzwecks. In Kants Begriff der Autonomie findet

der Grundkonflikt zwischen „B^reiheit" und „Form"
seine Aufhebung und damit seine Lösung. „Hier erweist

es sich, dass die echte Freiheit selbst auf die Er-

zeugung der Gesetzesform gerichtet ist, in der sie erst

ihren Ausdruck und ihre tiefste Bewährung findet"

(S. 237). Die Welt der Erscheinungen und das Reich
der Zwecke begreifen wir als den objektiv gewordenen
Vernunftzusammenhang selbst, „als die doppelte Weise,
in der die Freiheit sich selbst ihre Regel und ihre Form
gegeben hat. Die Synthese von Form und Freiheit,

die die deutsche Geistesgeschichte gesucht und ge-

fordert hatte, ist in der Tiefe des philosophischen Ge-
dankens erreicht und gegründet" (S. 266). Im Be-
wusstsein der Epoche aber sind diese Grundgedanken
der Kantischen Lehre erst durch die Vermittlung von
Goethes organischer Naturansicht und Schillers Aesthetik

wirklich lebendig geworden, indem sich dieselben von
dort aus in konkreter Gestalt darboten ; von der Seite

des Formproblems her hat Goethe, von der Seite des

Freiheitproblems her hat Schiller seinen Weg zu Kant
gefunden.

Mit der gleichen Methode und dem gleichen Erfolg,

womit die ganze Schrift auf eine Art Wesensschau
des deutschen Geistes abzielt, wird nun in dem weit-

schichtigen Goethekapitel (S. 271—417) Goethes Wesen
ergründet und umschrieben ; und wie dort, so werden
auch hier nicht dürre Resultate vorgelegt, sondern der

Versuch gewagt, in der kouki-eten Fülle von Goethes
Leben und Leistung die einheitliche Form sichtbar zu

machen, die beiden zugrunde liegt.

Cassirer fasst Goethe als „Bildner", der er auch

in allem Betrachten und Forschen noch bleibe ; und
aus dieser Reinheit des Bildens quille für Goethe die

Reinheit des Gefühls. „Weil in ihm das Gefühl nicht

erst in einem Aeusseren Gestaltung sucht, sondern

weil es schon seinem ersten Keim und Ansatz nach

selbst Gestalt wird und ist : darum steht es der Welt,

im reellen wie im ideellen Sinne, von Anfang an als

ein Autonomes gegenüber. Es empfängt seine Mass-

stäbe nicht von ihr, sondern findet sie in sich selbst

iL
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lind erschafft aus ihnen einen neuen Gehalt des Seins.

Die Phantasie ist hier keine Vermittlung, durch die

das Gefühl hindurchgeht , sondern sie ist selbst das

Element, in dem es ursprünglich lebt und webt" (S. 277).

In drei Grundformen trete dieses ursprüngliche Ver-
hältnis der schöpferischen Elemente in Goethe nach
aussen hin hervor: in der Form seines Lebens, in

der Form seiner Lyrik und in der Form seiner Natur-

betrachtung und Naturforschung. Und Cassirer hat

den Ehrgeiz, das eine Gesetz aufzuzeigen, das in

ihnen allen gleicherweise wirkt ; zu zeigen, wie diese

drei Aeusserungen nicht verschiedene Teile und Seiten

von Goethes Wesen darstellen, sondern nur mehrfache
Symbole für ein und denselben lebendigen Zusammen-
hang in ihm bedeuten. In der, mit ähnlicher Energie
bisher noch kaum versuchten, Ausschöpfung der natur-

wissenschaftlichen Schriften Goethes liegt das Neue
und Wertvollste der Untersuchung. Hier müssen wü'
alle von Cassirer lernen.

Es ist ein wahrer Genuss , sich von so kundiger
Hand durch die weite Landschaft Goethischer Natur-

anschauung geleiten zu lassen , und da verschlägt es

wenig, dass wir mitunter doch die Empfindung haben,

der Führer ziehe mit uns nicht aufs Geratewohl quer-

feldein, sondern halte streng eine bestimmte Bahn ein.

von der aus man auch nur eine einzige bestimmte
Ansicht der Landschaft empfängt. Wie Cohen und
Natorp die Philosophie Piatons, so sieht dieser jüngere
Adept der „Marburger Schule" Goethes Denken durch

die Brille Kants. Das braucht man nicht zu schelten,

mag es eher freudig begrüssen als gesunde Reaktion
gegen die früher übliche Unterschätzung von Kants
Bedeutung für Goethe — eine Unterschätzung, gegen
die schon Karl Vorländer seine massgebende Stimme
erhoben hat (Kant — Schiller — Goethe, Leipzig 1907,
S. X, 256 ff.). Daher legt C. besonderes Gewicht auf
alle irgendwie „kantoiden" Aeusserungen Goethes, wie
jene, dass alle Versuche, die Probleme der Natur zu
lösen, im Grunde nur Konflikte der Denkkraft mit dem
Anschauen wären ; dass die echte Naturerkeuntnis
Synthese von Welt und Geist sei; dass die Erkenntnis
der Welt niemals durch Betrachten, sondern nur durch
Handeln erlangt werden könne '. Dergestalt verwandle
der Naturforscher Goethe gleich dem Ethiker Kant das
Problem in ein Postulat. Ganz besonders geistvoll ist

die Erörterung von Goethes Begriffen der „Urpflanze"
(vgl. S. 351) und der „Metamorphose", Begriffen,

welche für Goethe die Lösung eines inneren Koriflikts,

die Befreiung aus einem seelischen Kampf bedeuten
wie nur irgendeines seiner dichterischen Werke. Da
Goethes Wesensart von seiner Dichtung her so oft,

von Seiten seiner gelehrten Tätigkeit so selten zu er-

gründen versucht worden ist, kann man es nur billigen,

dass Cassirer fast allein aus den naturwissenschaft-
lichen Schriften sich seine Zeugen holt, die Dichtungen
nahezu völlig beiseite lässt, mit Ausnahme des ,Faust',

der in neue Beleuchtung gerücßt wird: „Nicht der
Inhalt des Goethischen Lebens, sondern sein Form-
gesetz ist es, dessen Werden und Wandel die Faust-
dichtung, ungewollt und notwendig, darstellt" (S.~103)°.

Am reinsten und vollständigsten aber präge sich das

allgemeine Formgesetz , unter dem Goethes Schaffen

und seine Gesamtanschauung der Wirklichkeit steht,

in seiner Lj-rik aus. „Die h-rische Grundempfindung
gibt die Melodie, die Goethes Leben und Tun, so viel-

gestaltig es immer erscheinen mag, überall begleitet,

und die immer wieder in ihm durchklingt. Sie bildet

die persönliche Einheit , die sich gegenüber aller

Mannigfaltigkeit der Gegenstände und der Aufgaben, die

Goethe ergreift, behauptet. In der reifen theoretischen

Altersweisheit Goethes, in seiner methodischen natur-

wissenschaftlichen Forschung, in jeder Einzelheit der

Beobachtung und des Experiments spürt man noch
diesen Grund- und ünterton seines Wesens" (S. 421).

In analoger Weise nach dem Mittelpunkt von
Schillers (S. -121/71) Wesen und Geistesart ausspähend,
nimmt C. am Beginn und am Ende von dessen Schaffen

ein theoretisch-sittliches Grunderlel)nis und ein theo-

retisch-sittliches Postulat wahr. „Die Natur ist ihm
der Widerstreit und die Antithese zum Gedanken der
Freiheit. Er lernt nicht, wie Goethe, die Welt des

Aeusseren als Eifüllung und Bewährung der inneren

Welt kennen, sondern ihm tritt sie in der harten i

Disziplin, unter der seine Jugend steht, zunächst und f

vor allem in der Form des Zwanges entgegen. DiesemO CD
Zwange zu widerstehen und sich ihm gegenüber in

der Reinheit der sittlichen Persönlichkeit zu behaupten,

das wird fortan die grosse Meinung seines Lebens . . .

Seine Dichtungen sind nicht der Spiegel des objektiven

Daseins und Menschenlebens, sondern sie sind die

immer tiefere Deutung des S ollen s, das ihn vorwärts

treibt, des Imperativs, unter den er sein gesamtes
Wirken stellt. So ist für ihn auch die Reflexion ein

durchaus aktives Element in der Gestaltung seiner

Gesamtansicht : die Theorie der Form bildet in ihrer

stetigen Entwicklung einen notwendigen Bestandteil im
Aufbau der konki-eten Formenwelt selbst. Von ihr,

als dem geistigen Zentrum, gehen die Fäden aus, die

das Ganze von Schillers Dichtung und Schillers philo-

sophischer Weltanschauung innerlich verknüpfen und
zusammenhalten" (S. 422 , 424). Nicht ein meta-

ph^sischer Trieb war es, der ihn zur Philosophie hin-

drängte , sondern das Bedürfnis, sich die Eigenart

seiner Dichtung klarzumachen und ihr im Gesamtgebiet
des Geistigen ihren Ort zu bestimmen'. „Was er

suchte, war die Rechtfertigung der Kunst vor jener

Idee, unter der er Natur und Leben überhaupt begriff;

aber so oft er zuvor diese Idee auszusprechen versucht
hatte, war er zur Anwendung philosophischer Begriffs-

mittel gezwungen gewesen, die ihr nicht gewachsen
waren. Die Kantische Lehre erst deutet und löst ihm
diesen inneren Zwiespalt . . . Sie bestätigt ihm sein

Recht und seine Eigentümlichkeit als Künstler, indem
sie zugleich die ethischen GruudforJeruugeu, auf denen

;

sein Wesen "ruht, in ihrer vollen Strenge behauptet

' Vgl. dagegen, was 0. Spengler a. a. 0. S. 70' über
Goethes Philosophie und ihr Verhältnis zum Kantisehen
Denken geistvoll äussert.

- Vgl. die zum Teil schon von Cassirer befruchteten

Studien zur inneren Form von Goethes Faust II, die Helene
Herrmann in der Zeitschrift für Aesthetik XII nieder-
gelegt hat.

' Es ist bemerkenswert, dass auch Rudolf ünger (in

seiner, von C. noch nicht gekannten Baseler Antritts-
vorlesung „Von Nathan zu Faust", Basel 1916, S. 25 f.) in

noch schärferer Weise die Auffassang Schillers als eines
spekulativen Dichters zurückgewiesen hat ; so reift, spät

fenug, das Verständnis für die ablehnende Haltung, die
r. Schlegel, und ihm folgend die ganze ältere Ei>mantik,

Schiller gegenüber einnehmen musste.
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und begründet. So findet Schiller seine geistige Form
erst, indem er sie begreift" (S. 429). Das reinste

Verhältnis von ,Idee' und ,Erfahrung' , den voll-

kommensten Ausgleich des ,Subjektiven' und ,Objek-

tiven' aber hat Schiller nicht als Künstler, sondern

als Denker gefunden, indem er auf der Suche nach

dem objektiven Schönheitsbegriflf dahin gelangt, die

organische Natur durch das Medium des Freiheits-

begriffs zu betrachten, anderseits die Freiheitsidee mit

dem Gedanken des organischen Werdens zusammen-
zuhalten. Von hier aus ergeben sich alle Umbildungen,

die Schiller an den Kantischen Begriffen vollzieht oder

richtiger zu vollziehen scheint. Denn ungestümer noch,

als schon Vorländer es für nötig hielt, bekämpft

Cassirer die hergebrachte bequeme Verhältnisbestim-

mung, der Dichter habe die „rigoristische" Ethik des

Philosophen „ästhetisch gemildert". Gerade das Um-
gekehrte gelte. Schillers Gedankengamg sei dieser

:

Wie alles Organische sich als ,Analogen des Sittlichen'

erwiesen habe, so müsse sich auch das Sittliche in-

sofern als ein ,Analogon des Organischen' erweisen,

als es zu seiner Verwirklichung keines äusserlichen

Zwanges bedürfe, sondern aus den Gesetzen der mensch-

lichen Natur selbst unabhängig erwachse. Schiller „hat

nicht, im Gegensatz zu Kant, wieder ein Moment der

blossen ,Rezeptivität' in die Begründung der Ethik

eingeführt, sondern er hat das Schöne selbst als einen

Imperativ und somit als einen Ausdruck der reinen

Spontaneität des Geistes gefasst . . . Der Imperativ

des Schönen und der des Sittlichen sind für Schiller

gleich ursprüngliche und gleich selbständige Aus-

prägungen der Autonomie'' (S. 449 f.). In Schillers

Definition des Schönen (über Fichtes Einfiuss auf die-

selbe vgl. S. 454 ff., bes. 466) aber stellt sich in

reiner Theorie dar, was Goethe durch die Tat geleistet

hatte : die Vereinigung des
,
plastischen' und des

,dynamischen' FormbegrifFs (S. 468). Es ist auch ein

und dieselbe , Idealität', die Schiller und Goethe gleich-

massig auszudrücken streben, nur freilich in ver-

schiedener Richtung herzustellen suchen, indem „für

Schiller die Freiheit der Oberbegriff ist, unter den er

die Gesamtheit aller Form und Bildung befasst, während
für Goethe die , Bildung' das allgemeinste Prinzip ist,

von dem aus er sich das Sittliche, und somit die Frei-

heit selbst, noch als eine besondere Energie zu deuten

sucht. Indem diese beiden Grundanschauungen sich

begegnen und sich durchdringen, scheint damit nur ein

Höhepunkt der nationalen Dichtung erreicht ; aber zu

diesem Punkte konnte nur gelangt werden , weil hier

zugleich eine Ideenentwicklung, die seit den Tagen
der Reformation und der Renaissance das deutsche

Geistesleben immer klarer und entschiedener bestimmte,

ihren Abschluss und ihre innere Vollendung gefunden

hat" (S. 453). Denn dasürsprungsprinzip der klassischen

deutschen Dichtung und der klassischen deutschen

Philosophie ist dasselbe : in beiden wird derselbe

Grundgegensatz von ,Freiheit' und ,Form' gestellt und
in beiden, aus einer einheitlichen Tendenz heraus, zur

Lösung gebracht.

Seine Studien zur Geschichte des deutschen Geistes

haben den Verf. über die zeitlichen und sachlichen

Grenzen des vorliegenden Buches mannigfach hinaus-

geführt , und er konnte an anderen Orten ganz statt-

liche Seitensprösslinge auspflanzen. In einem Aufsatz

des „Logos" VII, S. '279 ff., VIII, S. 30 ff. („Hölderlin und

der deutsche Idealismus") macht er mit sehr beachtens-

werten Argumenten wahrscheinlich, dass „das älteste

Sj'stemprogramm des deutschen Idealismus", das Franz

Rosenzweig in einer Aufsehen erregenden kleinen

Schrift (Sitzungs-Berichte der Heidelberger Akad. d.

Wiss., Phil.-hist. Kl., 1917, 5. Abb.) veröffentlicht

und gedeutet hat, in wesentlichen Punkten auf Hölderlin

zurückzuführen sei ; und in dem obengenannten Vor-

trage bringt er in Kleists Beziehungen zur Kantischen

Lehre die gleiche Klarheit wie in dem grösseren Werke
in die von Goethe und Schiller, hiermit an wenigen,

aber hervorragenden Beispielen aufzeigend, was Kants

Philosophie, nicht als schulmässiges S3'stem , sondern

als lebendige geistige Macht für ihre Zeit bedeutet hat.

Der Nachweis, dass die Einwirkung dieser Philosophie

nicht (wie man bisher meinte) auf einen einzelnen

Moment von Kleists Leben beschränkt blieb, sondern

mit wechselnder Stärke in allen Lebensphasen wieder-

kehrt, ist neu und überraschend, er erweitert und vertieft

die literarhistorische Erkenntnis des Dichters ganz be-

deutend. Ausgangspunkt für die Erörterung bilden die

berühmten Briefe des 22. und 23. März 1801, die an-

geblich Kleists Kanterlebnis aussprechen. Cassirer

macht nun mit Recht auf den Widerspruch aufmerksam,

der sich hier erhebt, da nach dem Zeugnis anderer

Briefe der Dichter mit des Philosophen Lehre längst

wohlvertraut war; wenn er also jetzt durch sie in

einem neuen Sinne ergriffen und überwältigt wurde,

so muss sie ihm nunmehr in eine völlig neue Be-

leuchtung gerückt sein. In der Tat spricht Kleist an

jener Hauptstelle mit auffälligem Ausdruck nicht von

Kant, sondern „von der neueren sogenannten
Kantischen Philosophie". Damit kann nur Fichte ge-

meint sein, dessen 1800 erschienene „Bestimmung des

Menschen" ein Lieblingsthema von Kleists Jugend-

briefen behandelt und ihm um so eher bekannt ge-

worden sein wird, als ja Fichte durch seinen Atheismus-

streit damals ohnehin im Vordergrunde des literarischen

Interesses stand. Innere Gründe machen es trotz

mangelnder äusserer ganz zweifellos. Wenn Kleist in

jenen Briefen (V, S. 204) sich eines erklärenden Bildes

bedient, das dem Gebiet der sekundären Sinnes-

qualitäten entnommen ist, so hätte er, bezieht man die

ganze Erörterung auf die einzig in Betracht kommende
Kantstelle (Kritik der reinen Vernunft, Elementar-

lehre § 3 „Schlüsse aus obigen Begriffen"), damit ein

gröbliches Missverständnis begangen, denn Kant warnt

(Cassirers Ausgabe der Werke III, S. 608) aus-

drücklich vor solchen Beispielen '. Ganz anders steht

es bei Fichte, dem es nicht, wie Kant, um den Begriff

und die Aufgabe des Wissens zu tun ist, der vielmehr

das Wissen vernichtet, um als letzte Lösung einen

eigenartigen Glaubensbegriflf vorzutragen, auf welchen

Weg der geradsinnige Kleist ihm nicht folgen kann,

so dass er bei der verzvveiflungsvollen Negation stehen

bleibt 2. In dieser Denkkrise aber und durch sie hat

1 Freilich ist dieser Zusatz iu der zweiten Auflage

ausgeblieben! — Den Widerspruch sah übrigens schon

F. fiöbbeling, Kleists Käthchen von Heilbronn (Halle 1913),

S. 65.
' Sollte der Verf. der „Nachtwachen von Bonaventura",

der aus der Transzendentalphilosophie ähnliche verzweif-

lungsvolle Schlüsse zog, gleichfalls durch Fichte bestimmt

sein? Vgl. Franz Schultz, Der Verfasser der Nachtwachen
(Berlin 1909), S. 141 f.

12
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Kleist seine künstlerische Grundrichtung erst wahrhaft

begriffen. „Der "traditionelle Optimismus seiner Jugend-

philosophie wandelt sich jetzt in die ihm eigene

dichterische, in die eigentlich tragische Welt-

anschauung" (S. 32). Cassirer folgert ferner aus

äusseren und inneren Anzeichen (unmittelbare Beweise

fehlen abermals) , dass Kleist nach dieser Epoche der

Verzweiflung an allem Wissen nochmals zu ß.ant

zurückgekehrt ist, wobei sich als philologisch er-

freuliches Nebenresultat die Feststellung eines bisher

vergeblich gesuchten Kantzitats (Kleist IV, S. 120,

260 f.: die Stelle ist Kants Anthropologie, Akademie-

Ausgabe VII, S. 323 entnommen) ergibt'. Mit der

Rückkehr zu Kant ist eine polemische Wendung gegen

Fichte gegeben. Von dem Augenblick an, da die grossen

politischen Aufgaben der Zeit ilm ergreifen, setzt Kleist

an die Stelle von Reflexion und Spekulation die Tat,

das praktische Handeln und erwirbt, Fichtes Philosophie

der Tat als ein blosses Reflektieren über das Tun
geringschätzend, ein neues Verständnis für die Ethik

Kants und ihren entscheidenden Grundgedanken , für

die Gleichsetzung von Autonomie und Freiheit. Und
wieder hat seine Dichtung davon Gewinn: der ..Prinz

von Homburg" mit seinem scharfen Gegensatz zwischen

,Willeu' und .Willkür', zwischen den wechselnden An-

trieben des ,subjektiven' Affekts und der Objektivität

und Notwendigkeit des allgemeinen Gesetzes atmet in

Kantischer Atmosphäre. „Auf der Grundlage des

kantischen Pflichtbegriffs erwächst bei Kleist, im Zu-

sammenhang mit den Antrieben der Zeit und mit seinen

eigenen politischen Wünschen und Forderungen, eine

neue konkrete Form des Allgemeinen: die Allgemein-

heit eines neuen nationalen und eines neuen Staats-

gefühls " (S. 55).

Inwiefern Freiheitsidee und Staatsidee überhaupt
aufeinander sich beziehen , inwiefern das Urproblem
des deutschen Geistes, die Freiheitsidee, sie, die sich

ebenso nahe mit der Gesamtheit der spekulativen und
philosophischen Probleme wie mit den konkreten

Tendenzen des geschichtlichen Lebens berührt , auch
die Staatstheorie des deutschen Idealismus bestimmt,

damit beschäftigt sich das Schlusskapitel von Cassirers

Buche. Und wie die früheren Kapitel, indem sie von
der Literarhistorik meist übersehene Zusammenhänge
und Sachgehalte aufdeckten, die Geschichtserkenntnis

unseres Schrifttums bereichern, so ergänzt dieser letzte

Abschnitt, indem er nicht die Genesis des Begriffs vom
deutschen Staate, sondern die Deduktion und Recht-
fertigung darzustellen sucht, die der Staat als
solcher in der fortschreitenden Entwicklung des

deutschen Geisteslebens erfährt , Fr. Meineckes be-

rühmtes Werk „Weltbürgertum und Nationalstaat"

(5 1919).

Schon Friedrichs des Grossen Ethos weist , mag
auch sein Staatsbegriff noch in den theoretischen An-
sichten der deutschen und französischen Aufklärung
wurzeln , auf die neue Gesamtanschauung der idea-

listischen Philosophie voraus, die durch den Gedanken
des „Primats der praktischen Vernunft" bezeichnet

wird. W. V. Humboldt (S. 512/27) zwar raubt in

^ Ein anderes Kantzitat ist nicht, wie Cassirer S. 39
mit R. Steig irrtümlich meint, auf Rick zurückzuführen,
sondern stammt aus der „Metaphysik der Sitten", II. Teil,
Tugendlehre § 50: vgl. Euphorion XIV, S. 790.

einer Jugendschrift dem Staat allen geistigen Inhalt,

um ihn ausschliesslich auf die Individuen zu über-

tragen, und macht den Staat zum Mechanismus, damit

der einzelne sich ungehemmt als Organismus entfalten

kann; aber behandelt er hier auch den Staat noch
durchweg als blosse Maschine, in der Nation an-"

erkennt er immerhin ein Analogon persönlich-indivi-

duellen Lebens. In den politischen Denkschriften des
reiferen Humboldt erscheint dann die leitende Idee des

jugendlichen Werks mit den konkreten Aufgaben des

staatlichen I^ebens versöhnt. „Auch jetzt werden die

,Nationalanstalten' zwischen das Einzelsubjekt und das

Ganze gestellt; aber sie dienen nicht mehr beliebigen,

nach Willkür ergriffenen Zwecken, sondern sind dazu
bestimmt, innerhalb ihrer Besonderheit den allgemeinen

Zweck des Staates zur Darstellung und zur Durch-
führung zu bringen. In der Erhaltung dieser Be-

sonderheit gegenüber den nivellierenden Tendenzen der

blossen Regierungsgewalt hegt jetzt das Ziel von
Humboldts politischem Individualismus" (S. 522 f.).

Aber nicht in dem Humanitätsideal eines Humboldt
hat der Staatsbegriff des deutschen Idealismus die

wahrhafte VoUenduug gefunden, sondern in der philo-

sophischen Weltanschauung Fichtes, die rein und aus-

schliesslich im Begriffe des Tuns wurzelt. Fichte

(S. 527/4(3) flndet für den Konflikt der Staatsform mit

der Forderung der Freiheit eine letzte und höchste

Versöhnung , indem er eine Staatsform verlangt , die,

über sich selbst hinausgehend , das Individuum zur-

Freiheit erhebt. Und eben diese Synthese ist es, die

für ihn zugleich den wahrhaften Grundbegriff des

Deutschtums ausmacht: die Deutschen besitzen

noch keinen Staat der Vergangenheit, aber es ist der

Staat der Zukunft, der Staat der Freiheit (und nur

in diesem ist der absolute sittliche Zweck verwirklicht),

der sich in ihnen dereinst gestalten soU. So fallen

Fichtes nationales und Fichtes kosmopolitisches Ideal

als inhaltlich identisch hier in eins zusammen: „denn

eben dies ist für ihn die ewige Bestimmung der

Deutschen, dass sie den Gedanken des Urvolks , des

,Volks schlechthin' in sich immer reiner zur Ver-

wirklichung bringen. Nicht auf die Erhaltung be-

stimmter physischer oder geistiger Sonderzüge ist es

hierbei abgesehen, sondern auf die Erkenntnis, dass

diese Besonderungen nur den Sinn haben, den empi-

rischen Ausgangs- und Anknüpfungspunkt für die ge-

schichtliche Darstellung eines rein Allgemeinen zu

bilden" (S. 543); von den Deutschen, dem seit Jahr-

tausenden hierzu prädestinierten Volke, werde dereinst

die wahrhafte Versöhnung von Staatsidee und Freiheits-

idee gewonnen werden.

Schellings (S. 546/51) Staatsauffassung weicht von

der Fichtes in dem Masse ab , als die beiden Denker
spekulativ auseinandergehen. Wenn Fichte bei dem
Gegensatz von .Form' und ,Materie', von ,Bestiuimbar-

keit' und ,Bestimmung' stehenblieb, so sucht die

Identitätsphilosophie sich auch über diesen Gegensatz

noch spekulativ zu erheben ; und findet diese Erhebung
in der Erscheinung des Staates objektiv geleistet: der

vollkommene Staat ist die vollkommene Erscheinung

der Harmonie von Notwendigkeit und Freiheit. Schellings

Lehre hat, wie alle Aeusserungeu des romantischen

Geistes, so auch die romantische Staatstheorie wesent-

lich mitbestimmt. Aber wie überall, so strebt auch

hier die Romantik aus der beengenden Sphäre des

f
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, Begriffs' zur Unmittelbarkeit des , Lebens- zurück, und

in dieser Betrachtungsweise wird der Staat nicht nur

zum ,Organismus', sondern auch zur ,Person'. Aber
indem die Romantik „das wahrhafte Sein und die wahr-

liafte Entwicklung des Geistigen überall in ,uabewussten'

und .irrationalen' Mächten gegründet sieht , wird sie

zuletzt dazu geführt , in ihrem Ergebnis gerade die

Grundtendenz zu verneinen , von der sie ursprünglich

ausgegangen war. Was den Sinn für die Unendlich-

keit des Lebens wecken wollte, eben dies führt zu

seiner Begrenzung und Erstarrung. So wird auch der

Staat, indem er auf die geschichtliche Vergangenheit

als seinen eigentlichen Ursprung zurückverwiesen wird,

zugleich an dieser Vergangenheit festgehalten . . .

Während die Spekulation zu einer reineren und tieferen

Aktivität hinzuführen versprach, endet sie in Wahrheit
damit , der politischen Reaktion der Restaurations-

epoche die Wege zu bereiten. Der Gegensatz , der

hier hervortritt, alier bezeichnet zugleich die all-

gemeinste Aufgabe, die der philosophischen Staatslehre

nunmehr gestellt war. Eine neue Synthese zwischen

den ,rationalen' und den
,
geschichtlichen' Momenten

des Staatsbegriffs war es, die jetzt erfordert wurde.

Diese Synthese ist es, die die Philosophie Hegels zu

geben versucht. Auch sie wurzelt in der Anschauung
des geschichtlichen Lebens, aber der Weg zur Ge-
schichte fülirt für sie nicht mehr in das Dunkel des

Irrationalen zurück. Gerade in der wahrhaften Staats-

idee soll es sich vielmehr bewähren, dass das Wesen
der Geschichte mit dem Wesen der Vernunft zu-

sammenfällt, — dass das Vernünftige wirklich und das

Wirkliche vernünftig ist" (S. 556 f.). Eine tiefere

Würdigung und Begründung, als sie Hegel (S. 557/7'2) dem
Staate zuteil werden lässt, scheint nicht möglich zu sein.

Der Gedanke des deutschen Staates aber, wie er

von den Denkern des 18. und 19. Jahrhunderts erfasst

und ausgesprochen wurde, habe — so beschloss Cassirer

mitten im Kriege sein gehaltschweres Buch — er habe-

seine eigentliche schwerste und tiefste geschichtliche

Probe noch zu bestehen. Dies Wort bleibt aufrecht

auch jetzt noch , da hemmungslos wie nie zuvor im
Verlauf deutscher Geschichte der Widerstreit von
Freiheitsidee und Staatsidee ausgebrochen ist, die Fort-

dauer der nationalen Existenz bedrohend. Aber aufrecht

bleibt auch das tröstliche Wort, mit dem der Autor
seine Leser entlässt: „Sofern es sich gezeigt hat, dass
eine gemeinsame Grundtendenz in Luthers religiösem

Prinzip und in Leibniz'])hilosophischem Wahrheitsbegriff,

in Lessings Lehre vom Genie und in Kants Gedanken
von der Spontaneität und Selbstgesetzlichkeit des
Geistes, in der Form der Goethischen Dichtung und Welt-
anschauung wie in Schillers und Fichtes Freiheitslehre

erkennbar ist: so liegt hierin zugleich die Zuversicht
gegründet, dass die Kraft, die hier am Werke war, nicht

ei'Ioschen ist, sondern dass sie sich an allen ent-

scheidenden Wendepunkten der deutschen Geschichte
von neuem bewähren wird" (S. 574).

Prag. J o s. K u r n e r.

KarlWächter, Kleists Michael Kohlhaas. Ein Beitrag
zu seiner Entstehungsgeschichte. Weimar, .\lexanilor
Duncker Verlag. IfUX. 90 S. M. 5. — .

Das Problem der drei Fassungen des „Michael
Kohlliaas" behandelt Wächter mit philologischer Gründ-

lichkeit und dialektischem Geschick; er leuchtet in

aller Schärfe die Verbindungswege zwischen den beiden
Fassungen im „Phoebus'' und den „Erzählungen" ab
und kristallisiert aus beiden Werken eine Urfassung,
die emer umtassendeu sprachlichen, ideellen und per-

sönlichen Kritik erwächst und wertvolle Aufschlüsse
über Kleists künstlerisches Wachsen bietet. Die
Methode der Schererschule, das völlige Aufgehen im
Stofflichen , die emsige Jagd nach Parallelen und
Motiven zeigt in dieser Arbeit ihre volle Berechtigung,
weil sie hier wirklich am Platze ist; sie wird durch
eine auffallend gewandte, beredte Darstellung, eine

feine, gescheite, lichtvolle Gliederung des Stoffes zur
philologischen Kunst. — Den unsachlichen emphatischen
Schlusssatz hätte sich Wächter ersparen können ; er

hilft weder ihm noch uns , noch steht er in irgend-
einer Beziehung zu Kleist.

Cassel. Kurt Kersten.

HeinzKindermann, Hermann Kurz und die deutsche
Uebersetzungskunst im neunzehnten Jahrhundert.
Literarhistorische Untersuchung. Stuttgart, Strecker &
Schröder. 1918. 70 S. 8». M. 2.~.

Aus den geschichtlich gewordenen Begriffen der
Uebersetzungskunst entwickelt Kindermaun in einer
knappen, anschaulichen Schrift , die mit viel W'ärme
und fast mit Begeisterung geschrieben ist , ohne den
Boden des Tatsächlichen zu verlassen , die umfang-
reiche Uebersetzungstätigkeit von H. Kurz , die mit
englischen Werken Ijegann, auf die Griechen zurück-
ging, wieder über Spanier und Italiener zu Franzosen
und Engländern vorstiess, im Tristan Gottfrieds gipfelte,

bei Engländern und Spaniern endete. Kindermann be-

trachtet die verschiedenen Grundsätze, die Klassiker
und Romantiker von einer Uebersetzung erfüllt wissen
wollten, bewertet nach diesen Prinzipien die Arbeiten von
Kurz, vergleicht sie mit den Arbeiten anderer Ueber-
setzer, schildert die seelischen Erlebnisse, die K. einem
fremden Werke näher brachten, erklärt Entstehen und
künstlerische Vollendung aus dem geistigen Zustand
des Dichters , untersucht die Schöpfungen auf die

Eigentümlichkeiten, die sie mit dem Charakter der
Zeit verbinden und wieder über sie hinausgehen. So
gelingt es Kindermann, den Uebersetzer Kurz „zum
Typus der historischen Entwicklung der deutschen Welt-
literaturbestrebungen im 19. Jahrhundert" zu machen,
und an jedem Einzelfall die Kurve der grossen Ent-
wioklungslinie festzulegen. — In einer hterarhistorischen
Untersuchung konnte sich der Verfasser nicht über
Einzelheiten der Uebersetzung ergehen, aber die Gegen-
überstellung von Proben verschiedener Uebersetzungen
würde die Vorzüge Kurz' weit anschaulicher gemacht
und ein oft allzu bündiges, allgemeines Urteil glaub-
hafter gestaltet haben. — Ausser gedruckten Werken
ist dankenswerter Weise noch eine Reihe unbekannter
Ai-beiten untersucht worden, die Manuskript geblieben
oder auch nur fragmentarisch erhalten sind.

Cassel. Kurt Kersten.

Walter Phoenix, Die Substantivierung des Adjektivs,
Partizips und Zahlwortes im Angelsächsischen. Disser-
tation. Berbn. 1918. 80 S. 8». Berlin, Mayer & Müller.

An dieser Arbeit sind besonders zwei Momente
anerkennenswert : der Verfasser hat die Probleme
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selbständig durchdacht und bestrebt sich, den oft nicht

eindeutigen Erscheinungen entsprechend, eiue dogma-

tische oder sulijektiv-konstruktive Betrachtungsweise

zu vermeiden. —
Die Dissertation behandelt im I. Kapitel das all-

gemeine Problem der Substantivierung, gibt im nächsten

Abschnitt eine Uebersicht über die bearbeiteten Denk-

mäler (Beowulf, Elene, Juliana, Judith, Byrhtnofi, die

Annalen bis zum .Tahre 925) und sucht im III. ein-

leitenden Teil allgemeine Prinzi])ien ülier die Grenzen

der ae. Substantivierungen gegenüber vollem Adjektiv

und vollem Substantiv festzulegen. Die Kapitel IV—X
bringen die Einzeluntersiichung der genannten Denk-

mäler und als Abschluss eine Liste der ständig sub-

stantivierten -nd-Stämme im Altenglischen. Die beiden

letzten Abschnitte fassen die Ergebnisse fürs Alt-

englische zusammen und verfolgen schliesslich das

Problem der Substantivierung liis ins Neuenglische. —
Die Abgi-enzung des Materials hätte doch wohl

im Titel der Arbeit zum Ausdruck gelangen sollen

;

zur Sache selbst möchte ich bemerken, dass die Unter-

suchung der älteren Genesis gewiss dankenswert ge-

wesen wäre. Auch was die Rechtfei-tigung des ^^er-

fassers bezüglich Nichtberücksichtigung der prosaischen

Uebersetzungsliteratur betrifft, bin ich zum Teil anderer

Meinung
;

gewiss gibt in solchen Fällen die lat. Vor-

lage oftmals die Anregung zur Substantivierung , aber

das ae. Formproblem (st. oder schw. Adj. Form oder

Adj. -f- Subst. als Ersatz einer Substantivierung) dürfte

sich gerade hierbei gut beobachten lassen. —
Die BesjH'echnng des allgemeinen Problems im

I. Kapitel nimmt ihren Ausgang von Pauls Darlegungen

in seinen Prinzipien {§(5 249; 251). Es handelt sich

um die geistige Seite des Vorganges der Substanti-

vierung (Uebergang vom Qualitätsbegriff zum Vor-

stellungskomplex) und um den Versuch, verschiedene

Uebergaugsstadien (-formen) zwischen reinem Adjektiv

und eigentlichem Substantiv herauszugreifen. Der Ver-

fasser scheidet zunächst zwischen vorübergehender
und ständiger Substantivierung.

Was letztere betrifft, so stehen ihm hierbei Bei-

spiele wie ,der Bekannte', ,der Verwandte' vor Augen;
er spricht ,von einer erheblichen Erweiterung des ur-

si>rüngliclieii Adjektivbegriifes' und erklärt : ,Bei dieser

ständigen Substantivierung sind wir der Grenze des

Substantivs nahe.' Schwierig zu formulieren sind

solche grauDuatische Probleme immer, bei denen ver-

schiedene Seiten des sprachlichen Lebens in Frage

kommen ; auf jeden Fall spielen bei unserem Problem

Bedeutung, Form und Häutigkeit des Gebrauches eine

Rolle. Die Form, möchte ich sagen , hinkt der Be-

deutung nach; denn jeder wird das Wort ,der Ver-

wandte' seiner Bedeutung nach als volles Substantiv

empfinden, wenngleich auch die Form noch die Adjektiv-

flexion verrät. Es ist das Ringen zwischen psycho-

logischen und grammatischen Kategorien. — Aehnliche

Verhältnisse herrschen auch in den älteren Sprach-

perioden. Wenn der Verf. von diesem Standpunkt

ae. se (phtiihiiz,(i , sc halyi. so/'fu'ste (,iusti'), icaldcnd

u. dgl., zu ständigen Substantivierungen zählt, so wird

man ihm beipflichten
;
jedoch muss man im Auge be-

halten, dass auch innerhalb dieser Gruppe Uebergänge

stattfinden. So ist in ,sc aliiuhti'a^ = ,deus' der Be-

deutungsinhalt sicherlich gesteigert gegenüber ,>ir halyi\

das ,deus , angelus , einen Patriarchen , Propheten,

Märtyrer u. ä." bezeichnen kann; von diesem Gesichts-

punkt aus Hesse sich das erstere Wort vielleicht über-

haupt als Substantiv ansprechen ; Aehnliches gilt von

rraldend.

Was die vorübergehende Substantivierung beti'ifft,

so scheidet der Verf. zwischen genereller und
individueller Art; generelle Fälle sind , solche, die

ganz allgemein gehalten sind und von keinem vorher

oder nachher erwähnten Beziehungssubstantiv ab-

hängen', individuelle jene, bei denen das Beziehungs-

wort sprachlich zum Ausdruck gelangt. Mit Recht
wird gerade bei der individuellen Substantivierung die

Schwierigkeit betont, die Grenzen zwischen Adjekt und

substantiviertem Adjektiv zu erkennen, wird Gewicht

gelegt auf die gedankliche Gliederung der Rede und

auf die jeweilige Bedeutungsfülle der Adjektivform.

Diese Erscheinungen lassen sich gewiss nicht auf eine
Formel bringen.

Im III. Kapitel werden nun diese Verhältnisse mit

spezieller Rücksicht auf das Altenglische besprochen.

Der Verf. sucht hierbei im besonderen zwei Momente
herauszuarbeiten: 1. die Abgrenzung der subst. Ad-

jektiva gegenüber den mit Beziehungswort enger oder

weiter verbundenen wirklichen Adjektiven , 2. die

Scheidung zwischen Substantivierungen und Sulistantiv.

In keinem der beiden Fälle lassen sich scharfe Grenzen

ziehen. Besonders schmerzlich fühlbar macht sich

immer bei solchen Problemen die Mangelhaftigkeit der

grammatischen Terminologie oder, wenn man will,

der sprachlichen Ausdrucksmöglichkeit gegenüber den

mannigfachen Schattierungen der im Hintergrund

stehenden geistigen Vorgänge. Im 1. Punkt handelt

es sich darum, wie weit der Qualitätsliegriff des Ad-

jektivs noch rein bewahrt ist, oder wie weit bereits in

der Bedeutung der Adjektivform ein Vorstellungs-

komple.x zutage tritt. Im allgemeinen ist der Qualitäts-

begriff rein gewahrt in der prädikativen Stellung und

in der eigentlich attributiven Stellung (Bcoiciilf uces

I hrcDie: päd ic<rs ;0(7 riinin:,)\ in allen übrigen Fällen

sind schon Schwankungen zum Substantivbegriff hin-

!
ülier möglich, ohne dass dies im einzelnen stets deutlich

zu entscheiden wäre. Hier sollen nur einige Fälle

hervorgehoben werden. Bei der prädikativen Stellung

des Adjektivs in Verbindung mit einem Verbalbegriff

spielt dieser eine wichtige Rolle : oppat idcl stod husa

seiest: das Verb hat hier kaum einen selbständigen

Verbalbegrifif, drückt vielmehr die durative Aktionsart

aus; idcl ist somit als Adjektiv zu fassen. Jedoch:

eode eUenrof; da gibt es verschiedene Auffassungs-

möglichkeiten : ,als kraftberühmt-
;

,er ging, der Kraft-

berühmte'
;

,es ging der Kraftlierühmte'. Aehnlich

liegen die Verhältnisse bei sog. appositioneller Stellung,

sei es variierend mit einem Substantiv oder mit einem

Pronomen als Beziehungswort : « his enfora nu lienrd

lier eu))ien; leecirp pa leundcunuel .... stip ond

Miiheg. Der Verf. betrachtet auch Fälle wie : Imsa

seiest : ob hier seiest bei der nahen Verbindung mit

husa bloss den Quahtätsbegriff zum Ausdruck bringt

oder subst. Bedeutung hat, lässt sich kaum ausmachen.

Vielleicht tut man besser, in solchen Fällen überhaupt

nur mit Jespersen von principal und adjunct zu sprechen.

Im 2. Punkt wird die Abgrenzung der Substantivierung

vom völligen Substantiv berührt. Verf. stellt da das

Formale in den Vordergrund : wie weit ist das subst.

Adjektiv auch flexivisch Substantiv geworden, z. B.
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-«(/, .Gutes- gen. pl. i,o(la; nfd <^. pl. yfhi; ähnlich bei

den Partizipien im Uebergang zu konson. -nd iStämmen.

Schwierig ist die Entscheidung, wenn die Flexionen

sich von vornherein decken, wie etwa beim schw.

Adjektiv; doch glaube ich, dass Fälle wie sc (tlm/htiz,a

auch unter die Substantiva zu zählen sind.

Für die Untersuchung der Denkmäler stellt der

Verf. folgende Gesichtspunkte auf; er behandelt bei

jedem Denkmal: I. Ständige Substantivierungen (-nd
|

Stämme wie wählend; Fälle wie se (i:lmi~ti~a.. sc

Jinl:,a). II. Generelle Substantivierungen; d. h. subst.
I

Adjektiva, Partizipia und Zahlwörter, die sich nicht an

ein Beziehungswort anlehnen. III. Adjektiva, Partizipia

und Zahlwörter, deren subst. Verwendung zweifelhaft ist

;

bei dieser Gruj)pe ist das Beziehungswort als Substantiv

oder Pronomen vorhanden. Je nach der Stellung zu

diesem Beziehungswort ergeben sich einzelne Unter-

grupjien : a) Beziehungswort und Adjektiv (Part, oder

Zalilw.) in einem Satz (getrennt durch Zäsur oder

Versschluss oder durch andere Wörter; Stellung: Be-

ziehungswort voraus oder nachfolgend), b) Beziehungs-

wort + Adj. in zwei verschiedenen Sätzen.

Innerhalb einzelner Gruppen wird weiter gesondert

nach den Kasusformen : Obliquus und Nominativ (hier

ist die Interpretationsmöglichkeit in der Regel viel-

deutiger); dann nach st. und schw. Form, endlich ob

mit oder ohne Artikel. Der Verf. hat somit alle

Möglichkeiten in Betracht gezogen ; nur hätte er dem
Leser seiner Zusammenstellung die Arbeit durch eine

etwas übersichtlichere äussere Anordnung erleichtern

sollen. Am Schlüsse der Denkmäler folgt eine Liste

der subst. -nd-Stämme im Ae.; hier sei nur dazu be-

merkt, dass Verf. höchst überfiüssigerweise ganz ver-

altete Quellenzitate aus Bosw. Toller ans Licht ge-

zogen hat.

Wenden wir uns nun den Ergebnissen zu. I. Als

ständige Substantivierungen erscheinen ge-

sichert die -nd Stämme vom Typus ivaldciuh sciippencl,

rmdimd , hettend. Trotz der vorgeschrittenen Be-

deutungsdifferenz gegenüber dem einfachen und ur-

sprünglichen Verbalbegi'iff haben alle diese Zweisilbigen

im gen. plur. -ra ; sie sind also der Form nach gegen-

über freond, feond noch nicht völlige Substantiva.

Bei anderen Phallen dieser Gruppe sinil wir nicht

sicher, ob wir es mit ständigen Substantivierungen zu

tun haben ;
vor allem bei Anwendung solcher -nd-Formen

in Glossen und luterliuearversionen, wo es sich des

öfteren wohl um okkasionelle Fälle handeln dürfte.

An ständig subst. Adjektiven kommen etwa in

Betracht: .se cBhuihtiz^a, se halz,a, seo hnJ^e, sco 2,in2,rc

(Dienerin) , se hetera (Vorgesetzter) : die Plurale

:

sopfteste, clcene. cadi\e, haUz,e (aUe mit kirchlich ge-

färbter Bedeutung). Im einzelnen muss ich bemerken,

dass nicht alle Beispiele, welche der Verf. in seiner

Zusammenstellung anführt , hierher gehören ; ich will

aus , Juliana' Belege wählen : v. 308 .... he unsnytrum
A)idreas het ahon haliT^ne an heanne beam; li(d/z, hat

doch hier das Beziehungswort Andreas. Aehnliche

Fälle: V. 299, 315, 512, 533, 534, 567; ,Elene' v. 1094;
auch ,Annalen' (F anno 694) heisst es: on Godes mtnuiii

pcs ealmihti:,es (Birch I 137). In diesen Fällen haben
wir es sicher nicht mit Beispielen ständiger Sub-

stantivierung zu tun. Verf. hätte auch bei seinem
Summar der Ergebnisse auf das Formproblem Rück-
sicht nehmen sollen : es fehlt da überhaupt an einer

Zusammenstellung. Hierzu soll im folgenden das
Wichtigste nachgetragen werden. Bei dieser Gruppe der

ständig subst. Adjektiven zeigt sich bei persönlichen Be-
griffen fast allein: sing. Art. od. Pron. -f schw. Form,
plur. st. Form (z.B. se /i«/;«; clccnra z,emanz). Aus dieser

Norm heraus tritt ,Juliana' mit einigen Belegen im

sine/., welche die st. Form allein zeigen (v. 237, 604,

689: Jialii\ V. 273: filmihtiz,; v. 613: clrene); im

Plural zeigt nur die Chronik, und zwar nur beim Worte
hahz, , einige schw. Formen, wobei auch der Artikel

fehlen kann. Interessant sind die zwei einzigen Be-
lege für Abstrakta in der Chronik : on pa henjfc pos
dcopes (,der Tiefe' A 897 ; B pcere dypan), preo stodon

(et ufcicenrduni mniian on drißimi (auf dem Trockenen'

A 897.

II. G e n er eile S u b s tan tivi e r ung. Die Fälle

sind spärlich für den Singular bei Persönlichkeits-

begriffen: zwei im Beowulf {fcez^es fyrdhra;:,] v. 1528,

aries sip v. 2542), eines in Byrhtnofj (fce:;es feorhhusc

V. 297), eines in Elene (ceniz, yldra and 7,inz,ra v. 159)

;

im Plural häufig: lufpene, lape, pez^e, blinde, scoce,

heane. Oftmals vertreten sind abstr. Begriffe : sop,

snr. Jap, civic u. ä., pret selrc, ptef iryrse- Bezüglich der

Form will ich anmerken : im Singular stets starke Form
(Komparative ausgenommen); ebenso weitaus über-

wiegend im Plural, und zwar in Beowulf, Juliana, Judith,

Byrhtrof) nur stark, in Elene etwa 15 Fälle stark

gegenüber 1 schwach (laman cieoinrm v. 1214);
die Annalen hingegen zeigen im Plural überwiegend
Art. + schw. Adj.: pa cristnan (A 894; 1^97), pa
luepenan (D 794). Diese Fälle scheinen mir aber

nicht in diese Grujipe zu gehören ; sie sind wohl

individuell aufzufassen als ,das christliche, englische

Heer' gegenüber ,den Dänen'. Den gegenüberstehenden

Fall (F 851 ajean hfepense) kann ich mangels der

Thorpeschen Ausgabe nicht nachprüfen. Für die unter-

suchten poetischen Denkmäler gilt für die generelle

Substantivierung die starke Adj. Form sg. und pl. als

Norm, und selbst wenn einmal im Plural die schw.

Form erscheint, ist sie artikellos. —
Sehr zu bedauern ist, dass der Verf. nicht auch

I das Formproblem bezüglich Adj. -f Subst. in seine

Untersuchung einbezogen hat ; so zeigt die Chronik

meist die Gruppe hrepene »len, worauf Phoenix ja

selbst einmal aufmerksam macht (S. 64). Auf diese

Art der Substantivierungsmöglichkeit hatte schon Linck

(in Angl. 21», 343), jetzt Deutschbein (§ 99, 5) hin-

gewiesen , und es wäre namentlich für die Folge-

entwicklung wichtig gewesen, auch diese analj-tischen

Gruppen zu buchen.

Bei Besprechung der III. G r u p jj e (Be-
ziehungswort vorhanden), welche sicher eine An-
zahl individueller Substantivierungen enthält, will ich

zunächst jene Fälle in Betracht ziehen , wo sich das

Beziehungswort in einem anderen Satz befindet. Verf.

betont mit Recht (S. 62) , dass die Substantivierung

dann deutlicher hervorträte, wenn das Adj. im obiquen

Kasus stünde : z. B. Byrht. v. 207 : Jü woldon pa ealle

oder iweyi, Jif forJatan odde leofne ^eivreean (leofne be-

zieht sich auf ptes foJees ealdor v. 202 d. i. B3ThtnoIi)

;

Beow. V. 841 : ferdon folcto^an feorran ond nean z,eond

'widu'ez,as umndor sceairian, lapcs Insfas (lapes nimmt

V. 836 ,Gfendks' grape wieder auf). Bezüglich

subst. Bedeutung ergeben sich häufig beim Nominativ

verschiedene Auffassungsmöglichkeiten, z.B. Beow. 358:
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Code ellenrof (Bedeutung bereits früher erwähnt).

Allerdings kann durch den Satzsinn oder durch
metrische Erscheinungen die Auffassungsmöglichkeit
l)egrenzt werden, z. B. Beow. 1800: Hcstc Ii/iic f>a

runtheort (die prädik. Auffassung fällt da weg , weil

die Bedeutung des Adj. zum Verballiegriff in keiner

näheren Beziehung steht).

Auch da hätte die fomiale Seite mehr Berück-
sichtigung finden sollen. Ich will für das Adjektiv

hierzu einiges zusammenstellen , wobei zunächst auf
die Bedeutung keine Rücksicht genommen wird. In

dieser Gruppe erscheint für den Singular : die artikel-

lose st. Form in Elene ausschliesslich, in Juliana

überwiegend ; im Beowulf scheint die st. Form für die

obliquen Fälle vorzuherrschen ; die mit Artikel ver-

sehene schw. Form erscheint im Beowulf im Nominativ
überwiegend ; in Judith zeigen sich sechs solcher Fälle

im Nom., ein Fall für den Obliquus, wogegen überhaupt
nur eine st. Form, und zwar für den Nom., erscheint.

In Bvrhtnoli sind nur drei Fälle belegt: zwei st.,

einer schw. Es scheint also in gewissen Denk-
mälern zunächst im Nom. sg., dann in den
obliquen Formen die schw. Form mit Artikel
vorzudringen. Im Plural steht fast auschliesslich

die St. artikellose Form ; die Zusammenstellung bei

Phoenix enthält nur ein Beispiel aus Beowulf mit schw.

Flexion: v. 778 fiti (p-aman uumwn und zwei Super-
lative in Elene.

Auch für diese Gruppe hätte die analytische Form
gebucht werden sollen: z. B. v. 205 pa pcer ivcndon

forp ivlnnce pegendS, iincargc men, efston georne (be-

zieht sich auf heord geneaias v. 204
)

; andere Bei-

spiele bei Luick, Deutschbein a. a. 0. "Was nun die

formale Seite anlangt, so zeigt sich, dass dort, wo die

schw. Form (mit Artikel) erscheint, auf alle Fälle die

Substantivierung deutlich ist; denn eine prädikative

Auffassung (wie im Falle codr ellenruf) lässt eine

Gruppe ciras sf rica (Beow. 399), geu'ut sc henrda
(ebd. v. 1964) nicht zu: es bleibt also nur die Möglich-
keit ,es erhob sich der Mächtige' oder der Mächtige
erhob sich'. M. E. werden wir aber, wenn das schw.
Adj. dem Verb vorausgeht, nicht zweifeln, dass es

zugleich Subjekt is: sr luarda behend, se rica badu.ä.
Betrachten wir nun jene Fälle, in denen Adj. vom

Substantiv durch andere Wörter getrennt, aber inner-

halb einer syntaktischen Einheit steht. A) das Ad-
jektiv steht voran. Die Fälle sind nicht allzu

häufig, z. B. pn iires endedfcz, 7,odmn Felonien p<rt sc

yudciinin:, ivedra peodeii nnndordcudc sirealf Beow.
V. 303.5. Verschiedene Auffassung ist möglich z. B.

Elene 793 : forlai . . . 'icijnsKmni' ap undcr radores
ryne rec asfigan (wynsumne als Substantivierung, als

attrib. oder präd. Adj.).

Nun zur Form : als Ergebnis zeigt sich, dass im
nom. sing, die schw. Form mit Artikel bedeutsam
hervortritt, und zwar in Juliana ausschliesslich, ebenso
in .Judith ; Beow. zeigt vier schw. Fälle (sc gada, se

irisa, se hearda) gegenüber vier starken, die aber
Komposita sind. Im Obliquus sing, überwiegt die

st. Form ; es sind aber überhaupt wenig Belege vor-

handen. Im Plural erscheint durchwegs die starke

Form. Das aus Beowulf vom Verf. gegebene Beispiel

(v. 1164) ist nicht richtig, da ungenau zitiert wird;
es heisst: paer pa zodan tieez,en sccton snhterz,ef(tder<in:

z,odan ist hier doch attrib. zu hveien. Auf alle Fälle

ergibt sich, dass die schw. Nominative eine prädikative

Auffassung ausschliesseu, z. B. Beow. v. 676: Gesprcec

pa se loda yiJpieerda stim, Scowulf Geata. Es bleibt

hier nur die Möglichkeit der substantivischen oder

attriViut. Auffassung. Nach der früheren Gruppe zu

schliessen , werden wir aber bei diesen Formen die

erstere Möglichkeit vorziehen.

B) Das Adjektiv folgt: Die Fälle sind häufig

und namentlich im Nom. und Akk. nicht eindeutig.

Elene v. 807 : Judas »lapelode glcair in z,epance (ent-

weder ,der Kluge', ,als klug' oder vielleicht attributiv).

Ziehen wir die Form zu Rate, so ergibt sich gegen-

über der Gruppe A ein anderes Bild : die st. Form
überwiegt überall bei weitem. Für den Sing, stehen

im Beowulf 28 starke nom., 6 st. oblique Formen
gegenüber 6 schw. nom., 1 schw. obliqu. ; in .Judith

stehen 5 st. nom., h st. obliqu. Formen gegenüber

3 schw. nom., 1 schw. obliquen Form. In Bryhtno{)

erscheinen nur st. Formen ; in Elene 20 st. Formen
gegenüber 1 schw., in Juliana 12 st. gegenüber

1 schw., und diese ist ein Superlativ. Im Plural

stehen nur zwei Superlative (je Beow. u. Elene)

schwach, die übrigen Belege alle stark. Auffällig ist,

dass unter schw. Nominativen der Artikel fehlt, und

zwar einmal in Elene {urigfepra v. 110), viermal im

Beow. (Itlondenfexa v. 2962, orttcna vv. 1001, 1-564,

z,omcla V. 2931), einmal in Judith [nrizj>epra . salo-

iriz,pad<i, hjirnrdnchha in geschlossener Reihe v. 209).

Hiervon zählt nur z^omelo eigentlich; denn die übrigen,

namentlich die Komposita des bahuvrihi-Typus, sind

wohl überhaupt als Substantiva zu fassen. Diese Ver-

hältnisse erscheinen mir zwei Schlüsse zu erlauben

:

die st. Form tritt vorwiegend in Verwendung , wenn
der GegenstandsbegrifF im Adjektiv selbst nicht not-

wendig enthalten sein muss — das vorangehende Be-

ziehungswort wirkt noch stark genug nach ; weiter,

wenn unter der Annahme, dass es sich auch in solchen

Fällen um Substantivierungen handeln kann, der Aus-

druck der Bestimmtheit des Begriffkomplexes nicht

allein dem Adjektiv zufällt. Soll letzteres oder beides

geschehen, so erscheint namentlich im Nom. die schw.

Form: z. B. Hiiz^eJaees liorn ov^caton, pa se gada com
(Beow. 2944) gegenüber Hropyir ^^irat t<> hofe siiuo»,

rice to rteste (Beow. 1237). •

—

Diese Verhältnisse scheinen mir durchzuleuchten

in jenen Fällen, wo das Beziehungswort ein Pronomen
ist; in den vom Verf. aufgeführten Fällen aller Denk-
mäler steht hier nur die starke Form sg. und pl.; der

Persönlichkeitsbegritf wird durch das Pronomen rein

zum Ausdruck gebracht; die st. Adj.-Form genügt

daher vollständig. Der einzige Fall, der abzuweichen

scheint, ist Juliana v. 247: Hivfct dreogest pu, sco

dyreste and seo icyrpeste. Da erklärt uns jedoch der

Superlativ die Ausnahme. Freilich ist es bei diesen

Beispielen nicht immer deutlich , wie weit wir über-

haupt mit Substantivieiungen zu rechnen haben (Phoenix

S. 63); auch dies aber stimmt zu dem früher Be-

merkten. —
Wenden wir uns nun noch einer kurzen Betrachtung

der letzten Schichte dieser III. Gruppe zu, wo das
Adjektiv durch Zäsur oder Verschluss vom
Beziehungssubstantiv getrennt ist. Hier ist

die Schwierigkeit , Substantivierung von attributivem

Gebrauch zu trennen, besonders gross. Vieles kommt
hier auf die Auffassung au, in welchem Grade Zäsur
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oder Verschluss trennend wirken, vieles auf die Aus-

lesuno; der einzelnen Stelle. Verf. stützt sich vor allem

auf Bohlen (Zusammengehörige Wortgi'uppen ... in der

ags. Epik, Diss. Berlin, 190b), der für den Beowulf im

allgemeinen Uutrennbarkeit zusammengehöriger Wort-
gruppen, für die geistliche Epik hingegen diesbezüg-

liche grössere Freiheit nachzuweisen suchte.

Der Verf. will gegenüber Bohlen bei Zäsur-

trennung und vorhergehendem Adjektiv nur für

die bekannten Beowulffälle vom Tj'pus : se mcera ma^a
Healfdencs (v. 1475) Substantivierung gelten lassen;

für alle übrigen weist er diese ab. Bei Zäsurtrennung
und Nachstellung des Adjektivs hält er für Beowulf
und Juliana (Elene hat keine Belege) Substantivierung

für möglich, nicht dagegen für Judith und Byrhtnop
wegen verwischter Zäsur. Bei Trennunc; durch Vers-

ende gelten ihm sowohl vorangehende als nachfolgende

Adjektiva als mögliche subst. Variationen. Absolut

sichere Resultate bezüglich dieser Fragen dürften sich

m. E. überhaupt kaum erbringen lassen; auf jeden

Fall müssten hierzu auch Stilistik und Metrik noch
pingehender untersucht seiü. Wenden wir uns noch

zur Formfrage dieser Gruppe : Im Plural erscheint

sowohl bei Nachstellung wie bei Voranstellung des

Adjektivs
,

gleichgültig ob Zäsur- oder Verstrennung,

lue starke Form , ausgenommen Superlative (Beow.
\-. 415, Elene v. 1107). Im Singular zeigt sich bei

Nachstellung stets die starke Form. Bei Voranstellung

ergibt sich für den Singular Nominativ: a) bei Zäsur-

trennung : Beowulf neun Fälle schwach nach oben-

genanntem Typus (vv. 758, 814, 1475, 2012, 2588,

2929, 2972, 2978, 3121); in den übrigen Denkmälern,

für welche Verf. attributiven Gebrauch annimmt, zeigen

sich: Elene v. 751 se hal^a
\

heahcnghi god, v. 266:

.teo eadhrepiie |
Elene , v. 11: sc leahirata

\
leodz,e-

hyrz,a, v. 29 und 111: nrigfcpera
\
earn; stark: v. 935

.Jeriivlnjdiz,
\

Judas; Juliana v. 454: sco tclitesriine
\

iriddres condel , v. 166: se sivetcsta
\

sunnan scima;

stark V. 513: ntodi:;
\

mon, v. 78: suipferp
\
siveor;

b) bei Verstrennung: Elene v. 1146: retmihU'^
\\

si:;e-

hearn, Judith v. 45 : Jap
||
Holofcrnes ;

sonst keine Be-

lege. In den übrigen Fällen im Singular, die übrigens

recht spärlich sind, bemerke ich nur, dass Beowulf bei

Zäsur- und Verstrennung st. Form hat (vv. 1587, 295;

Li721); den einzig vollgültig schw. Fall zeigt Byrhtnop :

pone (speJan
\
^pelrcpdes pez,n v. 151, sonst zeigen

sich st. Formen.
Ich will noch das, was ich bisher über die Förmfrage

zusammengestellt habe , vorsichtig resummieren ; ich

sehe hierbei von Komparativen und Superlativen ab.

Die s ch wach e Adjektivform erscheint in diesen

Denkmälern: a) im Singular, 1. bei .ständiger Sub-

stantivierung persönlicher Begriffe , 2. bei vorüber-

gehender Substantivierung nur in individuellen Fällen

(d. h. Beziehungswoi't vorhanden) und da nicht durch-

weg. Es scheint da eine Tendenz vorhanden, die

schw. Form vorzuziehen , wenn Beziehungswort und
Adjektiv in verschiedenen Sätzen stehen, und zwar im
Nominativ, weniger im ObJiquus ; dann bei Trennung
von Beziehungswort und Adjektiv durch verschiedene

Wörter innerhalb eines Satzes, wenn das Adjektiv

voransteht, auch da deutlich nur im Nominativ ; b) i m
Plural: weder bei ständiger noch bei vorübergehender

Substantivierung (von Einzelheiten abgesehen). Die

starke Form tritt deutlich hervor in diesen Denk-

mälern a) im Plural: sowohl bei ständiger wie bei

vorübergehender (genereller und individueller) Sub-

stantivierung, b) im Singular: 1. bei genereller

Substantivierung , 2. bei möglicher vorübergehender

Substantivierung : wenn das Beziehungswort vorausgeht

und die sj-ntaktische Trennung keine grosse ist; wenn
das Beziehungswort ein Pronomen ist.

Mir scheint sich daraus der Schluss zu ergeben,

dass für diese Denkmäler in der schw. subst. Adj-

Form vor allem der Ausdruck des singulären Per-

sönlichkeitsbegriffes (mit Bestimmtheitscharakter) zu

suchen ist, dass dies in der st. Form als Substanti-

vierung zurücktritt. —
Das Ergebnis der Ai'beit von Phoeni.x; kann nicht

als allgemeingültig für die ae. Zeit betrachtet werden

;

es gilt nur für die untersuchten Denkmäler. Die

Annalen fallen hierbei beinahe ganz weg, da sie sehr

wenige Belege haben ; diese zeigen allerdings zum Teil

Tendenzen, welche in der ae. Prosa überhaupt zum
Vorschein kommen (schw. Subst. bei ständiger Subst.

auch im Plural). Dieses Ergebnis hätte nun nicht als

Basis für einen Ueberblick über die Folgezeit benützt

werden sollen; m. E. ist mit solchen Ueberblicken

wenig gewonnen, die auf zu geringem Material basieren

müssen, weil genügend Vorarbeiten fehlen. Zunächst

muss überhaupt feststehen, wie sich die Formen vom
Typus z,od, z,ode; se z,oda, pa ::,odan, ferner die ana-

lytische Gruppe Adj. -|- Substantiv im Altenglischen

bei der Substantivierung zueinander verhalten, ehe man
mit voller Sicherheit über die me. Probleme der Früh-

zeit wird sprechen können. Daher sind notwendiger-

weise auch Allgemeinurteile verfrüht, z. B. wenn Verf.

S. 71 behauptet, ,in der me. Prosa treten derartige

Substantivierungen ebenso wie in der ags. äusserst

selten auf' (es handelt sich um sing. Tj'pus : tlic tvise)

;

das ist in dieser Form sicher unrichtig. Viel zu lang

wird die Bildung der Gruppe mit ,one' besprochen,

wobei man überdies nur die Ansicht Gerbers (nach

Morsbach) angeführt findet und neuere Literatur (be-

sonders Luick in Anglia) vermisst. In der allgemeinen

Literatur hätte der Artikel Scheinerts (P B B 30) und
die Dissertation von Krohn (schw. Adjektiv bei Alfred,

1914) Aufnahme finden können. —
Alles in allem ist die Arbeit eine fördernde

Leistung, und meine ausführlichere Besprechung soll

nur zeigen, dass ich die Probleme mit Interesse ver-

folgt habe.

Prag. 0. Funke.

James H. Hanford, Wine, Beere, Ale, and Tobacco.
A 17* Century Interlude. edit. with Introduction and
Notes. Chapel' Hill, Publ. by the üniversitv. (Studies

in Philology, publ. by the Philoloa;ical Club of the

University of North Carolina, Vol. XII, 1. January 1915.)

Das kleine Interlude, bisher nicht berücksichtigt,

verdient Beachtung als ein seltsames Muster des Witzes

jener Zeit, zugleich als Kulturbild in Wirtshaussitten

. und Trinkerausdrücken. Es ist zwar nicht erwiesen,

\ dass es für die Aufführung in Cambridge geschrieben

1

wurde , aber höchstwahrscheinlich. Die Beziehungen

1 zu den Cambridge-Stücken sind auffallender in der

2. Ausgabe, die, mehr Material enthaltend, hier ab-

I gedruckt wird ; die Fussnoten geben die Varianten der

i

1. und 3. Ausgabe, abgesehen von Orthographie und
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Punktierung. Die Schrift bringt auch eine schöne

Wiedergabe der beiden Titelblätter von editio 1 und 2,

von denen die erstere 1629, die andere 1630 erschien.

1854 gab Halliwell einen wenig verbreiteten und jetzt

seltenen Neudruck in „The I^iterature of the 1(3"^ and
17*^ Centuries" heraus, ohne Kollektion von ed. 1 und 3

und ohne kritischen Apparat.

Hanford weist nach, dass der Dialog, ein Streit

zwischen den personifizierten Getränken, keine Ueber-

setzung aus dem Holländischen, sondern echt englisch

sei. Er bietet in den reichlichen Noten auch Parallelen

zu anderen Dichtern, besonders zu Du Meril, Poesies

inedites.

Nürnberg. Richard Ackermann.

Karl R. v. Ettmayer, Vademecum für Studierende
der romanischen Philologie. Heidelberg, Winter. 1919.

VlII u. 187 S. klein-S".

Das Büchlein gehört nicht zu den bequemen
Handbüchern, die man auswendig lernt, und hat ganz

und gar nichts von einer Kompilation. Es will zum
selbsttätigen Denken und Forschen anregen, will nicht

nur Anfänger, sondern auch den reifen Lehrer beraten,

daher durchweg mehr von den Aufgaben als von den
Ergebnissen der romanischen Philologie in ihm die

Rede ist. Man muss den frischen Geist , der das

Ganze durchdringt, willkommen heissen und schon

deshalb es jedem Studierenden empfehlen. Und doch

ist es nicht für jeden. Dem Kritik- und Gedanken-
losen, dem freilich überhaupt nicht zu helfen ist, kann
es gefährlich werden ; den Selbständigen, der freilich

kein Vademecum mehr braucht, wird es vielfach zu

Zweifel und Widerspruch reizen. Denn der Verf. hat

in seinen Ratgeber Anschauungen und Grundsätze auf-

genommen , die von vielen unserer Forscher gewiss

nicht geteilt werden und nichts weniger als gesichert

sind. Ich selbst kann z. B. mit den Aufgaben der

literarhistorischen Forschung, wie Ettmayer sie darlegt,

in vielen und sehr wesentlichen Punkten nicht über-

einstimmen. Sein Begriff der Stilistik, der unter

anderem die Phonetik und Dialektkunde umfasst, dürfte

den meisten Philologen befremdend sein. Man muss
sich auch fragen, ob es pädagogisch klug war, zum
Modell einer syntaktischen Analyse einen sprach-

geschichtlich so vereinzelten und ausserordentlichen

Text wie die Strassburger Eide zu wählen und zum
Modell einer literarhistorischen Interpretation ein so

hoffnungslos rätsei- und lückenhaftes Denkmal wie den
Ritmo Cassinese. Der Verf. hat sich hier von dem
Drang, eine eigene Virtuosität zu betätigen, doch gar

zu tief in das Gestrüpp der Hypothesen treiben lassen.

Auf Einzelheiten möchte ich nicht eingehen, weil dann
der Auseinandersetzungen kein Ende wäre. Alles in

allem haben wir es eher mit einem problematischen

als pädagogisch-didaktischen Buche zu tun. Am nütz-

lichsten kann es, glaube ich, sich dann erweisen, wenn
es in Seminarülmngen oder Colloquien zur Grundlage
für Diskussionen genommen und kritisch traktiert wird.

An trefflichen Winken, geistxollen Beobachtungen, über-

raschenden und ergiebigen Beispielen bietet es genug,

um einen Lehrbetrieb von mehreren Semestern zu ver-

sorgen. Den Studierenden damit allein zu lassen, halte

ich aber nicht für erspriesslich.

München. Karl Vossler.

Maurice Jeanneret, La Langue des Tablettes
d'Execration Latines. Thfese. Parls-Neuchätel. 1918.

VIT, 172 .S. 12 Frcs.

Der Verf. vorliegender Abhandlung beschränkt

sich nicht auf die von Audollent 1904 heraus-

gegebenen Defixionum tabellae, sondern zieht alle seit-

dem von diesem und anderen herausgegebenen latei-

nischen Fluchtäfelchen und die Literatur hierüber

heran und entwirft auf Grund dieses reichlichen

Materials ein Bild der Sprache der Detixiones.

Der Vorteil der Fluchtäfelchen für die sprach-

Hche Betrachtung besteht , wie S. 12 hervorgehoben
wird, darin, dass wir in ihnen Sprache, Stil und Ge-

dankengang der Leute aus den niedrigsten Schichten

wiederfinden, und dass bei ihrer Niederschrift jede

literarische Anwandlung , wie wir sie bei den In-

schriften so oft feststellen können, von vornherein

wegfällt. „. . . C'est lä du latin parle, denue de tout

caractere litteraire, qui, s'il est parfois difficile a

dechiffrer, n'a du moins pas ete norm-alise par des

copies et des editions posterieures; il n'est point

traditionnel ä la facon de la langue des lapicides, et,

anterieur aux grandes invasions , il ne comporte pas

l'oubli de la langue commune par submersion barbare."

Dafür handelt es sich aber bei diesen Fluchtäfelchen

um eine konventionelle Sprache mit immer wieder-

kehrenden Formeln, und die Texte sind gewöhnlich

kurz und ihre Zahl beschränkt. Die Chronologie ist

im einzelnen ziemlich unsicher. Die aus dem Orient

stammenden magischen Bräuche fanden nach Audollent
im 5. Jahrh. v. Chr. in Griechenland Eingang und

tauchen in Italien zuerst in Kampanien im 2. Jahrh. v.Chr.

oder vielleicht sogar erst im 1. Jahrh. v. Chr. auf;

in der Kaiserzeit verbreiteten sie sich über das ganze

Reich. Im 1. nachchristlichen Jahrhundert waren sie

schon so allgemein üblich, dass strenge Gesetze gegen

die Zauberer erlassen werden mussten. Vom 4. oder

,5. Jahrh. n. Chr. an verlieren sich die Spuren der

Fluchtafeln. Somit verteilen * sich die Texte auf fünf

bis sechs Jahrhunderte, vom 1. Jahrh. v. Chr. bis zum
5. Jahrh. n. Chr.

Ueber die wichtigsten sprachlichen Merkmale der

Defixiones konnte man sich schon bisher aus den

Indices bei Audollent unterrichten; aber bei

Jeanneret findet man jetzt eine überaus lleissige

und eingehende sj^stematische Behandlung aller in

Betracht kommenden Fragen und Erscheinungen.

S. 9 spricht der Verf. allgemein über das , was
man den „Stil" der Fluchtäfelchen nennen kann, ihren

ausserordentlich vulgären Charakter, wie nicht wunder-

nehmen kann, wenn man bedenkt, dass Sklaven, Frei-

gelassene, Gladiatoren usw., die meist nur durch das

cognomen bezeichnet sind, die Verfertiger derselben

waren. Typische Wiederholung von Ausdrücken,

Pleonasmen, Aneinanderreihung synonymer Ausdrücke,

bis zur UnVerständlichkeit gehende grammatikalische

Vernachlässigung sind die Kennzeichen dieses Stils.

In einem späteren Kapitel, S. 105 If., studiert der

Verf. eingehend das Fachvokabular der Magie, wie es

in den Täfelchen überliefert ist und früher schon knapp

von A u d 1 1 e n t ( Bulletin archeologique 19^ 5, 433— 444)
skizziert worden war, und S. 112 ff. die auf die Zirkus-

spiele bezüglichen Ausdrücke ; denn vielfach handelt

es sich um Fluchtäfelchen, in denen ein Zuschauer

oder „aficionado" irgendeinem ihm unsympathischen
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( iladiator oder Wagenlenker aDes erdenkliche Schlechte

wünscht. Besonder.s interessant sind die zahlreichen

überlieferten Pferdeuamen, über die schon L am b er tz

(Glotta IV, 78— 143) gehandelt hatte ; darunter finden

wir auch Diamas (S. 119), die für gewisse romanische

Formen vorauszusetzende Umformung des griech.

adanias , vielleicht durch Einmischung von diaphanes,

wie schon Diez, V\'tb. 119, annahm.
Lautlehre, Formenlehre, Wortbildung, Wortschatz.

Syntax werden nacheinander eingehend und mit sicherer

Kenntnis der Fachliteratur behandelt. Wenn für den

Romanisten sich trotzdem nicht viel Neues ergibt, so

liegt dies in der Xatur der Sache. Die wichtigeren

Erscheinungen der vulgären Latinität sind aus allen

übrigen vulgären Te.\ten zur Genüge bekannt ; aber es

ist gut , sie gerade aus so zweifellos volkstümlichen

bestätigen zu können.

Von Einzelheiten, die den Romanisten besonders

interessieren müssen, wäre etwa hervorzuheben die

eingehende Untersuchung über den Fall des jus-

lautendeu -m und -s (S. 56 ff.), wobei sich zeigt, dass

-m in den mehrsilbigen Wörtern geradezu regelmässig

geschwunden war, dass dagegen -s erhalten ist. Während
-m in 650 Fällen fehlt, kommen nur 18 Fälle von
-.5-Schwund vor, und diese sind entweder unsicher und
anders deutbar, oder es kann sich um Wegfall des

Buchstaben am Tafelrande handeln oder ähnliches.

Während ei'stere Erscheinung ja allbekannt und un-

bestritten ist, ist das Festbleiben des -.s in den aus

allen Teilen des Imperiums stammenden Fluchtafeln

sehr bemerkenswert, da in der Beurteilung dieser

Frage die Meinungen geteüt sind. In Steininschriften

aus Pompeji, Afrika, Gallien, Spanien und anderen

Teilen des Reiches finden sich zahlreiche Beispiele

von Schwund des auslautenden-.'»; um somehi- überrascht

ihre geringe Häutigkeit auf den Bleitafelu. Diese Tat-

sache stimmt aber doch mit den Verhältnissen in der

irrossen Mehrheit der romanischen Sprache überein. -

Beachtenswert ist die S. 91 gegebene Erklärung

der im Romanischen fortlebenden Form paJpciru für

jiüJpehra, die sich zu letzterer verhalte wie gi-iech.

xipt-.rjrji zu lat. terebra und die auf dem Nebeneinander
und der dadurch möglichen Verwechslung der zwei

indogerm. Suffixe für Werkzeugnamen -tro-, -tra- und
-dhro-, -dhra- (> lat. -bro- , -brii-) beruhe; figura

S. 109) in der Bedeutung .Gesicht'; reprehensio-

(S. 112) ,Genesung' (vgl. it. riprendersi); ridere mit

(de: Et rideat de tc (Fluchtf. aus Rom) wie im Ro
manischen.

Auf das Romanische weist der Verf. häufig hin

und zeigt sich darin hinlänglich zu Hause. Doch dürfte

er S. 31 Schreibungen wie iiinti, trienta, quarranta.

mais nicht mit af. eür -< auguriunt, fr. aont <C ««-

gustum und den -(/-Schwund in diesen Beispielen nicht

auf die gleiche Stufe stellen; bei coratuni (S. 101)
hätte der Artikel Tiktins, A St N Sp 133 (1915),

120 ff. herangezogen werden sollen; allerdings halte

ich die von Jeanner et wiedergegebene Deutung
dieser Form als Analogie nach ficatum (nach Nieder-
mann, Glottall, 52) für wahrscheinlicher als Tiktins

Annahme, man müsse curata allgemein voraussetzen,

und corata sei erst eine Umdeutung von diesem in

Anlehnung an cor. Ob die Metathese in lomb.

prestinc (S. 66) auf die in dem mehrfach belegten

pristhmiii für pistriiiuiii zurückgeht, kann natürlich

niemand sicher sagen, da solche Umstellungen überall

sich einstellen können und die umgestellte Form
keineswegs allgemein romanisch ist.

Auftauend sind in dem sonst sauber gedruckten

Buche die vielen Druckfehler — sind es übrigens

wirklich nur solche? — bei den romanischen Wörtern,

die auch in dem Anhang ,Corrigenda et Addenda'

(S. 168) nicht richtiggestellt werden: S. 16 sard.

bostra statt bostru; S. 27 prov. ollos (!) , das dem
Nom. oculus entsprechen soll; S. 45 mail. egar'i statt

sgar'i (dort auch dor. -fapuo) statt ySpo?) ; S. 52 rätisch

ufflor statt ufflar\ uffiem statt uffiern;S. 82 sard.

nervin statt nerviu; S. 110 prov. intralias (!) statt

entraUias: S. 112 it. reprendersi statt riprendersi.

M. L. Wagner.

G. Wolterstorff, Historia pronominis ille exemplis
demonstrata. Diss. Marb. 19U7. 7. A. Koch. 75 S. 8».

Ders., Artikelbedeutung von ille bei Apuleius. S.A.

aus „Glotta- VIII (1917), S. 197-226.

Ders., Entwicklung von ille zum bestimmten Artikel.

(S.-A. aus „Glotta- X (1919), S. 62-9;i.

Wie die Marb. Dissertation von E. Enderlein,

,Zur Bedeutuugsentwicklung des bestimmten Artikels

im Französischen, mit besonderer Berücksichtigung

Molieres' (1908), so ist auch die lateinisch geschriebene

Dissertation von Wolterstorff durch Eduard Wechssler
ano-erect worden. Dadurch wird das Interesse, das

diese sowie die beiden anderen Arbeiten W.s dem

Romanisten bieten, noch gesteigert.

Bei der Dissertation war es nicht leicht, die

Forderungen des Systematikers und des Historikers

gleichermassen zu befriedigen. W. ist mehr historisch

verfahren, und zwar folgendermassen : er setzt an den

Anfang ein nacktes Schema der verschiedenen Ver-

wendungsmöglichkeiten von nie (vom reinen Demon-

strativ bis zur abgeblassten Artikelbedeutung) und be-

zeichnet diese Verwendungsmöglichkeiten jeweils durch

Zahlen und Buchstaben. Dann beginnt er seine

historische Untersuchung, die sich von Plautus bis zu

Gregor von Tours erstreckt, und bezeichnet jedes

Beispiel am Rande mit dem betreffenden Buchstaben-

zeichen des Schemas. Am Sfihluss fasst er seine Er-

gebnisse zu einer Tabelle zusammen (S. 73).

Die Haupteinteilung des Schemas ist folgende

:

I. Ille weist auf Gegenwärtiges hin; II. auf vorher

Genanntes; III. es determiniert Sätze (z. B. Relativ-

sätze: Beatus ille qui procid negotüs . . .) IV. ille =
notissimus; V. ille = is, und schliesslich VI. ille =
best. Artikel. Von den Untereinteilungen ist die

wichtigste: ille substantivisch — die adjektivisch: das

i-omanische Personalpronomen // usw. geht natürlich

aus der substantivischen, der rom. Artikel dagegen

aus der adjektivischen Verwendung hervor.

Das Ergebnis, soweit es den Romanisten besonders

angeht, ist dieses: ille als Personalpronomen beginnt

schon mit der ältesten Literatur (Plautus) und ist bei

Gregor v. Tours die bei weitem vorwiegende Ver-

wendung: im dritten Buch der Historia Francorum

braucht er 79 substantivische ille (gegen 7 adjek-

tivische), die auf ein vorhergehendes Substantivum ver-

weisen (bei einer Gesamtzahl von 112). Personal-

pronomen war ille also schon im Lateinischen. Anderer-

seits ist der Gebrauch eines so weit abgeblassten ad-

13
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jektivischen illc , dass man es als best. Artikel be-

zeichnen kann, derart selten, dass W. nur insgesamt
4 Beispiele gefunden hat , von denen er eines , das
aus Gregor v. Tours, noch zurücknimmt. Es bleiben

also nur drei : 2 aus den Menaechmi des Plautus und 1

aus der Peregrinatio ad loca sancta: bezeichnender-
weise aus vulgärlateinischen Texten. Bei anderen
Schriftstellern (Vitruv, Cicero, Bellum Hisp., Gaius,

Apuleius , Porphyrius) vermochte W. die Artikel-

bedeutung überhaupt nicht nachzuweisen. —
In der zweiten Arbeit hat W. die Metamorphosen

des Apuleius (2. nachchristliches Jahrhundert), von
denen er für die erste nur drei Bücher durchgesehen
hatte, vollständig untersucht; hier bringt er schon
vieles zum Thema „Entwicklung von ille zum be-

stimmten Artikel", das er dann zum Gegenstand der
dritten Arbeit gemacht hat. Das Verhältnis zu den
verwandten Demonstativpronomina (die Bedeutungs-
vermischung setzt bereits im 1. nachchristlichen Jahr-

hundert stärker ein) ergibt sich für diesen Text aus
folgender Zusammenstellung:

is iste hie ille

substantivisch .411 44 180 l93
adjektivisch . . 16 193 148 334

im ganzen 427 237 328 527

d. h. : is ist häufiger als A/r, aber ille ist bereits

noch häufiger; es ist von den beiden Konkurrenten
und Nachfolgern des klangschwachen is der bei weitem
bevorzugte; die adjektivische Verwendung von is

ist schon recht selten geworden. Andererseits tiber-

wiegt bei ille der adjektivische Gebrauch (aus dem die

Artikelbedeutung hervorgeht) den substantivischen schon
bei weitem. Die Bedeutungsentwicklung von ille, das
Abblassen zum Artikel lässt sich folgendermassen ver-

anschaulichen : ille ,jener' verweist zunächst auf einen
gegenwärtigen, vor Augen liegenden, aber entfernteren

Gegenstand; dann sj'ntaktisch auf vorher Genanntes,
und zwar auf das erste von zwei Gliedern (wie- auch
das deutsche ,jener' im Gegensatz zu ,dieser'). Dann
wies man mit ille auch auf weiter Zurückliegendes hin

und schliesslich auch auf Näherstehendes (wofür man
sonst hie gebraucht hatte), eben weil die Verweisung
auf weiter Zurückliegendes so häufig war, dass man
sich an den Gebrauch von ille geradezu gewöhnte,
d. h. es auch an Stellen gebrauchte, wo unser ,jener'

nicht mehr möglich wäre. Vielleicht hätte W. die

Bedeutung, die ilJe annahm, bevor es vollends zum
Artikel abblasste, am besten veranschaulichen können
durch deutsch der erivähnte — der betreffende. Bei
Apul. II 27 z. B. wird ein Greis in die Erzählung ein-

geführt : oecnrrit . . sene.r ; dieser Greis wird im selben
Kapitel noch einmal als ille senior, und im nächsten
als senex ille erwähnt. Bei ille senior war der Hin-
weis mittels ille überflüssig, da der Greis unmittelbar
vorher Subjekt war und nun wieder Subjekt ist (wenn
das Subjekt eines neuen Satzes vorher schon genannt
war, aber nicht als Subjekt, so steht auch im klassischen
Latein ille selbst bei kürzester Entfernung; vgl. W.s
Dissertation S. 31). So würden wir denn im Deutschen
schon hier lieber mit der Greis übersetzen als mit
jener Greis — erst recht aber an der dritten Stelle:

senex ille. Man sieht, ille ist bereits abgeblasst : es
bedeutet nicht mehr jener, sondern der erivähnte.
Immerhin ist es hier wenigstens noch möglich, mit

jener zu übersetzen : das ist aber nicht mehr der Fall

in einem Beispiel wie II 4 (W., S. 214), wo von einer

Diana-Statue die Rede war und dann der hetreffendc
Bildhauer (von dem noch nicht ,gesi)rochen worden
war) mit iUe signifex neu eingeführt wird: . . . et in

quo snmmum speeimen operae fahrilis egregius ille

j^ignifex prodidit . . . Auf diesen vorher noch gar

nicht erwähnten Bildhauer kann man mit jener nicht

wohl hinweisen : hier muss man vielmehr mit der be-

treffende übersetzen, und so sehen wir denn hier eine

weitere Abblassuug von ille zum bestimmten Artikel.

So wird es denn auch im Romanischen gebraucht:

Kai-lsreise 511: Nc la pourent muer (sc. la pelote):

temt fu pesanz l i f a is — George Dandin III vi

:

La porte est fermee. — J'ai le passe-piartotit
(Enderlein S. 22). Hier hätte man sich im klassischen

Latein eines Demonstrativums nicht bedient: wenn es

in solchen Fällen gesetzt wurde, so zeigt sich darin

„die Umständlichkeit, mit der sich oft genug der Mann
aus dem Volke ausdrückt", und diese Eigentümlichkeit

der Volkssprache ist der treibende Faktor, der zur

immer häufigeren Anwendung des Demonstrativs und
damit zur Abschwächung seiner Bedeutung vom De-
monstrativ zum blossen Artikel geführt hat. Enderlein

zieht mit Recht hierher, dass man im Deutschen statt

des völlig unzweideutigen Die Butter fr au Team

heute nicht volkstümlich das umständlichere Weis die
Butterfrau ist, die lai)t heute nieht gebraucht,

ohne dass diese Ausdrucksweise aflfektisch zu sein

brauchte. "Wenn er dann aber am Schluss seiner Ab-
handlung (S.46) zusammenfassend drei gleichberechtigte

Faktoren annimmt , die bei der Entwicklung von ille

gewirkt hätten : a) Abschwächung der selbständigen

Bedeutungsfülle . . . b) Analogiewirkung ... c) die

Neigung des Volkes zu pleonastischer Ausdrucksweise,

so muss gesagt werden, dass diese drei Faktoren nicht

koordiniert werden dürfen, da sich ja a) erst aus c)

ergibt.

Diesen Faktor, die volkstümliche Neigung zur

Umständlichkeit und zum Pleonasmus, hätte W. seiner

dritten Abhandlung „(Entwicklung von ille zum be-

stimmten Artikel") gleichsam als Blotto voranstellen

müssen, denn er ist sicherlich bei weitem wirksamer

gewesen als die Funktionen von ille , aus denen er

hier die Abschwächung zum Artikel erklären will [///(!

zur Substantivierung nicht-substantivischer Wörter,
wie Partizipien (S. 78), Adjektiva (S. 80), undeklinier-

bare Wörter (S. 84)], wobei ich freilich nicht weiss,

wie weit sich die Wirksamkeit dieses Faktors an den
überlieferten vulgärlateinischen Texten erweisen Hesse.

Im übrigen bringt diese dritte Abhandlung den Nach-
weis des in der zweiten bei Apuleius Festgestellten

aus früheren Schriftstellern (z. B. Cicero).

Eine weitere Tatsache, die für' die Ausbildung

des romanischen Artikels zweifellos von Einfluss war
(die Enderlein jedoch nicht erwähnt), ist die, dass das

Latein „mit Sprachen zusammentraf, die den Artikel

besassen, und in Uebersetzungen den Artikel irgend-

wie wiedergeben musste. Vor allem ist das Latein in

dieser Hinsicht ja mit dem Griechischen zusammen-
getroffen. Für die Entwicklung des französischen

Artikels war von Bedeutung, dass die keltischen

Sprachen den bestimmten Ai-tikel besassen, und zwar
einen zweigeschlechtlichen : das anfänglich vorhandene

Neutrum vereinigte sich bald mit dem Maskulinum

;

J
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ein Neutrum Pluralis des keltischen Ai-tikels ist über-

haupt nicht erhalten" (Zeuss , Grammatica celtica

1871=, S. 208; Wolterstorti', Glotta VIII 218). In

dieser Hinsicht interessant sind die Stellen aus Apu-
leius, die W. S. 222 ff. mit einem ähnlichen griechischen

Texte zusammenstellt (Pseudo-Lucian), von dem der

Apuleius-Text zwar keine direkte Uebertragung dar-

stellt , mit dem er aber oifenbar auf ein gemeinsames
Original zurückgeht.

Dass aus den gediegenen Untersuchungeu W.s für

den Romanisten noch mehr zu lernen ist, als hier an-

gedeutet werden konnte, bedarf keiner Versicherung.

So erwähnt er S. 204, ipse, das ja in Sardinien usw.

Ai'tikel geworden ist (M.-L. II 129 f.), sei schon bei

Apuleius wiederholt dem Artikel gleich, und es lohnte

wohl, hierüber eine Untersuchung anzustellen. Vielleicht

dürften wir sie von ihm erhoffen.

' München. Eugen Lerch.

Ernst Brall, Lat. foris, foras im Qallbromanischen.
(Berliner Diss. 1918). 119 S., mit einer Karte.

Die gediegene und gründliche Arbeit zeichnet die

sowohl lautliche als funktionelle Entwicklung von lat.

foris ,
foras und deren Ableitungen bis ins Neu-

französische. Von besonderem Interesse ist die— nach
Baists Erwiderung Archiv 1919 allerdings nicht über-

zeugende — Polemik gegen Baists Annahme , im frz.

Präfix for- (forfnirc usw.) stecke das deutsche rer-

:

„wir sehen hier die interessante Erscheinung , dass

zwei verschiedene Sprachen — eine romanische
und eine germanische — in selbständiger Ent-

p^' Wicklung sich in einem Präfix nähern, nicht nur in

der Bedeutung, sondern auch in der lautlichen
Form". Die hübsche Unterscheidung eines frz. for-

f'(und dtsch. ver-) locale, intensivum, excessivum und
pejorativum hätte sich auf andere frz. Präfixe wie

trcs- und outre ausdehnen lassen. Das /«-Problem von
frz. dehors löst Verf. wie Gros R. F. 27, 623 ff. auf
den Spuren Morfs durch die Annahme , ein laut-

u'esetzlich aus deforis über devors entwickeltes deors

habe zm- schriftlichen Darstellung einer affektischen

„attaque forte" ein /* erhalten, wie es in Interjektionen

(he) und interjektional umgedeuteten Wörtern (haleter)

vorkommt. Ueberzeugend vv-irkt das Argument gegen
Settegasts Annahme von der Einwirkung eines germ.

hiiz, nach der die Formen mit aspii'iertem h nicht im
Westen (wie sie tatsächlich der Atlas zeigt), sondern
im Osten Frankreichs vorkommen müssten. Det andere
Einwand („denn hiernach mOsste ja der Franzose einen

ihm vertrauten Laut /' zugunsten eines anderen, ihm
ganz fremden und Schwierigkeiten bereitenden h-aspiree
ausgemerzt haben") ist wohl hinfällig: haben die Fran-

zosen das germ. h- in heaume gelernt, so konnten sie

es auf französische Wörter übertragen. Die Voraus-
setzung für die Richtigkeit der Morf-Gros-Brallschen
Erklärung ist der Nachweis, dass dehors (eher als fos)
als Interjektion gebraucht wurde, ein Nachweis, den
uns die Autoren noch schuldig geblieben sind, und der
auch nicht aus Espes Arbeit über die Interjektionen

im Altfranzösischen geliefert werden könnte : dieser

belegt nur outre und sus im Sinne von ,weg!', und
von vornherein ist , wenigstens in der alten Sprache,
eher eine einsilbige Interjektion wie fors ! als eine

zweisilbige wie dehors zu erwarten. Die Seltenheit der

/«•losen Form ors ist der Theorie auch nicht günstig,

ebensowenig das Fehlen des h in ah> urspr. ,Hilfe', dann
,au!' und die Verteilung von dehors und dem bei der
Morfschen Annahme sekundär abgezogenen hors:
„Während dehors . . . vorzugsweise als terminus in quo
verwandt wird, findet sich hors häufiger als terminus ad
quem": es kann also dehors nicht ein affektisches

,hinaus!' bedeutet haben. Hors ist auch nicht jünger
als dehors (ersteres kommt im Alexius , letzteres im
Cor. Loois vor, und das defors, das eine Rekonstruktion
nach fors sein müsste, gar im Leodegar) , worauf ich

allerdings geringeres Gewicht lege. Warum erscheint

ferner der Schwund des f- nicht ün Proveuzalischen,

wo wir doch aprov. preon (= profundus), devesa

(= defensa, dagegen altfrz. defois) habenV Sollte dies

mit der Aufgabe des germ. ]i zusammenhängen? Aber
warum findet sich nicht die Vorstufe * de-ors oder
* devors (wie etwa im Rätoromanischen)? Die eng-

lische Aspiration {for hever) lässt sich mit dem altfrz.

dehors kaum vergleichen, weU ihr bekanntlich die ent-

gegengesetzte Neigung zur Aufgabe eines historisch

berechtigten //, gegenübersteht und soziale Sprech-
unterschiede mitwirken.

Prov. foresgue, das REW. 3432 = f o r a s t i c u s+
domesticus erklärt , kann man mit Verf. nicht, auf

das Adverb /b/7'«sec«s zurückführen: die Verwendung
in dem Ausdruck amel forcsgue weist ja klar auf die

Anbildung an domesticus (> aprov. domesgiie).

Noch eine Bemerkung über die Form der Arbeit;

ich möchte sagen, sie leide — an Uebersichtlichkeit.

Da gibt es alle paar Zeilen weit Absätze , Unter-
teilungen, Zusammenfassungen. Der Leser stockt fort-

während und kann sich dem Gedankengang des Ver-
fassers nie mühelos überlassen, ohne alsbald unsanft

gemahnt zu werden: Halt! Uebersieh das Bisherige! —
Aber der Leser sieht vor lauter Markierungen nicht

den Wald ; die Uebersicht wird durch ein fortwährendes
Gedankenstolpern erkauft. Wozu diese Lehrbuch- und
Paragraphenforrd, ohne verbindenden und verbindlicher

wirkenden Text ! Der Wissenschaftler muss gestalten,

nicht nur anordnen können, Gedanken ausdrücken, sie

nicht nur in Marginalien und Ueberschriften verlegen.

Neben dem System gebe er uns auch eine schöne
Form. Das System muss sich vor uns innerlich auf-

.

bauen, nicht als ödes Gerippe gleich im Drucke aus
dem Körper des Dargestellten heraustreten.

Bonn. LeoSpitzer.

Philipp Fuchs, Das aitfranzösische Verbum Errer
mit seinen Stammesverwandten und das Aussterben
dieses Wortes. Münchener Diss. 1919. Erlangen, Verlag
.Junge & Sohn. 60 S. 8«.

Eine feinsinnige Arbeit, die von Vossler ausgeht,

um bei Gillieron zu enden (obwohl letzterer nur in

einer schüchternen Anmerkung genannt wird). Der
französische Meister treibt bekanntlich eine Art de-
duktive Stilistik*: er beobachtet das Aussterben
der Wörter und diagnostiziert daraus auf eine „tare"

des todgeweihten Vokabels. Gillieron untersucht nicht

von vornherein die stilistische Wertigkeit der

Wörter, die über ihr Schicksal entscheidet (mit Aus-

' Einen ähnlichen Gedanken scheint v. Ettmayer,
Vademeeum, S. 78, aussprechen zu wollen.
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nähme seiner jüngsten monumentalen Arbeit über die

Biene, in der er zum erstenmal die latenten Volks-
etymologien innerhalb der heutigen frz. Reichssprache
klarlegt). Philipp Fuchs kommt nun mit seiner

induktiven stilistischen Betrachtung , die nach
Vosslerschem Muster die Sprachform als Ausdruck
einer Kulturforra fasst, Gillieron zu Hilfe : er verfolgt

vor unseren Augen Leben und Sterben des Wortes
errcr (= itcrare) in allen seinen Formen und Ab-
leitungen und sondert die verschiedenen Motive für

dessen Sterben :"die „kulturell-literarischen Bedingungen"
(errer als Wort der ritterlichen Dichtung muss mit

dem Abkommen dieser Dichtung abtreten) und „sprach-
liche Ursachen" („Konkurrenz der Synon\'men"):
Jaberg hat sie treffend „sprachökonomische" genannt,

was auch mit dem hübschen Motto unseres Autors
„Vita tua, mors mea" zusammenstimmt. Mit dem
Kapitel der Synonj'menkonkurrenz sind wir auf rein

Gillieronschem Boden : aber im Gegensatz zur ge-

wöhnlichen Praxis Gillierons führt der Verf. mehrere
Konkurrenzen als Todesursachen an : das Wort wird
nicht von einer fressenden Todeswunde aufgezehrt,

sondern arm und hilflos , sieht es sich von den ver-

schiedensten Seiten bedroht. Ich leugne nicht, dass
der grandiosen Vereinfachung der Tatsachen gegenüber,
die Gillieron vornimmt , mir diese Annahme eines

Kampfes vieler Momente gegen ein Wort innerhalb der
Sprache den Vorzug zu haben scheint. So gilt denn
rrrcr unserem Verf. a) „in lautphysiologischer Hinsicht"

als lautschwach gegenüber clwraucher, csploitier, aller

ä chcval, b) „in etymologischer Hinsicht" wegen der
mangelnden Assoziationshilfen stammverwaüdtpr Wörter
(cheiHtuclier, dicvauchec, chcvuncheur, chevaUer, cheviil,

aber bloss errer, crre, errant, wobei die Bedeutungen
dieser //era>'('-Ableitungen sehr auseinanderstreben) als

isoliert, c) „in semasiologischer Hinsicht" als doppel-
deutig (errer = emire, iterare [eheraUer errimf ' wird
heute als ,irrender Ritter' umempfunden, wozu ich den
jiiif crrant noch füge]): hinzukommt die ausgebildete
Spaltung zwischen eigentlicher und übertragener Bdtg.
,reisen' — ,handeln, sich befinden'. Verf. kommt zu dem
unanfechtbaren Schluss

, „dass die nach Angleichung,
Lautkörper, Nachdrücklichkeit , Wucht und Deutlich-
keit des Ausdrucks strebende Sprache unausgesetzt
reformiert, indem sie da, wo es notwendig ist, kräftigere

und lebensvollere Wortgestalten an Stelle sprachlicher

Schwäche und Undeutlichkeit, ßlassheit und Farb-
losigkeit setzt". Damit läuft seine Arbeit so recht im
Sinn der Entwicklung unserer Wissenschaft, die jetzt

weniger danach fragt, was ist und noch ist (was sich

erhalten hat), als danach, was wird und nicht mehr ist

(was abgestorben ist), damit das Motto jeder histo-

rischen Foi'schung T.rJ.vTn pct auf ihre Weise auffassend.

Der Aufsatz Holthausens in GBW 1915 „Vom Aus-
sterben der Wörter" zeigt, wie auch auf germanistischem
und anglistischem Gebiet das Problem des Wörtertodes
die Gelehrten zu fesseln beginnt, die Studie Ekbloms
über das Aussterben der Perfekta auf -si , wie
auch in der Morphologie dieselben Probleme gestellt

werden.

Neben der methodischen Bedeutsamkeit von Fuchs'

' Bezeichnenderweise wird Don Quijote als caballcro
(indante bezeichnet, was auf ein noch richtig verstandenes
chcviüicr errant zurückgehen muss.

Arbeit sind auch einige interessante Lösungsversuche
von Detailfragen hervorzuheben : so wäre frz. air ,Aus-
sehen', nach dem Verf. S. 35 nicht uer, sondern ein mit

air ,Iiuft' orthographisch verwechseltes erre ,Weg'.
Immerhin glaube ich dem Verf. nicht , dass iireiidre

Vair = prendre l'erre (= la fuite), aroir im pied en
Vuir ,etre pret ä partir' = . . e.n Verre sei : ,an die

Luft gehen, Luft schnappen' ist eine Glimpfwendung
für ,fiiehen', avoir Ic pied cn Vair ein vortreffliches

Bild für einen im Ausschreiten begriffenen Wanderer.
Auch (S. 56) le grand air ,die freie Luft' kann nicht

le grand erre sein, ein Ausdruck, der ,schnelle Reise'

bedeutet hat. — S. 38 X)ar erre soU nichts mit aJcr

(jrant erre {== Her) zu tun haben, sondern ^ air (zu

airer = adirer) sein: aber diese Konti-aktion ist an-

gesichts des bis heute bestehenden lia'i'r unwahrschein-

lich. — S. 38 airc in dehonnaire, de xmt'aire soll nicht

area ,Horst', sondern atria (atritoii) enthalten: .in

jedem Fall ist prov. ac/re ,Nest, Familie, Herkunft, Ge-
wohnheit, Brauch' (REW. 270), kat. agre ,Gewohn-
heit' (Neuphil. Mitt. 1913, S. 159) = agcr zu be-

rücksichtigen, ferner scheinen mir die afrz. Belege, die

aire ,Palast' enthalten sollen, nicht eindeutig.

Bonn. Leo Spitzer.

Georg Michaelis, Die sogen, „comedies espagnoles",
des Thomas Corneille, ihr Verhältnis zu den spanischen
Vorlagen und ihre eventuellen weiteren Schicksale in
dem Schrifttum anderer Nationen. Ein Beitrag zur
vei-gleichenden Literaturforschuna;. (Kai». X.) Diss. Er-
langen. 1915. XL + 467 S.

Es liegt hier ein einziges Kapitel einer auf 15 Kapitel

von unerhörtem Umfange angewachsenen Dissertation

vor. Behandelt wird darin nur „Le Galand double"

(IßtiO) von Thomas Corneille nach Vorgeschichte, Inhalt

und Portleben. Bei geo-enwärtisen Umständen dürfte

der Verf. mit seiner unglaublich ausführlichen und un-

mässig breiten Darstellungsweise zum Druck des ver-

sprochenen Restes nie kommen. Der Literaturgeschichte

würden dicke Bände über die Leistungen und die

„fortuna" einer Grösse dritten Ranges auch kaum
irgendwelchen nennenswerten Nutzeu bringen. Be-
deutung bleibt ja dem Thema, zu dem Michaelis von
Adolf Tobler angeregt worden ist, ohne Zweifel. Das
letzte Wort ist mit ßeyniers und Martiuenches bekannten
Werken noch nicht darüber ges])rochen. Und es gibt

viele , die an der eigentümlichen Lebenskraft der

spanischen Literaturstoffe und Formen in Europa
Interesse nehmen.

Man möchte also wünschen, dass der Verf. nacii

der langen Krankheitsperiode, von der er im Lebens-
lauf spricht, aus dem Feldzug gesund zurückgekehrt
ist und sich ])sychisch und körperlich neu gekräftigt

daran macht, auf ein paar Seiten (nicht mehr
als einem Bogen!) die nackten Tatsachen, die

wirklichen Ergebnisse seiner fleissigen Unter-
suchungen zu veröffentlichen — statt eine stilistische

Breite anzu.streben, in der sich Simmelsche, Toblersche,
Ebelingsche , Morfsche Forschungs- und Ausdrucks-
eigeutümlichkeiten in der wunderlichsten Manier ver-

mengen.

Günterstal b. Freiburs i. B.

Werner Mulertt.

'
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Qeorg Bär, Edgar Quinets ,,Ahasverus" und seine Be-
ziehungen zuQuinets Qeschichtsphilosophie. Rostocker
Diss. liilT. l:fö S. .^".

Wie die Natioualepen die Marksteine in der Ent-

wicklung der einzelnen Nationen darstellen, so gibt es

Ejjen, die zum Spiegel eines ganzen Weltalters, der

ganzen Menschbeitsentwicklung werden. Die erste

Dichtung dieser Art ist für Qiiinet Dantes Göttliche

Komödie. Wiederum sah der Dichter, der die Mensch-
heit von den religiösen Bekenntnissen zu einer freieren

Verehrung der göttlichen Vernunft führen wollte, den

Wendepunkt zwischen zwei Zeitaltern gekommen. In

seinem „Ahasver" wollte er das poetische Vermächtnis
der versinkenden Welt sammeln. Letzte Höhen künstle-

rischer Vollendung vermochte er freilich nicht zu er-

Idimmen.

Quinets geschichtsphilosophische Gedanken sind

durch die französische Revolution und durch Herder
lieeinflusst. Den Dualismus zwischen Freiheit und
Notwendigkeit hilft ihm die Kenntnis Schellings über-

Ijrücken, ohne dass er dabei in sklavische Abhängig-

keit geriete. In der Aufhellung der Beziehungen des

französischen Dichters zur deutschen Philosophie, be-

sonders zu Herder und — was bisher meist über-

sehen wurde — zu Schelling, liegt die Bedeutung
ilieser fleissigen und auf eine gründliche Literatur-

kenntnis sich aufbauenden Arbeit. Vor allem zwei

religiöse Schriften Quinets kommen wegen ihrer Be-
ziehungen zur Ahasverdichtung in Betracht: de V Ori-

fime des Dieux aus dem Jahr 1828 und de l'At'enir

de la Religion (1830).

In der zweiten Abhandlung sucht sich der Demokrat
Quinet über das Scheitern der freudig von ihm be-

1 grüssten Julirevolution klar zu werden. Nicht als

Feind der Religion , sondern nur des Dogmas , der

katholischen Kirche tritt er hier und in seinen folgenden

Werken auf, weil seine geschichtlichen Studien ihm
gezeigt haben, dass jeder politischen Revolution eine

religiöse vorausgeht. Vernunft, Gerechtigkeit und Frei-

heit , ehe sie in dem politischen Leben zum Sieg ge-

langen, müssen zunächst in dem religiösen Bewusstsein
der Menschheit Aufnahme gefunden haben.

Mit Schelling und den Romantikern sieht Quinet

die unmittelbare Ursache aller Kunst in Gott. Ge-

schichts-, Religions- und Kunstphilosophie sind deshalb

liei ihm wie bei Schelling eng verbunden. Eine ge-

nauere Darlegung dieser Znsammenhänge steht noch
aus. Aus jeder Stelle der echt romantischen Dichtung,

deren Bedeutung der Verf. keineswegs überschätzt,

s|jricht der spiritualistische Pantheismus , wie ihn der

Dichter von Herder und Schelling übernommen hatte.

Ungelöst bleibt noch die Frage, wann und wie
Quinet zur Form des mittelalterlichen Mysteriums kam

;

las Zitat S. 78 79 kann nur bedingt als Anhalt für

fine solche Lösung gelten. Ueber die Entstehungs-
zeit der Dichtung vermochte B. kaum etwas Neues
l)eizubringen. Aus einer Stelle auf den Monat der
Entstehung dieser Szene schliessen zu wollen, wie es

S. (17 o-eschieht, halte ich für allzu kühn.

D a rm s t a d t. Albert Streuber.

Pierre Kohler, La litterature personnelie. Lei.on in-

augurale il'uii i-.ours d'lii.stoire de Li littfiratiiro fram-ai.so

faite .i l'Universite de Berne le 1.5 deoembre 1917. Berne,
A. Francke. 1918. 26 S.

In dieser Einleitung zu einer Vorlesung über Frau
von Stael und andere Autoren derselben Zeit , die

durchaus persönliche Romane geschrieben haben, sucht
der Berner Privatdozent Klarheit zu schaffen über den
Begriff der persönlichen Literatur, als die man ge-

legentlich die Romantik bezeichnet hat. Er versteht

darunter Vensemhle des nuvres qui expriwent Ja per-
sonnalüd de leur auteur (7), nicht etwa nur die Lyrik,

die ja vorzugsweise persönlich zu sein pflegt. Nein

:

La litterature personnelie . . . peut Hre en principe une
litterature de fnits, et une litterature d'idees, aussi hien

quune Itttrrature de seniimcnts (7). Persönhche Lite-

ratur bleibt nicht an irgendwelche Dichtungsgattungen
gebunden : les (cuvres personnelles sont le fait de
certains temperaments (10). Als Vertreter einer solch

persönlichen Literatur nennt er Cicero , Augustin *,

Francois Villen, Rabelais , Montaigne, J.-J. Rousseau

;

unter seinem Einfluss stehen Chateaubriand , M">^

de Stael und die Schweizer Benjamin Constant, Amiel
und Henri Warnerv. 'Auch M'"" de Krüdener, Sainte-

Beuve und Fromentin gehören hierher. Gerade
Schweizer Dichter erscheinen ihm als Zeugen dieser

persönlichen Kunst , deren Triebfeder die Notwendig-
keit ist, die gewisse Menschen empfinden, sich ihres-

gleichen zu nähern, das Bedürfnis, sich anderen an-

zuvertrauen, das gebieterische Verlangen nach einer

Gemeinschaft mit verwandten Seelen : les formes les

plus personnelles de Vart romantiqiw ont cte traitees

avec predilection par des S uisses r o m ands calri-
n ist es, hahiiuees par leur religion ä sonder leur

C(f'ur. So bleibt der Verf. schliesslich bei der Form
des Romanes stehen, nachdem er noch einmal betont
hat, dass dieser persönliche oder autobiographische

Roman, der zu unterscheiden ist von dem roman
d'analysc ou roman intime (23), nicht etwa, wie
Merlant - behauptet, mit der Romantik gegen 1850
sein Ende gefunden hat , sondern uns in immer
neuen Erscheinungen entgegentritt. Allerdings ist es

ein Unterschied , der unbedingt hätte hervorgehoben
werden müssen, ob die ganze dichterische Tätigkeit

eines Künstlers in dem obigen Sinne Ausdruck seiner

Persönlichkeit ist , oder ob ein Dichter nur in einem
Werke einmal oder gar nur an einzelnen Stellen eine

Beichte seines innersten Ich ablegt. Vor allem fehlt

bei diesen letzteren Fällen meist auch vollständig die

ein ganzes Leben hindurch zum Ausdruck kommende
innere Notwendigkeit, sich mitzuteilen, die ein Haupt-
merkmal jener persönlichen Literatur ist. Auch in

germanischen Ländern fehlt es an solchen Verkündern
ihres innersten, persönlichen Lebens nicht. Man braucht
dabei nicht nur au die Einwirkung des Pietismus zu
denken.

D a r m s t a d t. A 1 1) e r t S t r e u b e r.

Alexander Strempel, Qiraut de Salignac, ein pro-
venzalischer Trobador. Rostocker Dissertation. Leipzig,
August Hoffmanns Druckerei. 1916. 106 S. 8».

In einer „vorläufigen" Ausgabe ohne varia lectio

hat Rene Lavaud 1912 drei Trobadors von

' Seine „Bekenntnisse" : U premier chef-iVieuvre de In

Utteraiure 'persoimelh (14).

- ..Riimrni pei'soiincl de Rmissenn ii Fromentin".
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Sarlat, darunter Giraut de Salignac, heraus-

gegeben. Dies war S tramp el woh! nicht bekannt,

als er seine Dissertation anfertigte. Da es sieh aber

bei Lavauds Arbeit nicht um eine eigentlich wissen-
.s c h a f 1 1 i c h e Leistung handeln soll >, so dürfte sie für

die Gestaltung und Deutung der Texte weiter keine

besondere Bedeutung haben.

Strempel ist mit sichtbarem Eifer an die Be-
arbeitung seines Stoffes gegangen. Er hat seine Aus-
gabe mit Einleitung, deutscher Uebersetzung, Kommentar
und Glossar versehen. Unter den vier Gedichten, welche
nach ihm von Giraut de Salignac herrühren, ist nur

eins (Nr. IV = BGr. 235), in dessen Geleit er Be-
ziehungen auf die Lebenszeit seines Dichters finden

zu können glaubt. Aber nicht nur, dass die Echtheit

des Geleites zweifelhaft ist, wird gemäss der besseren

Hs. Ji das ganze Gedicht Giraut de S. abzusprechen
sein. Dagegen wird man von den drei „nicht sicher"

attribuierbaren Gedichten Nr. 1 mit ziemlicher Gewiss-
heit den echten beizählen können. Strempels Auf-

fassung von der Zugehörigkeit dieser Gedichte hängt

ebenso wie die Rekonstruktion der Texte mit der Art
zusammen, wie er die einzelnen Handschriften ein-

schätzt. So manches von dem, was er in den Be-
gründungen seinerHandschrifteuschemas beiseiteschiebt,

wird sich bei näherem Zusehen als recht brauchbar,
ja als das wahrscheinlich Ursprüngliche erweisen.

So hat sich denn ziemlich viel zusammengefunden, was
sich zu den wenigen Gedichten sagen lässt.

Ged. I (Gr. 249, 3), S. 50. v. 2 prendcihrs „die

nehmen werden", Levy, Sw. 6, ifeDS, 2 ; v. 8 roJadors

solche (Falken), die „Flieger" sind (vgl. oifirint hon
voleur „gut fliegender Beizvogel"), „gut fliegende";

V. 4 montadorf: „hoch steigende" ; v. 6 am „wünsche
ich", s. Appels Chrest., S. 210a; v. 8 ii iotz los

weiUors „den Allerbesten"
; v. 10 mos (s. d. Anin.)

wäre immerhin auch denkbar: ich begehre „meine
Windhunde", solche, die mir gehören sollen; aber bos

ist besser und wie in v. 10, li; und 17 auch statt

los in V. 12 einzuführen; v. 13 rhins de sers odors
übersetzt Strempel „Hunde mit der Witterung der

Hirsche"; Hs. D hat rdors, und so lese man eh. d.

s. e d'ors ..Hunde für (die Jagd auf) Hirsche und
Bären"; v. 15 f'azcnda „chose" (Fet.

wäre etwas für mich!" — v. 18 soJaz

„Freude belebt sich wieder dabei", bei

v. 26 Mit D: Qu' als:

ringere") bilden dann reis

also nach donar lor rivanda („speisen, bewirten";

Kolon und nach ralvcissors Punkt; v. 31/2 der Dichter
will wohl sagen: „So gross ist alsdann (wenn mein
Wunsch nach Reichtum und Ansehen in Erfüllung geht)

meine Macht, dass ich wünschte, dass einer (von den
Vornehmen ge ns = (/' US) auf mich aufmerksam
würde"; S'i i „daliei"; 35 forte ist „Festung", also

davor ein Komma; v. 34—36, man vgl. dazu Gr. 3, 2,

V. 26—28 (Zeitschrift f. rom. Phil. 39, 160), wo Ademar
lo Negre mit seiner Kraft prahlt, die infolge neuen
Liebesglückes derart gewachsen sei, dass er sich bei-

nahe aus reiner Kühnheit auf hundert Leute stürzen

möchte; v. 37— 39 bilden In dem in der Fussnote 107
gegebenen Sinne den Uebergang vom (irössenwahnsinn

dict.) : „das

s' / remenda
ihrer Masik

;

zu (jrans et menors („Ge-

. valvassors die Apposition,

^ Vgl. Hilde Jä,schke, Der Trobador Elias Uairel.
Breslauer Diss. von 1918, S, :i

!
des Dichters zu seiner Verständigkeit; nach 39 er-

!
ganze man: „Und so meine ich nun"; v. 41 ff. er-

halten wohl erst, wenn man in 41 das in allen Hss.
stehende qui und in 42 (mit TJ) voillats einführt, die

richtige Gestalt: genser, qui fiort bendn, Voillats

c' a mi se rcnda : Si tot ses caps e jUirs De totas las

gensors , De mi merces ros prenda! Zu una und
genser quiport bevda vgl. Bartsch-Koschwitz. Chrest. 80,

12 und Lex. rom. 2. 210b; 42 „Wollet, dass sie (die

Liebe) mir zuteil werde" ; 43 ses == ets s. Schultz-

Gora, Prov. E.-B.^ § 153 und = setz in den Varianten
zu E.-B.', S. 151 V. 34, derjenigen aus a: que mi sez

und der aus G : wp sez^ wo allerdings auch »>?' eseg

gelesen werden und die von Appel, Chrest. S. XL mit

Fragezeichen versehene Form essez in Frage kommen
könnte.

Ged. II (Gr. 249, 2). S. 54. jetzt auch in

Lommatzschs Prov. Liedbch. S. 213. Das Gedicht
ist ein ausgesprochenes partimcn und nennt sich auch
selbst so in v. 49. Gegenüber dem von Strempel S. 25
geäusserten Zweifel genüge es darauf hinzuweisen, dass
ein und dasselbe Partiraen (-tr. 194, 2, Carstens, Ten-
zonen der üisels, S. 43, tenzo benannt wird in

QBTa^ und jMvtimen in 0. — Die Version der Hs. a
(= a ^) scheint mir einer Vorlage zu entstammen, die

dem Original am nächsten stand, v. 1—2 würde ich

lesen : En Feironet , aras ai eil coratge Q' ieu vos

demnn, et es de drudarid. In einer Vorlage von a
hat man wohl infolge Missverständnisses das aras in

dunarasoii (= d' una r. in Adf) geändert und wegen
der Verlängerung des Wortes das en „Herr" vor P.

weggelassen ; ara[s) steht gern am Anfang von Streit-

fragen, so bei G. Bornelh Nr. 58, 1 Ara-m platz und
bei Gui d" Uisel, Carstens S. 44, Ara'm digatz. —
V. 4 eher mit a: gara'tis de faillia; faillia für

falhida wie v. 34 partiu für pnrtida ; v. 7 e cal qe'us

m' atalen; 9 wie 25 und 41 Segner: v. 16 /fl mostron
in D verstehe man T catiostroi) ; dregz wäre das Subst.

;

V. 18/19 „denn derjenige ist keineswegs gut für seine

Freundin, der, wenn er sie sieht, ihr gegenüber in

verliebtem Zustande ist (V es) . .: v. 19 und 22 die

Form vez in a stützt wohl das ves (videt) in Appels
Chrest. S. XXVIII a; v. 22 Qe re = q' el re in T
und car uez in a „denn es sieht"; 23 cill : 24 „wo
ich auch sein mag"; die Variante von a: con qe sia

fehlt bei Strempel; v. 25 „und alle Schäden"; 26
(/' amor „was die Liebe betrifft"; v. 27 Quan A.
(in Da] = Qu' a n A-: ratge, s. in dem Zitat Lex.

V. 5, 28, 1 ratjc: v. 29 Für la ga7-des etwa l' agardes,

wie ja V esgares in /' steht; lamer es von T soll dann
gewiss la mires sein; v. 31 afortiiiiin „Ermutigung,
Ansporn"

;
in a ist antre sortinien vielleicht verlesen

für autr e{n)fortinien (/' für f) ; v. 32 Ques am en loc,

tro l' uoill mostro-n la via „bis die Augen den Weg
dazu zeigen"; v. 33 — 36 zitiert Levy, Sw. 6, 98. 7

als Beleg für partida „Doppelvorschlag, dilemmatische
Frage"; v. 34 Conois qe'l pieitz chausis „erkennt,

i dass ihr das Schlechtere wähltet"; rJiausetz ist

Präsens; paria aus a fehlt in den Varianten; v. 36
auzatz in A für sonstiges aujotz ist zu beachten

;

V. 37 wäre zu übersetzen: „denn Liebe geht von den
Augen da nicht hin (geht nicht ins Herz), wenn das

Herz nicht die Empfindung davon hat" ; besser aber

mit a : „Liebe der Augen hat keinen Wert, wenn das

Herz es (das gewisse Etwas) nicht empfindet" : v. 38
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ist francamen unübersetzt geblieben ; v. 39 celui ganz

allgemein „denjenigen", den man nicht in Person sah;

V. 42 mit rt; dann sind csser snhutr/c „scheu, zurück-

haltend sein" und esser prop „nahe sein" Gegensätze;

V. 44/5 mit a: „so raubt mir sogar die Macht (der

Augen) das Herz und den Mut und bringt es (das

Herz) in ihre (der Dame) Botmässigkeit" ; v. 47/8

mit a: „und die Augen sehen . . ., was das Herz nicht

(sehen) kann und nicht hören würde {auziriay, d. h.

was es in keiner Weise wahi'nehmen könnte: v. 51/2

mit (I, das auch in beiden Versen, entgegen Strempels

Bemerkung S. 54, die richtige Silbenzahl aufweist:

„und weil Schönheit ihren hübschen Körper für die

Beste auserlesen hat , so halte ich alles für gut , was
sie davon (von meinem Gedichte) sagen mag"; v. 55

Cur i cgtay: v. 56 mit n: E sahra'n dir qals rcizos

maijs rah'ia „und sie wird zu sagen wissen, welcher

Beweisgrund davon (d. h. welche von beiden Beweis-

führungen) wohl am meisten wert ist".

Ged. III (Gr. 249, 4), S. 59. Nach v. 4 Komma ;

\-. 6 hon' aconhmsu ; v. 7 (vgl. S. 00) ca in H wohl =
(•((, i' 10)1 ; V. 2:i da il/a „Tag" in derselben Strophe

V. 27 im Reime steht, hat man hier etwa gwe c' oni

(ha zu lesen; v. 29 (vgl. S. 60) aircti in C; v. -32

jiJazcn ..gefällig" ; für v. 38 schlage ich wegen cossirc

„ich denke" in v. 29 vor: E'n j}es en cossirr; v. 41

Que'lh; v. 42 (lese (immer"?) gehört wohl zu te; v. 4-"i

statt ni terra te würde ich , wegen des te im Reime
von v. 41, ebenso wie auch BBorn^ 30, 13, ni terr'

ate schreiben; atener entspräche dann dem lat., auch

in lokaler Hinsicht gebrauchten, attinerc „sich hin-

erstrecken" ; V. 47/8 L(t Valens reina retc Dompncy
fin a heutat ancse „die wackere Königin nimmt
edlen Frauendienst stets freundlich auf mit einer Schön-

heit . .
."

: V. 50 no )*' (von ihr) ai.

Ged. IV (Gr. 235), S. 64, gehört, wie eingangs

gesagt, nicht Gu-aut, sondern eher Gui d' Ilisel, dessen

Dichtungen es auch von Santangelo (Catania 1009,

vS. 74 nach CB bearbeitet) ohne nähere Begi-ündung

eingereiht wird. Strempels Beweise gegen Guis Autor-

schaft (S. 32 ff.) sind nichts weniger als überzeugend.

Bei Gui d' Uisel begegnet auch sonst die lüage des

Dichters über die andere, die ihm untreu geworden
ist, so Gr. 194, 12, I, III, IV und V, Dichtgn. der

Trobadors Nr. 23, und sein Wunsch , von der Dame
geküsst zu werden, Gr. 194, 3 V, ib. Nr. 22. Dem
Register von C und der Hs. R gibt z. B. auch

Stünming jetzt (BBorn^, S. 48 unten) und mit ihm

Naudieth, G. Magret S. 103 und S. 131 VII, in der

Attributionsfrage recht gegenüber (
'. Die das Gedicht

Gui zuweisende Hs. R, von der auch Appel, BVent.
S. 50 zeigt , dass ihre üeberlieferung durchaus nicht

immer unzuverlässig ist. verdient hier, wie sich

weiterhin zeigen wird , vor den übrigen , was die

Strophen folge und vielfach auch den Te.xt betrifft,

sogar den Vorzug. Dadurch wird wieder wahrschein-

lich, dass in v. 45 das auch sonst bei Gui d'Uisel

vorkommende und bestimmtere na Maria von Tt eher

in den Text gehört als die allgemeinen Anreden von

C und e. — v. 4 s'en; Santangelo liest si en. Mit II:

V. 7, 8 E si (so) vos say . . . E quan, 9 Enans q{e)'rts

vis, 11 Pueys quant, 13 no'us sahia vezer; voler

auch in v. 37, wenn auch als Subst.; man setze Punkt
nach V. 13. Mit J? v. 14 (Subj. „es"), 15 und 16;
V. 17 No'tis , 20 car ; v. 22 schreibe man Amors;

V. 24 statt tan ni quan, das sich am Ende des v. 15
findet, mit /(': on qiie an „wohin man auch gehe".
Str. IV und V sind, obwohl Strempel S. 34 meint,

ihre Anordnung in Jt. sei „sinnwidrig", dennoch mit Jl

umzustellen. In Str. III handelt es sich nämlich
wohl nicht um eine Klage (in v. 28 bedeutet das

Reimwort claiiior ..Klage"), sondern um eine Bitte,

Forderung (vgl. claniar uiercc, v. 2); überdies schliesst

sich Strempels v. 25, zumal wenn man darin, wieder
mit It, No'm tenon clan liest, an seinen v. 40 treffhch

an (Ich habe vor den Verleumdern keine Angst. Bei

euch schaden diese mir ja nicht), und v. 32 eignet

sich gut als Vers der letzten Strophe, v. 26 (mit V)

j
Cm Dieus de mal estrr, wie auch Sant. richtig liest;

vgl. esirenar de totz hes, Lex. rom. 3, 225 li. v. 28
no'n: v. 31 , wo sich Sant. Raynouard anschliesst,

I folge ich abermals I{, das zusammen mit e da gewiss

im Rechte ist, und lese Per qu'ieu la met per
tostemps a mon dan; metre a son dan „verachten"

s. Appel, ehrest., Glossar; v. 32 lial mit Jt ; v. 38

en „von euch" ; v. 42 gen gehört auch zu metetz. —
V. 41—43 stehen nur in e\ da (' und H die drei

Verse nicht enthalten, so scheint irgendein Verehrer

der Grätin von Burlatz sie erst siiäter hinzugedichtet

zu haben, indem er den v. 44 der echten tornada
von C B entlehnte und dann dort einen anderen Vers
einsetzte. Man lese mit 7? v. 45 ausser na Maria
auch per ver, 46 dornt, sowie 48 Car niilh' antra del

mon iion val aitan.

Das erste von Strempels Gedichten unsicherer
Zuweisung (Nr. ]. Gr. 249, 5, S. 69) glaube ich

mit den besseren Hss. DM für Gii-. de Salignac in

Anspruch nehmen zu können. DM (und V) verdienen

nämlich den Vorzug; sie weisen in v. 14 nicht das-

selbe Reünwort me auf wie in v. 21, enthalten nicht

die wegen der Anrede und Reimwiederholungen ver-

dächtige Str. V und vermeiden auch die zugleich mit

der Interpolation jener Strophe nötig gewordene Form
der Anrede in Str. VI. Man lese v. 1 Tot en aiial

esperansa, 4 qwem don e{t) estray, 6 etwa, wegen
des Reimwortes te (= tenet) in v. 20 : Quei sien

(Hs. E) juee perdut rete „wieder aufnimmt" (s. Försters

Wbch. unter refenir), 7 fuy mon he, 10 Qu' ieu muer
„so dass ich sterbe, hinsieche" (s. niurir v. 14 und

mner v. 21), 11 e suefre, 12/14 Mas plus greu ni es

qnar . . . que per re „aber ich bin deshalb mehr be-

sorgt, dass . . ., als wegen irgend etwas". — Str. III

und IV steUe man um; dabei ergibt sich nichts ,, Sinn-

störendes", und V. 36 schliesst sich sogar sehr gut

an V. 21 an. — v. 15/16 w» lansa un aiiioros pensanaa
.,sie sendet mir ein liebevolles Gedenken zu"; v. 17

eideiramen „ganz und gar" ; v. 18 que (welches) ges

non ai; 19 s'esmendu wenn sie mir, da sie

i doch mein Herz hat , mit dem ihrigen keinen Ersatz

[

leistet"; 21 Sapcha de pla („sicherlich") qu'ieu muer

] me; 22/3 Car doian totas s'enansa Vas (in bezug auf)

j

p^-etz e heutat e sen; 24 E miels parVez aeuil gen:

25 So saho'l pro. — v. 29 lautete jedenfalls besser

nach C: E degratz . „und ihr solltet" . . .; aber

die Strophe ist, wie gesagt, unecht; honransa steht

auch V. 8 im Reime, he v. 7 und re nunmehr v. 14;

i V. 36/8 Et er grans desmezuransa („Ungehörigkeit"),
' Si m' auci; pus no'm defen, Li no trac autre guiren

„finde ich da keine andere Hilfe"; v. 39 fis li serai:

]
V. 41 tan r ai bona fe; v. 42 Bei („bei ihr").
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(Ted. Nr. 2 (C4r. 249, 1), S. 73. Die beste Lesart
bietet m. E. 31 dar. Mit aD ergibt 31 enst den
richtigen Sinn in v. 2 und 31 allein in v. 9, mit P
hat es V. 13 besser olJiS statt o^w, in 20 ist s<i man
in 31 gewiss urs])rünglicher als somnhan, das da wegen
(n dornicn in v. 21 nicht angebracht ist, v. 24 ist 31
allein das Richtige zu entnehmen, und die nur in Jf
befindliche Strophe E si tot und die Strophe Sorm S.

hat doch erst .Stremjiel, nnd zwar zu Unrecht, um-
gestellt. In 3T ist das Gedicht dem J'c/'re llrcnion

zugewiesen, und dieser kommt wohl auch als Autor
am ehesten in Frage. Peire Bremon und Sordel haben
vor ihrem Liederstreit zueinander „offenbar in ganz

gutem Verhältnisse gestanden" (s. Schultz - Gora,

Archiv 93, S. 132), und da doch Sordel, ebenso wie

Blacatz ', Guida von Rodes liebte und gewiss auch mit

ihrem Bruder, dem Grafen Hugo IV. von Rodes
(1227— 74), verkehrte, so ist anzunehmen, dass auch
P. Bremon mit diesem bekannt gewesen ist ; mithin

könnte denn Peire sein Lied al pro contr reden, Cd
de h'odes (s. v. 38/9) gesandt haben. — v. 2 E pueys
]n prent us autr' e Ja rrte („behält") ; v. 6 arer

enjaiizinieu: enj., noch nicht belegt, ist = efij., afz.

enjd'iüsement ; v. 7 .,nahm sie einen Schlechteren" c nies

nie en soan: v. '.t n) iiierees mi j'os n dreg JHtjada
(„zuerkannt''); v. 11 En s'ani/'stat <in non rueiUi arer

rc: die Ya.i: von I)[K don no'm val(}i) re wird eher

(s. d. Anm.) bedeuten „von der ich keinen Gebrauch
mache"; v. 12/15 tals dona iii'a s'anwr autreijada

(„zugesichert") Ques a mos oiUs (plus) helJa per mi
cen, Coinda e pros al hrus de tofa f/eii. Ein' r leials;

V. 17 sospir ras In doiissa eonirada : v. 18 e si tot

dl no'ni re (sie mich nicht ^ wir uns nicht); v. 19
im mein cor: in^ als Präpos. wie „Dichtgu. der

Trob." (>, 5; V. 20 ff. inanhtas ref- (nicht frtz) li

ai sa man liaixada E nai aejntz- mit plazers cn
dornten Que del nienor ai plns man cor jaiizen. {hiemi

he ni'o pes ni ni'en ran renienihraii. Vejaire m'cs
qieades li o denian („dass ich es — s. o v. 23

—

sogleich von ihr verlangen soll" ; v. 2ti no's mahne;
27 Que~ „denn"; Semikolon nach leialiiien: v. 29
„wenn ich sie (die andere) überhaupt je liebte" ; v. 30
En leis: Str. V, nur in P. ist wohl als Geleit an-

zusehen; 33'4 etwa qu'ur iii'a lien emendadn {„wieder
gutgemacht") Tota l'ira qa'el/i nta donaeVanese

:

V. 3<> hier besser als S. 20; v. 38 „begib dich zu .
."

(imjierat. Fut.) ; v. 40 ..und heute noch verdopple du
(Lied) .seinen Wert!"

Nr. 3 (Gr. 240. 7). S. 78. BIK sind hier ver-

hältnismässig die besten Hss. : vgl. v. 10 plasa ms.
v. 11, 29 und für IK auch 31. Demnach ist wohl
auch ihre Attriliutiou, die dem von Stremjjel S. 47
am ehesten dafür in Betracht gezogenen (luir. lo Ros
gilt, die richtigere. — v. 3 presans ; v. I iardesetz;

' An der .sich auf dieses Liebesverhältnis der Ijriden '

Dichter beziehenden Stelle Sordel, ed. de LoUis, XVIII, 6
lese ich abweichend vom Hrsg. i/' ("(^r jier leis canutz (s. die
V'ar. Equicola: elr) „denn ilir (Sordel) seid um ihret-
willen ergraut". Von Blaca tz, der damals schon im hoben
Greisenalter stand (s Soltau, Blacatz S. 61), kann doch
P. Guilhem kaum gesagt haben, er sei (in der letzten Zeit)
durch Liebeskummer gealtert, wohl aber von Sordel,
der zur Zeit etwa 35 Jahre alt war (vgl. Arch. 93, 133).

Aehnlioh sagt auch G. von liornelh, Xr. 30, 10, von sich
am Anfang der dreissiger Jahre: per <ih' csdemili liarx

(8. G. V. B., Berlin 1894, S. 25;.

hteipnais „nunmehr"; v. 5, wie 10 und 26. vostre;

V. 10 plasa vos; v. 11 ric^ honors, on 2ilus atit' es

e grans; v. 14 fjxeiz) autre: v. 17 fe es in IK =
fezes, fezetz; aconhdansa „Benehmen"; v. 18 Q'ucij-

mais; v. 21 „seit ihr erlaubtet, dass ich mich für

den eurigen hielte"; v. 25 „ich fürchte sehr, ihr

nehmt es übel , dass (rjuar v. 30) ich mich so lange

von eurem Lande ferngehalten habe, und bin ungewiss,
warum denn (ejnar v. 29). wenn mir Schaden daraus

erwüchse, ihr unrecht haben sollt; denn man sollte

sich öfter dahin wenden (tenir ,se diriger'. Pet. diel.),

wo man zu leben und zu sterben hat". Also ist auch
hier wieder vostre in v. 29 und tenir in 31 nicht gar

so „sinnlos", wie der Hrsg. S. 79 gemeint hat.

Strempel hat seine Ausgabe Ende 1916 aus dem
russischen Schützengraben heraus drucken lassen, und
es ist wohl möglich, dass er in textkritiscber Hinsicht

zu manchem annehmbareren Ergebnis gekommen wäre,

wenn er bis zuletzt honamen et en patz hätte zu Werke
gehen können. Auf alle Fälle aber wird, wer es unter-

nimmt, provenzalische Gedichte zu bearbeiten, den
Handschriften im ganzen ein grösseres Mass von Wert-
schätzung und "^'ertrauen entgegenbringen müssen, als

das hier von Stremj)els Seite geschehen ist.

Berlin. A d o 1 f K o 1 s e n.

Z e i t s ehr i f te n u. ä.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen 13'.l, 3/4: T. O. Acbelis, Zu Lessings Auf-
satz .,Km)iiu1us und Riraicius''. — ü. Herzfeld, Augusk
Wilhelm Schlegel in seinen Beziehungen zu englischen
Dichtern und Kritikern. — B. Fehr, .John Keats im
Liebte der neuesten Forschung. — F. Rosenberg,
Goethes „Braut von Corinth" in Frankreich. — J. Jarnik,
Zur Interpretation von I. Creangä's Harap Alb III

(Schi.). — H. Lüdeke, Tiecks Shakespearebuch: ein

neuer Fund. - A. Brand], An Prof. Frederic J. Car-
penter, Barrington, Illinois. ~ Fr. Bader, Byroniana III.

Der \'erfasser des Uriel. — W. Mulertt, Huracan
von der Hell. — O. S c b u 1 1 z - G o r a , Ein provenzalisches
Sprichwort. — Karl Christ, Cleomades-Fragmente. —
0. S c b u 1 1 z - G o r a , Zum Plancb des Bertran Carbonel. —
Max J. Wolff, Italienisches zum Tartüffe. — Erich
L ö w e n t b a 1 , Von Goethe über Heine zu Victor Hugo. —
Beurteilungen und kurze Anzeigen: Friedrich Gundolf,
Goethe (Albert Ludwig). — W. J. Keller, Goethe's
estimate of the Greek and Latin Writers as revealed by
his works. letters, diaries, and conversations (Albert
Ludwig). -- II Codice Vercellese con omelie e poesie in

lingua anglosassone, per concessione del ven. Capitolo
Metropolitano di Vercelli. la prima volta interamente
riprodotto in fototipia a cura della Biblioteca Vaticana,
oon introduzione del prof. dott. Massimilano Foerster
deir Universitä di Lipsia (Wolfgang Keller). — Richard
Rolle's Meditat io de passione douüni according to ms.
Upjisala C 494 edited witli introduction and notes by
Harald Lindkvist (F. Liebermann). — Bernhard Fehr,
Studien zu Oskar Wildes Gedichten (Friedrich Brie). —
Karl Arn hol dt. Die Stellung des attributiven Adjektivs
im Italienischen und Spanischen (Fugen Ijercb). — Helene
Burkhardt, Studien zu Paul Hervieu als Romancier
und als Dramatiker (Kurt Glaser). — R. E. Curtius,
Die literarischen Wegbereiter des neuen Frankreich
( V. K 1 em p e r e r). — Walther K U c b 1 e r , Romain Rolland,
Henri Barbusse, Fritz von Unruli (H. Geizer). — P. Leh-
mann, Aufgaben nnd Anregungen der lateinischen
Philologie des Mittelalters (F. Liebermann). — Carl
Reinholdt, Die AVundergeschichten des Cod. Pal. germ.
118 (.\lfons Hilka). — W. v. Wartburg, Zur Benennung
des Schafs in den romanischen Sprachen. — Kurze An-
zeigen : K. V. Ettmayer, Vademecum für Studierende der
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romanischen Philologie. — Elise Riciiter, Fremdwort-
kunde. — E. Lerch, Die Verwendung des romanischen
Futurums als Ausdruck eines sittlichen Sollens. — ße-
petitorien zum Studium altfranzösischer Literatur-

denkmäler, herausgegeben von K. v. Ettmayer. Nr. 2

:

E. Winkler, Das Rolandslied. — E. Platz, Les noms
fran9ais ;'i double genre. — A. Z ün d - Bu rguet, Exercices
pratiques et methodiques de prononoiation franyalse. —
A. K Olsen, Zwei prov. Sirventese. — L. Spitzer,
Katalani.sche Etymologien.

aermanisch-Romanische Monatsschrift VIll, 1,2. .lan.-

Febr. 1920: R. Blümel, Gibt es Gebiete der Grammatik,
die für die Schulgnininiatik nicht in Betracht kommen V —
R. Müller- Freienfels, Gotische Formgebung in der
deutschen Literatur. — Edita Aulhorn, Vom engl.

.Soldatenlied. - M. L. Wagner, Die Beziehungen
zwischen Wort- und Sachforschung. — Erna Merker,
Zu den ersten Idyllen von Job. Heinr. Voss.

Neophilologus V, 3. April 1920: Gerardo J. Geerts, El
£roblema de los romances. — .7. W. Marmelstein,
i'etat primitif de L'Kpistre au L'nii. — C. Serrurier,

V'oltaire et Shakespeare.— CK ramer, Les poemes epiques
d'Andre Chenier 1. — A. C. Bouman, De zinsbouw van
Berthold von Regensburgs Predigten I. — R. Volbeda,
Armainildoii. — A. G. van Kranendonk, Het dicht-

werk van Francis Thompson. — .1. van Wagenin gen,
Ex.minister, ex-Keizer. — Engelbert Drerup, Homer
und die Volksepik. — W. F. The m ans, Sur deux vers
du Mi/ise de Vigny. — Besprechungen: K. Sneyders
de Vogel über L. Foulet, Petite Sj-ntaxe de l'ancien

fran(,-ais. — J. .J. Salver da de Grave, über Robert
Gro.sseteste, Le (;h:'iteau d'amour, texte du XIIP' siecle

p. p. J. Murray. — K. R. Gallas über Andre Beaunier,
La Jeunesse de .Toseph .loubert. — J. H. Schelte über
H. A. Korff, Voltaire im literarischen Deutschland des
18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen
(xeistes von Gottsched bis Goethe. — Selbstanzeiger.

:

C. de Boer, Ovide Moralise, poeme du commencement
du XIV'' .siecle, Tome II, livresIV— VI. — K.J. Riemens,
Esquisse historique de l'Enseignement du franvais en
Hollande du XVb- au XIX« siecle. - A. P. Roose,
Het Karakter von J. .1. Rousseau. — Inhoud van Tijd-

schriften.

De Nieuwe Taalgids. 14'' Jaarg. 1' Afl,: J. W. Muller,
Over wäre und schijnbare gallicismen i. h. Middelnederl. - -

J. Prinsen ,T. Lz.: Ossian . — Ph. .1. Simons, Lege
vornaamwoorden. — W. de Vries, lets over afwijkende
„konstrukties". — C. G. N. ile Vooys. Uit en over oude
spraakkimsten. - Aankondigingen en Mededeelingen: lu-

augureele Reilevoeringen. — Klein Plakkaatboek v.

Nederland. Handelingen en Levensberichten. — Aan-
teekeningen v. h. Prov. Vtr. Geuootsch. — Jaarboek der
Vlaamsche Academie. — ßoekbeoordelingen : .J. Koop-
mans, De oude und uieuwe histor. roman in Nederland,
door ,1. Prinsen J. Lz. ; ,T. Prinsen, Hendrick Laurensz.
Spieghel, door Albert Verwe}'; C. G. N. de Vooys,
Gelaat, gebaar en klankexpressie, door Dr. .Tac. v. Gin-
neken; U. G. N. de Vooys, Hier beginnen sommige
stich tige punten van onzen oelden zusteren, uitg. door
Dr. D. de Man; 0. G. N. de Vooys, Den Spieghel der
Salicheyt van Elckerlijc, uitg. door R. J. Spitz. — Blad-
vulling, Muziek en Taal (.Tac. v. Ginneken).

Tijdschrift voor Taal en Letteren. !' Jaarg., 6' Afl.:
<-'. .7. Zwijsen Pr., Grepen uit de Spaansche Letter-
kunde II. — Dr. P. C. de Brouwer, Het handgebaar
bij de Romeinen. — Dr. H. H. Knipp en lierg, Letter-
kundigen uit Limburg VII. — J. Kleijntjens S. .7.

en Dr. H. H. Knippenberg, Een handschrift uit

14.5 8. (slot).^ -- H. M. S. Bernsen, Das Erzen. --

Dr. H. H. Knippenberg, Vereering en Kleineering;
In het „Album Amicorum" van den beere .lan v. Hoog-
straten.

Neuphiloiogische Mitteilungen, 1920, 12: H. Ojansuu,
Altes und Neues zu den germanisch-fiDnischen Be-
rührungen, II. — Leo Spitzer, Kat. üixecar ,heben'. —— Besprechungen: K. Sneyders de Vogel, Syntaxe
historique du franvais (A. Wkllensköld|. — Daniel .Tones,
An Outline of English Phonetics (ü. Lindelöf). — Alois
Brandl, Zur Geographie der altenglischen Dialekte;

Eilert Ekwall, Contributions to the History of Old

English Dialects (ü. Lindelöf). — Ake W:son Munthe,
Kortfattad spansk spräklara I (Elin Johansson, A. W.,
0. ,7. T.). — Hilja Wall den, Leitfaden für den ersten
Unterricht im Deutschen (E. Hagfors). — Fr. v. S c h i 1 1 e r

,

Wilhelm Teil, johdannoUa ja sanaselityksillä varustanut
A. Honka (E. Hagfors).

The Modern Language Review XIV, 2. April 1919: G. D.
Willcock, A hitherto uncollated Version of the Surrey's
Translation of the IV. Book of the „Aneid". — A. E.

Allen, A new Latin Ms. of the „Ancren Riwle". — Be-
sprechungen von C. D. F i s h e r . Petrarch ;M. A.Polier,
Four Essays (drei über Petrarca). — XIV, 4. Okt. 1919:

W. W. Greg, Re-enter Ghost. A Reply to Mr J. Dover
Wilson. — Ethelwvn L. Ferguson, The Play Scene in

„Hamlet". — W. W. Greg, The „Hamlet" 'Texts and
Recent Work in Shakespearian Bibliography. — D. S.

Sarma, Two Minor Critics of the Age of Pope. —
R.E. Zach ri SSO n, Scandinavian or Anglo-Saxon NamesV
— Alma de L. Le Duc, The Pastoral Theme in French
Literature during the l'ourteenth and l^ifteentb Centuries.
— Mabel Day, The Weak Verb in the Works of the
„Gawain"-Poe't. — W. L. Renwick, The December
„Embleme" of „The Shepheards' Calender". — W. J.

Lawrence, The King's Revels T'layers of 1619—1623. -

Ders., Goffe's „The Carele.ss Shepherdess". — Ernest
Weekley, „Gerfalcon". — Ders., „Scent" as a Hunting
Term. — Benj. M. Woo dbrid ge, A Folk-Lore IMotif in

Antiquity. — Ders , Lady Morgan and Merimee. — Joan
Evans, The „Lapidary" of .\lfonso the Learned. —
Aubrey F. G. Bell, Ategina Turobrigensis. — Reviews:
E. Ekwall, Scandinavians and Celts in the North-West
of England (Allen Mawerl. — B. Holland, i\Iemoir of

Kenelui Henry Digby (G. C. Moore Smith). — L. Collison-
M orley , Shakespeare in Italy; S. A. Nulli, Shakespeare
in Italia (J. G. Robertson). — M. Asi n Palaci os , La
E.scatologia Musulmana en la Divina Comedia (T. W.
Arnold). — Obras de Lope de \'ega, II (H. A. Rennert). —
M. Gallaway , Studies in the Syntax of the Lindisfarne

Gospels (W. J. Sedgeiield). — XV, 1. Jan. 1920: S. J.

Crawford, The Lincoln 7>aginent of the O. E. Version
of the Heptateuch. — Allan H. Gilbert, Milton on the

Position of Woniau. I. — H. V. Routh, The Origins

of the Essay compared in French and English Lite-

ratures. I. - Paul .Studer, La Chanvun de Rainoart.

Material for a critical editiou. -- Paul Passy, Notes
sur le Patois de Cunfin (Champagne). — Aubrey F. G.

Bell, The Eleven Songs of Joan Zorro. — M. Blakemore
Evans, The Staging of the Donaueschingen Passion

Play I. — t'.jril Brett, Hunuil- Unwine-Unwen. —
J. .tackson, Sir Gawain's Coat of Arms. — F. P.

Wilson, „An Ironicall Letter". — Ders., Three Notes
on Thomas Dekker. - Henry Bradley. „Cursed
Hebenon" (or „Hebona"). — Hyder E. Roll ins, „King
Lear" and the Bailad of „John Careless". — W. J.

Lawrence, The King's Piavers at Court in 1610. —
D. G. Larg, Jakob Friedrich "Bielfeld and the „Progres
des AUemans". — W. E. ÜoUinson, Notes on German
Naval Slang during Ihe War. ~ Reviews: Hope Emily
Allen, The Origin of the Ancren Riwle (G. G. Coulton).

—

E. N. Adams, Old English Scholarship in England from
1566—1800 (G. G. Coulton). — Arthur Q uiller-

( 'ou ch ,

Studies in Literature; Ders., Shakespeare's Workman-
ship (A. A.Jack). Henrv Fielding, The Tragedy of

Tragedies or The Life and Death of Tom Thumb the

Great With the Annotations of H. Scriblerus Secundus.

Ed. by James T. Hillhou.se (Montagae Summers). --

P. E. Guarnerio, Fonologia Romanza(Edm.G. Gardner).

Modern Philology XVII, 2. Juni 1919: M. Schütze,
Studies in the Mind of Rouianticism. — J. F. Praschen,
Earlier and later Versions of the Friendship-Theme. —
'.'.. Juli 1919: E. Preston Dargan, Studies in Balzac.

III. His general Method. — Bespr. von J. An gl ade,
Grammaire elementaire de l'Ancien I'ranvais (H. E,

Haco). — F. D'Ovidio u. W. Meyer-Lübke, Gram-
matica storica delhi lingua e dei dialetti italiani, trad.

da E. Polcari (E. H. Tuttle). — -5. Sept. 1919: J. D. Rea,
A source for the storm in „the Tempest". — W. A.

Nitze, On the chronology of the Grail romances. —
XVII, 7. Nov. 1919: Arthur C. L. Brown, The Grail

14
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aud the English Sir Perceval. — B. S. Sheldon, On
the Date of JUr et Galeroii. — George Tyler N orthup
and S. Griswold Morley, The Imprisonment of King
Garcia. — Reviews and Notices,

Publicatjons of the Modern Langua^e Association of
America XXXIV, 2. Juni 1919: A. H. G 1 1 b er t, Spenser's
hnitations from Ariosto.

Modern Language Notes XXXV, 2. Febr. 1920: .J. H.
Schölte, (iriinmelshausens Anteil an der sprachlichen
Ge.stalt der ältesten Simplicissimusdrucke. — H. Garring-
ton Lancaster, Two letters written by Racine to bis

sister. — Samuel Moore, Lawrence Minot. — R. 0.

Wh itf ord, On the Origin of the „Probationary Ödes for

the Laureatship". — Walter K. Smart, William Lich-

field and bis „Complaint of God". — Charles G. Osgood,
The „Doleful Lay of Cloriiida". — Henry S. Pancoast,
Shelley'.s „Ode to the West Wind". —"Reviews: C. H.
Gr;indgent, The Power of Dante (.T. E. Shaw). —
Elizabeth S. Tyler, La Cbanvun de Willame (Lucy
M. Gay). — Robert C. Hollid ay, .Joyce Kihner, Poems,
Essays, and Letters (.J. W. Tupper). --- Correspondence:
Ben.O. Clough, Notes on the Metapbysical Poets. —
Ders. , „Füll Many a Gem". — Samuel C. Chew,
Swinburne's Contributions to „The Spectator" in 1862. —
.1. Le Roy Brereton. One-Door Interiors on the
Elizabethan Stage. — Tucker Brooke, Elizabetban
„Nocturnal" and „Infernal" Plays. — Gilbert W. Mead,
Kipling and Aristo. — Brief Mention: M. A. Bay-
field, The Measures of the Poets: A new System of

English Prosod^'. — Percy H. Boynton, American
Poetry. — Florence M. Grimm, .'^stronomical Lore in

Chaucer. — XXXV. :'.. March 1920; M. B. Ogle, The
Perilous Bridge and Human Automata. — A. (). L ovejoy

,

Schiller and the Genesis of Komanticism \L — Ö. F.
Emerson, Mead-Meadow, Shade-Shadow, a Study in

Analogy. — Wm. P. Reeves, The Date of the IJew-
. Castle Gross. — B. 0. Williams, Italian Influence on
Ronsard's Theory of the Epic. — Reviews: H. E. Cory,
Edmund Spenser. K critical Study (Edwin Greenlaw). —
B. E. Young, Molirre, Le Tartuffe ou ITmposteur
(C. D. Zdanowicz). — Oorresponiience: H. R. Patch,
Anglo-Saxon Riddle h&. — E. 0. Hills, A Bibliography
of the publishod Works of Federico Haussen. — A.Schinz,
The Sources of Rousseaus's Edouard Bomston. — Harry
Glicksman, Lowell on Milton's Areopagitica. — Stanley
I. Rypins. The Old English Life of .St. Christopher.
Briet Mention: F. C. P resco tt , Poetry and Dreams.
Karl Christ, Die altfranz. Handschriften der Palatina.

Moderna Spräk XIll, 6. Sept. 1919: A. Malmstedt u-

Otto Heinertz, Idi Imhe nicht mhlaf'en hötinev. III. —
Arvid Smith, En ny funktiou av definite tense. —
B. Rosenbund, En prepositionsfn'iga i tvskan. —
Literatur. — 7.-8. Nov. 1919: Krik Wigh. En'ordföljds-
fraga i tyskan. - Benno Rose nb und, AV xchcint nicht

lidlmi xihiciftn kutnuii. — Carl Bergeuer, En randan-
niärkning tili Eliza's Husband. • Alfred Stenhagen,
Som en slant til krigsmnii singen. R. E. Zachrisso.n
Kommentaren tili .lohn Halifax,

en gang den nya funktionen av
efterskrift. — C. F. Fearenside,
and some ntber new English periodicals. - 1920, 1—2:

Carl O. Koch, Etüde sur la langue de Romain Rolland
(S. 1—36).

Edda. Nordisk Tidsskrift for Litteraturforskning XII. 3:

FredrikV etterlund, .Vtterboms „hyperboreiska republik".
— P. van T i egb e m, La uiytlmlogie et l'ancienne poesie

scandinaves dans la litterature europeenne auXVIII« sifecle.

— Hernian .Tanger, Norsk litteraturforskning 1917—1918

Zs. für deutsche Philologie 4S, 2/3: Fr. K au f f ui ann ,

Der Stil der gotischen Bibel. — t!.W e i d em a n n , Stephan
Roth als Korrektor. — F. Holthausen, Gotica. —
A. Heinrich, Aus Johannes Rothes ungedrucktem Ge-
dicht von der Keuschheit. — W. Stammler. Herders
Mitarbeit am „Wandsbecker Bothen". — Literatur: H. F.

Feilberg, Bidrag til en ordbog over jyske alnuiesmal
(Hugo Gering). - .losef Fritz, Das Volksbuch vom
Dr. Faust (G. Ellinger). Nikodemus Frischliuus Julius

redivivus, herausgegeben von W. Janeil (G. Ellinger). —

Arvid Smith, An
Definite Tense. En
The London Mercury

Paul Zincke, Georg Forster nach seinen Originalbriefen;

Georg Forsters Briefe an Chr. Fr. Voss, herausgegeben
von Paul Zincke (0. Walzel). — Max Fischer, Heinrich
von Kleist (K. Enders). — M. Krass. Bilder aus Annette
von Drostes Leben und Dichtung iHilda Schulhof). —
Ernst Lemke, Die Hauptrichtungen im deutschen
Geistesleben des letzten Jahrhunderts und ihr Spiegel-

bild in der Dichtung (Hilda Schulhof). — Moritz Graf
Strachwitz, Sämtliche Lieder und Balladen, heraus-

gegeben von H. M. Elster (R. Schlösser). — Th. Birt,
Schiller der Politiker (K. Enders).

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur, 44, 3: H. W. Pollak, Studien zum ger-

manischen Verbum. I. lieber Aktionsarten. — S. Singer,
Studien zu den Minnesängern. — F. Holthausen,
Etymologisches. — A. Leitzmann. Der Wortschatz
der Engelberger Benediktinerregel. — Ders., Erwide-
rung. — E. Schwentner, Zum Lautwandel germ.
II. >I. — Ders., Ags. lUcctan ,sclimeicheln'. — E. Sievers,
Zum Heli.and. — Ders., Zum Tatian. — K. Preisen-
dan z. Eine altdeutsche Nauienliste. — M.Spanier,
Zu Thomas Murner. — E. Kieckers. Zum nhd. Infinitiv-

gebrauch. — Ders., Die 2. sing. Imperat. im Nhd. als

Indikativ. — E. chs, Spätmhd. r«//)i/o(('. — O.Behaghel,
Schöpfen. — S. Feist, Zu den Ripuarien.

Zs. des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Januar:
W. Böthke, Die Sprache der Deutschen Reichs-

verfassung. — F. Grävisch. Volkstümliche Tiernamen
aus Schlesien.

Zs. für den deutschen Unterricht, 33. 12: H. Rinn,
Lutliers Sprailie. — A. Eiltzer, Rahmenerzählung und
ähnliches bei Alarie vonEbner-Eschenbach. — A.Lämmer-
meyr, Zur Beurteilung des Nibelungenliedes. — W.
Po ethen, Ibsen im deutschen Unterricht. — A.Bähnisch,
Der Deutschunterricht ohne den bisherigen Aufsatz? —
W. Stammler, Literaturbericht 1918/19. Zeitalter des

Barock (1600—1750). — P. Lorentz, Literaturbericht
1917/18. Goethe.

Zs. für Deutschkunde, Jahrg. 34 der Zs. für den deutschen
Unterricht. Heft 1: R. Müller- Freienfels, Die
nationale Eigenart der deutschen Lyrik. — Agathe
Lasch. „Sassesche sprake". — ,1. G. Sprengel. Die
wissenschaftliche Vorbildvmg der Deutschlehrer.— W.Hof-
staettcr. Vom Aufsatz in Mittel- und Oberklassen. —
R. Unger. Literaturberichte: Aeltere Romantik und
Hölderlin (1913—18). — K. Keuschel. Volkslied. —
R. Stube u. K. V. Hoff. Volkskunde. — R. Blümel
u. E. Geissler, Metrik, Poetik. Rhetorik.

Euphorion, 22, 3: G. Sommerfeld t. Sächsische Ver-
wandte des Dichters Friedrich Schiller? — A. Weyh-
mann, „Der Schwedische Mars". Eine politisch-satirisch-

dramatische Szene aus dem Jahre 1660. — Klopstocks
Ode „Die Entscheider". Hrsg. von Th. Berg. - - F. .1.

Schneider. Studien zu Th. G. von Hippels „Lebens-
läufen". 1. Die „Lebensläufe" und „Sophiens Reise von
Memel nach Sachsen". -- K. Albrich, Goethes Märchen.
Quellen und Parallelen. — R. Unger, Novalis' Hymnen
an die Nacht, Herder und Goethe. — H. Schulhof,
Eichendorf f und die spanische Lyrik. - .T.E.Wack ern eil,

Gilnis Jesuiten-Sonette. — W. Herrmann, Die Ent-
stehung von Theodor Storms Novelle „Ein stiller

Musikant". — H. Sehne hardt, Chr. IVIorgensterns

groteske Gedichte und ihre Würdigung durch L. Spitzer.

Lose Betrachtungen. -- Rezensionen und Referate: August
.Sauer, Carl Schüddekopf zum Gedächtnis. — Nach-
richten.

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde.
.">0'' deel. Nieuwe Koeks 30'' deel, 4'' afl.: W. de Vries,
Etymol. Aanteekeningen. — J. Vercoullie, Neger-
hollands viohc, Afrikaanscli hoctie, l'ntjipieritig, hthies, buttel,

Uli sanna, rinrd-lreirtca , fonlutrui^. - .Job. Snellen,
Hadcwijch-Hendrik Mando Merkwaardige Overeenkomst.
— W. F. Ticmey er. Naar aanleiding van W. van Hilde-
gaersberch's gedieht „Van Mer". — P. Leendertz Jr.,

Spaansche Brabaniler, vs. 45."). — Ders., Den haring oni
de kuit braden. — Kleine Mededeelingen. — C. Bake,
Een oude genitief bepaling nog niet geheel verdweneu. —
P. Leendertz .Ir., AI: „overal" en „altijd". - Ders.,
Mnl. (Heilste vr. ? - Ders., Mnl. monen.
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Sprak och SUI XIX, 3.-5. Hefti B. Hesselman, Ortho-
graphische Reformen in sprachgeschichtlicher Beleuch-
tung (S. 12—149). — E. Lundin, Die Behandlung des

Infinitivzeichens .,att" im jetzigen Schwedisch (S. löO—
183|. — Olsson Nordberg, Das "Wort forfailer (S. 230—
233). — J. E. Hvlen. Einige moderne Redeweisen
(S. 233—236).

Danske Studier, 1919, 3/4 : P. S e v e ri n s e n , Olsebyiuagle^
Egeslevmagle. — J. \V. S. .Tohnsson, En Forga?nger
for J. M. Thiele. — Poul Hauberg, Lidt om Henrik
Harpestra'ugs Ltegebog. — Holger Hjelliolt, Sonder-
jydsk Sprog- og Folkemindeforskning. — J. Jakobsen,
Öni Orkn0ernes Historie og Sprog.

English Studies. Vol. IL Nr. 7. February 1920: A. G.
van Kranen ilonck, Joseph Conrad. — H. Pout.sma,
Participles III. The Past Participle in detail. The
Participles compared with allied Forms. — Kotes. —
Reviews: W. van der Gaaf, Kaluza, Chaucer-Hand-
buch. — R. W. Zandvoort, Bridges. Ou Euglish
Homophones; Bradlev, Spoken and Written English. —
P. J. H. 0. Schut, J^ones, English Pronouncing Dictio-

iiary. — G. H. G oe t har t , Palmer, Scientific Study and
Teaching of Languages. — W. van Maanen, Gulliver's

Travels. Oxford Edition.

Anglia Beiblatt XXXI, 3. Februar 1920: Henderson,
Swinburne and Landor (Fehr). — Uhrströni, Pick-
pocket, Turnkey, Wrap-rascal, and similar formations in

English. A semasiological study (Fischer). — 4. März
1920: Jespersen, Growth and Structure of the English
Language (Ekwall). — Kaluza, Chaucer-Handbuch für

Studierende (Ekwall). — Rogester, A Middle English
Treatise on the Ten Commandments (Fehr). — Chester-
field, Letters to his Son (Caro). — Bacon, The Essavs
or Counsels Civil and Moral (Caro). — Herford, The
Lyrical Poems and Translations of Percy Bysshe Shelley
(Huscher). — Shaw, Getting Married and The Showing-
up of Blanco Posnet (Fehr). — Festschrift zum 1.5. Neu-
philologentage in Frankfurt a. M. 1912 (Fehr). — Holt-
nausen. Zur vergl. Märchen- und Sagenkunde. I. Ein
lappisches Bärensohn-Märchen. — Liljegren, Two
American Words. Am.-Ne.jjof/: Herd, Flock. Am-^jcstj/.

—

Velhagen & Klasings Sammlung franz. u. engl. Schul-
ausgaben l.iO B, V}2 B, 153 B (Ellinger).

Zs. für romanische Philologie XL, 3: F.Beck, Textkrit.

u. grammatisch-exegetische Bemerkungen zu Dantes Vita
Nuova. — M. L. Wagner, Amerikanisch-Spanisch und
Vulgärlatein. I. — J. Bruch, Zu Meyer-Lübkes etymol.
"Wörterbuch. Lfg. 7/8. — H. S c h u e h a r d t , Lat. coturnix>
rum. potiniiche. — E. Öhman, Nochmals frz. noel. —
Th. Braune, German. *(iaii- und it. gana, ingannare,

afr. enganer, sp. guTwii, afr. gente, fr. ganache u. a. —
Ders., Franz. j(i2Jper, afr. jangier und urgerm. kamp. —
G. Rohlfs, Zur Lokalisierung von it. andare. — Ders.,
sp. judia, kalabr. sunila ,Bohne'. — Ders., stldit. jumenta
,Stute'. — Ders., Die Entwicklung von lat. gr im Ro-
manischen. — Ders., frz. rite. — G. G. Nicholson,
L"'n passage controverse des Serments de Strasbourg. —
G. Bertoni, Due cobbole provenzali inedite. — Oliver
M. Johnston, Inf. XXIV, 119-120. — Jos. de Perott,
[Teber die das Bild des Geliebten wiederspiegelnde Quelle
in den „"Winternächten" von Antonio de Eslava. — Be-
.sprechungen : G. Bertoni, über E. Faral, Recherches sur
les sources latines des contes et romans courtois du
nioyen äge. — E. Gamillscheg, über Fr. Schurr,
Romagnolische Dialekt-Studien. — K. Lewent, über
Adolf Kolsen, Zwei prov. Sirventese nebst einer Anzahl
Einzelstrophen. — Fr. Beck, über M. Scherillo, Dante
e la sua „Vita Nuova". — J. Reinhold, Casopis pro
modemi filologii. I. — E. Gamillscheg, Zu frz.

tie^iuine. — 0. Schult z-Gora, Zu Zs. XL, 134, 138.

170. — H. Geiz er, Zu Zs. XL, 166.

Beihefte zur Zs. für romanische Philologie, Heft 53:
Eine altfranzösische Fassung der Johanneslegende von
Anton Hub er. — Eine gereimte altfranzösisch -vero-
nesische Fa.ssung der Legende der Heiligen Katharina
von Alexandrien. Mit Einleitung, sprachlicher Unter-
suchung, Namenverzeichnis und Glossar, nach Wendelin

Foersters Abschrift der einzigen Pariser Arsenalhand-
schrift kritisch zum ersten Male herausgegeben von
Hermann Breuer. 287 S. 8". Abonuenientspreis M. 2U,

Einzelpreis M. 24.

Archivum romanicum III, :'.. Luglio-Settembre 1919:

L. Frati, Poesie alchiniistiche attribuite a Jean de Meun.
— C. Fahre, Docunients d'histoire trouves au XVl" siecle

dans des livres de Pierre Cardinal et de sa famille

(1218—1286). — A. J eanroy et A. Langf ors, Chansons
inedites du manuscrit frani,^ais 846 de la Bibliotheque
Nationale. (Schluss.) — G. Bertoni, Element! lessicali

volgari negli „Statuts de l'Eglise de Maguelone" 1331. —
E. Platz, Anc. franc,-. russinole fem. Une glose de l'Ap-

pendix Probi. — L. Spitzer, Altfrz. a: als Imperativ. —
G.Bert oni, Note etimologiche varie. (Sav. «sjh'i odorare;

Franz. courterole larve du hanneton; Reggio-Emilia

:

giisel grumo consistente di terra; Alto-ital. imbrazal om-
belico; Moden, rafatoja confusione; Valra. sidnim gro.sso

cerchio di paglia; Jura bernese (Courfaivre): sie cantina;

Ancora di zappa capro). — P. Aebischer, Etymologies
romandes. V^alaisan: arbue'tö" arc-en-ciel. Valaisan

(Chippis) fvfiiro foyer. Valais (Nendaz): paramusi't eure.

Frib. tralönd. Gruyer. : Uaferä feu de joie. — G. Bertoni,
Fioldo; muneggia: ^mahisseru. — M. Krepinski, Quelques
etymologies espagnoles. Esp. camodar, cumn'lar: empenta,

impentar, empentun: biclid, bichn: bi:a, bis::ado, beson. —
T. Sorbelli, Una epistola di Marco Gerolanio Vida.

—

Bibliografia: Gillieron, Genealogie des mots qui ont

designe l'abeille (G. Bertoni). — G. Huber, Les ap-

pellations du traineau et de ses parties dans les dialectes

de la Suisse romane (G. Bertoni). — T. Spoerri, II

dialetto della Valsesia. — W. von Wartburg, Zur
Benemiung des Schafes in den romanischen Sprachen
(G. Bertoni). — A. Strempel, Girant de Salignac. Ein
provenzalischer Trobador (G. Bertoni). — R. Massalougo,
Alessandro Benedetti e la medicina nel quattrocento

(T. S.). — Ders., Girolamo Fracastoro e la Rinascenza
della medicina in Italia (T. S.).

Romania XLV, 178. April 1919: J. Anglade, La re-

daction rimee des „Leys d'Amors" ou les- „Flors del Gay
Saber". — G. Huet, La legende de la Montagne d'aimant

dans le ronian de „Berinus". — A. Längfors, „Dou
-vrai chiment d'Amours" : une nouvelle source de „Venus
ladeesse d'Aiuor". — G. Bertoni, Unacobbolaprovenzale
di un poeta italiano contro Carlo d'Angio.

Revue des langues romanes LX, 1—3. F. Castets, Li

romans dou lis: panegyrique de la Vierge en vers du
Xlll"' siecle.

Romanic Review X, 2. April-Jtmi 1919: G. L. Hami 1 1 on,
The Deseendants of Ganelon. — R. T. Hill, La Vie de

Salute Euphrosine. — Besprechungen : La Vie de Sainte

Eninie, poenie provenval du XIII" siecle, edite par C.Brunei
(A. De Villele). — Cecco d'Ascoli, L' Acerba, con pre-

fazione e note di P. Rosario (J. P. Rice).

Revue d'histoire litteraire de la France XXVI, 3. Juli-Sept.

1919: P. Toldo, Retlets des debuts dans l'ceuvre de

Victor Hugo. — P. Dorbec, La sensibilite plastique

et picturale dans la litterature du XVIIc siecle.

Qiornale storico della letteratura italiana LXX^^ 1.

Fase. 223: G. Fatini, Leonardo Montagna, scrittore

veronese del secolo XV. Seconda parte. — L. Frati,
Le polemiche umanistiche di Benedetto Morandi. —
G. Morici, L' onibra di Voltaü-e e un sonetto attribuito

al Pindemonte. — Gr. P. Clerici, La gioyinezza, di

Pietro Giordani e due raccolte di sue lettere giovanili. —
Rassegna bibliografica : V. Rossi, V. Benetti-Brunelli,

Le origini italiane della Scuola umanistica ovvero Le fonti

italiche della „coltura" moderna. — G.Checchia, Gabriel

Maugain, Giosue Carducci et la France; A. Meozzi, II

Carducci umanista. — A. Faggi, G. A. Cesareo, Saggio

suU' Arte creatrice. — BoUettino bibliografico: A. Mene-
g h e 1 1 i , La latinitä di Venanzio Forttmato (A. Sepulcri). —
L. Sighinolfi, Salatiele e la sua „Ars notariae"

(S. Debenedetti). — G. Bindoni, Indagini critiche suUa

„Divina Comniedia" (Fr. Torraca). — G. Busnelli, 11

Virgilio dantesco e il Gran Veglio de Greta. Indagine

e critica (V. Cian). — L. Venturi, La critioa e 1' arte

di Leonardo da Vinci (A. Faggi). — A. Oriani, Niccolo

Macbiavelli in „Fino a Dogali" (PI. Carli). — M. Man-
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fredi, Gio. Battista Manso nella vita e iielle opere

(A. Belloni). — I. Masi, I Ragguagli di Parnaso (A.

Belloni). — Fr. Viglione, L' Algarotti e 1' Inghilterra

(dai manoscritti del „British Museum") (L. Piccioni). —
B. Croce, Una famiglia di patriotti ed altri saggi

storici 6 critici (Moniigliano). — G. Politeo, Scritti

filosofici e letterari, con uno studio sul filosofo dahuata
di L. Luzzatti (V. Cian). — Annuuzi analitici: A. Mercati,
Per la storia letteraria di Eeggio Emilia. — P. Negri,
Milano, Ferrara e Inipero durante 1' iuipresa di Carlo vlll

in Italia. — A. De Carli, Autour de quelques traductions

et imitations du theätre fraugais publiees ä Bologne de
1690 a 1750. — L. Pagauo, Poeti dialettali veueti del

Settecento. — D. Saniaia, I Sennoni su 1' Arte poetica

di Paolo Costa e la polemica classico-rouiantica. — C.

Linati, SuUe oriue di Reuzo. Pagine di fedeltä lom-
barda. — B. Croce, Montenerodomo. Storia di un
comune e di due famiglie. — L. Siciliaui, I volti del

nemico. — Pubblicazioni luiziali. — Comuuicazioni ed
Appunti: A. F. Massera, Quando mori Roberto
Valturio. — Necrologi: "William Warren Vernon. — Pier
Enea Guarnerio (S. Debenedetti). — Oreste Tommasiiü
(PL Carli). — Giuseppe Manacorda (V. Rossi).

^tudes Italiennes I, 3: H. Hauvette, ,,Io dico segui-

tando . . . .". — L. Auvray, La coUection Armiugaud
ä la Bibliotheque -Nationale" (mss. Italiens 2242— 2261-1). —
P. Arbelet, Fragment d'uu vovage de Stendhal a Naples
en 1817.

Rassegna critica della letteratura italiana XXIV, 4—6:

G. Ziccardi, La „Marfisa bizzarra'' di C. Gozzi. (Forts.)

III. La realta. IV. La satira.

Bullettino deila Societä dantesca italiana N. S. XXV, 4:

Parodi über Moore. Studies in Dante. — Rajna, über
De vuleari Eloquentia ed. Bertalot. — Crescini, über
AppeL Bernart v. Ventadorn. — N. S. XXVI, 1— ;S: E. G.
Parodi, über Marigo, Mistica e Scienza nella „Vita
nuova" und Amore iutellettivo nell' evoluzione filosofica

di Dante. — L. F. Benedetto, über die Vision de Dante
von Victor Hugo aus Anlass eines Artikels von Lange
im 25. Bande der Revue d'histoire litteraire de la France. —
M. Casella, über F. M. E. Pereira, Francisca de Ri-
mini, A. Rubiö i Lluch, Manuel Mila i Fontanals und
J. Roig i Roque, Bibliografia d' en Manuel Mihi i Fon-
tanals. — E. G. Parodi, Vicissime (zu Parad. XXVII,
V. 100).

Bulletti di dialectoiogia catalana. Gener-Desember 1919:

P. Barnils, Dialectes catalans. — J. Givanel i Mas,
Notes per a un vocabidari d' argot barceloni. — A. Griera,
La Frontera del catala occidental. Foc, focs.

Revue Hispanique XLIII, 103. Juni 1918: H. Peseux-
Richard, Ilue traduction italienne du ..Buscon''. —
XLIV, 105—106. Oct.-Dec. 1918: PeroMexia, Historia
di Carlos Quinto, ed. Deloffre. -- XLV, 107. Febr. 1919:

H. Thomas, Bibliographical Notes. 1. A forgotten
translation of Cervantes. \^2. A new fifteenth-century
Lei/es del Estihi, and some other early law-books. —
B. Foulohe -D elb ose, Les Lameiitnciunes de amores
de Garci Sanchez de Badajoz. — Dialogos de antano,
reedites par Marcel Gauthier. I. William .Stepney (1-591).

IL John Minsheu (1.599). III. Cesar Oudin. IV. Juan
de Luna (1619). V. Francisco Sobrino (1708). — Deux
poenies fran(,-ais sur Madrid, reedites par S. Durieu

:

1. de Blainville, Madrid ridicule; 2. Blaise- Henry
de Corte, baron de Waleff, Les rues de Madrid. —
Libelos del tiempo de Napoleon. X—XII. Coleccion
formada por Santiago Alvarez Gamero.

Literarisches Zentralblatt 5: Olga Gsvenich, Die eng-
lische Palatalisierung von /,• > c im Lichte der englischen
Ortsnamen (M. "Weyrauch). — Drei Kölner Schwankbücher
aus dem 15. Jahrb.: Stynchyn van der Krone, Der Boiften
Orden, Marcolphus. Hrsg. von J. A. Frantzen und
A. Hulshof. — Volksbücherei des Deutschschweizerischeu
Sprachvereins. 1. P. Suter, Meinrad Dienert. 2. H.
Stickelberger, Konrad Ferd. Meyer. 3. F. L i e b r i c h

,

Job. Peter Hebel. 4. O. v. Greyerz, Jeremias Gottheit.
5. O. Farner, Zwingli und seine Sprache. 6. M. Lienert,
Die Stimme der Heimat. 7. A. Steiger, Wie soll das
Kind heissen? Ueber unsere Vornamen (-tz-). — 6. W.

Wundt, Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der
Entwickluugsgesetze von .Sprache, Mythus und Sitte.

3. Band: Die Kunst. 3. Aufl. (Karl Frey er). — Hans
Tribolet, Wielands Verhältnis zu Ariost und Ta.sso

(M. K.). — 7: W. Creizenach. Geschichte des neueren
Drama. 2. Bd.: Renaissance und Reformation. 1. Teil.

2. Aufl. (R. F. Arnold). — Gu.stav Krüger, Schwnerig-
keiten des Englischen. III. Teil: Vermischte Beiträge
zur Syntax (Walter Preuslei"). — Paradisus anime in-

telligentis (Paradis der fornuftigen selel. Aus der Ox-
forder Hs. Cod. Land. Mise, 479 nach E. Sievers Ab-
schrift, hrsg. von Philipp Strauch. — 8: Franz Neubert,
Goethe und sein Kreis, erläutert und dargestellt in 651
Abbildungen (-tz-). — Georg -Dehio, Geschichte der
deutschen Kunst. I. — 9: Sohiilze-B ergh o f , Zeit-

gedanken zu Peer Gynt (B. D.).

Deutsche Literaturzeitung, Nr. 44—46: Rhythmi aevi
Merovingioi et Karolini, ed. K. Strecker, von Vollmer.
— 4546: Q u illing. Die Juppiter-Votivsäule der Mainzer
Canabarii, von Maasz. — Nr. 47: Münz. Shakespeare
als Philosoph, von Michel. — L. Goldhanns Vollendung
von Hebbels Demetrius, hrsp. von E. Söffe, von Oehlke. —
Nr. 48: Hulshoff, Deutsche und Lateinische Schrift in den
Niederlanden 13-50— 16-iO, von Schillmann. — Gevenich,
Die englische Palatalisierung von k > '' im Lichte der
englischen Ortsnamen, von Schröer. — 49 50: Körners.
Werke, hrsg. von Zimmer, von Deetjen. — Bresslavi.
Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien,

2. Bd., 1. Abt., 2. Aufl., von Müller. — 51/.52: Fiebiger
und .Schmidt, Inschrifteusamiiilung zur Geschichte der
Ostgermanen, von Hiller von Gärtringen. — Herpel,
Die Frömmigkeit der deutschen Kriegslyrik, von Frommel.
— Giovanni und Annabella, Die alte englische
Tragödie des John Ford in deutscher Sprache von
E.Kaiser, von Eichler.— 1920, 2: Zschech, Die Kritik
des Reims in England, von Schröer. — 3'4: E. Maasz,
Idee und Handlung des IL Faust. — Ehrismann, Ge-
schichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang des
Mittelalters. Bd. I, von Golther. — Lerch. Die Be-
deutung der Modi im Französischen, von Strohmeyer. —
Nr. 5: V. Boehn, Kleidungskunst und Mode, von Singer.
— Phoenix, Substantivierung des Adjektivs, Partizips
und Zahlwortes im A»s. , von Schröer. — 6: S. Feist,
Ueber prähistorischen Totenkult auf germanischem Boden.
— Schulte, Abriss der Lautwissenschaft, von Kling-
hardt.

Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissen-
schaften, IV: Burdach, Bericht über die Forschungen
zur nhd. Sprach- und Bildungsgeschichte. — Stutz, Die
Schweiz in der deutschen Rechtsgeschichte. — X. XI:
B u r d a c h , Der Longinus-Speer in eschatologischeni
Lichte.

Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissen-
schaften zu Leipzig. Philol.-bislor. Klasse. 3ö. Bd.
Nr. 4: B. Delbrück, Germanische Syntax V. Ger-
manische Konjuuktionssätze.

Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissen-
schaften 192. 4: H. P. PoUak, Phonetische Unter-
suchungen II. Akzent- und Aktionsart.

Mnemosyne, 47. 3; J. Hartman, Paradoxa Tacitea. —
C. Brakmann. Ad Juliuui Valeriuiii.

Wochenschrift für klassische Philologie,- Nr. 4-5/46:

Fitz-Hugh, The indoeuropean superstre.ss aml the

evolution of verse. — 1'2: Th. Pltlss, Die Deutung dos

Wortes Rbj'thmus nach griechischer .Sprachbilduiig. --

5'6: Hermann. Sachliches und Sprachliches zur igm.
Grossfamilie. — 7/8: Güntert, Igm. Ablautproblemc
von Wagner.

Berliner Philologische Wochenschrift, Nr. 4: Wolf f.

Chatten— Hessen— Franken, von L. .Scbmidt. — Lerch,
Die BedeutiiDg der Modi im Französischen, von Wolter-
storff. — 8: Seh netz, Untersuchungen zum Geographen
von Ravenua: Die rechtsrheinischen Alamanenorte des

Geographen von Ravenna, von Philipp. — Stemplinger,
Syuipathieglaube und Sympathiekuren in Altertum xind

Tseuzeit, von Löschhorn.

Sokrates, VII, 11 12: L. Kleeberg, Tuisto. — Ders., Die
.Sonne tönt. — F. Dornseiff, Der -ismus.
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i^s. für die deutsch-österreichischen Gymnasien, 1919,
3'4: Alf. Dop seh, Eömisch- germanische Zusammen-
hänge. — Stemplinger, Das Rezeptbuch des Marcellus
Empiricus. — ßöckel, Psychologie der Volksdichtung,
2. Aufl., von "Wurzbach. — Glossys kleinere Schriften,

von Mayr. — Boehmer, Luther im Liclite der neueren
Forschung, 4. Aufl., von Loserth.

Zentraiblatt für Bibliothekswesen .36, 11 12: O. Giemen,
Eine Heliandhandschrift in Luthers Besitz.

Mannus, X, .3 u. 4: J. Bing, Dei"- Kuh wagen von
Strettweg und seine Gestalten.

Korrespondenzblatt des Qesamtvereins der deutschen
Geschichts- und Altertuinsvereine, 1919, 11/12: Kuh-
fahl, Der heutige Stand der Steinkreuzforschung.

Die Heimat. Monatsschrift des Vereins zur Pflege der
Natui-- und Landeskunde in Schleswig-Holstein, Hamburg,
Lübeck und dem Fürstentum Lübeck, 29, 8: Janssen,
Die Frauen rings um Hebbel, von Bartels. — 30, 1:

A. W. Walter, Spi'ickwörr, de in Dithmarsohen gankbar
süud,

üpstalsboom- Blätter für ostfriesische Geschichte und
Heimatskunde, 8: G. Blikslager, Hausstand, Ver-
lobung und Dienstboten im ostfriesischen Volksreim. —
Wustelbär, Eine verschwundene oder verschwindende
ostfi-iesische Neujahrssitte.

lahrbücher und Jahresberichte des Vereins für mecklen>
burgische Geschichte und Altertumskunde, S3: W.Neu-
mann, Friedrich Franz Kosegarten.

Hansische Geschichtsblätter, 1918: F. Freusdorff, Ver-
löbnis und Eheschliessung nach hansischen Eechts- und
Geschichtsquellen.

Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins,
1919, Nr. 12: P. Hoff mann. Urkundliches über Th.
Fontane. — 0. Pniower, Fontane als Uebersetzer eines
englischen Romans. — F. B ehrend, Fontane im „Tunnel
über der. Spree". — R. Sternfeld, Zu Th. Fontanes
Gedächtnis. — Ungedruckte Briefe von Th. Fontane. —
,Tan.: K. Gutzkow und das Berliner Hoftheater.

Mitteilungen des Westpreussischen Qeschichtsvereins,
Okt. 1919: Stephan, Neue Deutungen Danziger Strassen-
namen.

Thüringisch-sächsische Zs. für Geschichte und Kunst,
IX, 2: K.Hentrich, Die Besiedelung des Thüringischen
Eichsfeldes auf Grund der Mundart und der Ortsnamen.

Zs. des Aachener Geschichtsvereins, 14: K. Schue,
Das Gnadebiiten in Recht, Sage, Dichtung und Kunst. —

,

A. Fritz, Aus des Aachener Dichters .Jos. Müller Gym-
nasiallehrerzeit.

Westfalen, 1919, 3: H. Knudsen, Ein ungedruokter Brief
von Annette von Droste-Hülshoff. — H. Schöne, Aus
dem Briefwechsel der Annette von Droste-Hülshoff.

Ravensberger Blätter, 1918, 1'2: H. Jellinghaus, Der
Hofname HelUveg im nördlichen Westfalen. — Fr.

Sohwagmeyer, Die Anwendung der Lautschrift im
Plattdeutschen.

Mitteilungen des Wetzlarer Geschichtsvereins, Heft 7;

H. G 1 o ('
1 , Alte Wetzlarer "\^'ochenschriften.

Nassauische Heimatsblätter, 20, 1 u. 2: G. Zedier,
Lieber den Schutz alter Namen, insbesondere der Orts-

namen, nebst einer Erklärung des Namens Eltville. —
A. Bach, Der Ortsname „Bad Ems". — Ders., Zur
Frickhofer Krämersprache. — 3 u. 4: A. Bach, K. Chr. L.
Schmidt, der Verfasser des Westerwäldischen Idiotikons. —
21, 1 u. 2: A.Bach, Der Ortsname Bad Ems. — Ders.,
Der Name Katzeneinbogen.

Hessenland, Nr. l.i'lG: A., Satznamen als he.ssische Familien-
namen.

Zs. des Vereins für hessische Geschichte und Landes-
kunde, -52: E. Schröder, Goethes Beziehungen zu
Kassel und zu hessischen Persönlichkeiten. — G. Wolff,
Die Besiedelung des Ebsdorfer Grundes in vorgeschicht-
licher Zeit.

Alonatsschrift des Frankenthaler Altertumsvereins, 1919,
•")ö: Fr. J. Hildenbrand, üeber mundartliche und
fremdsprachliche Formen von Ortsnamen.

Zs. für die Geschichte des Oberrheins, 73,3: A.Hund,
Wanderungen und Siedelungen der Alamannen. (Forts.)—

73, 4: A. Hund, Wandei-ungeu und Siedelungen der
Alamannen (Schluss; insbes. über Weiler-Orte).

Die Fränkische Alb, Beil. zu Nr. 4—9: H. Krauss, Sagen
aus der fränkischen Schweiz. — 11 u. 12: E. Riedl,
Flur- und Ortsnamen der Fränkischen Schweiz.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen
in Böhmen, -57, 12: G. Loesche, Spottverse aus dem
Dreissigjährigen Kriege. — 57, 3/4: A. Herr, Zwei
deutsche Lieder des lö. und 16. Jahrb. — K. Karafiat.
Die in Niklasberg geltende „Bergwerksordnung" von
Schwaz in Tirol aus dem Jahre 1495.

Mitteilungen des Vereins für Sächsische Volkskunde
und Volkskunst, VIII, 1 : M e i c h e , Slawische und deutsche
„Haine" in Sachsen. — K. Wehrhan, Sächsische Frei-
maurersagen.

Zs. des Vereins für westfälische Volkskunde, 1919, 1—4:
E. Arens, Nochmals Volkstümliches b:!i Annette von
Droste. — .1. Müller, Klinke schlagen, Pink klopfen;
Judenspott in rheinischem Neckrufen. — .1. Dill man,
Rückwärts zur „guten alten Zeit". — J. Fritzen, Die
Kirmesieier am Mittelrhein. — W. Knauff, Schatten-
bilder aus der Hocheifel. — Bibliographie zur rheinisch-
westfälischen Volkskunde für 1910.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 22: Rüti-
meyer, L., Weitere Beiträge zur Schweiz. Ur-Ethnu-
graphie a. d. Kt. W^allis, Graubünden und Tessin. —
Rossat, A. t, Les „Föles" VIII. — Meier, S.. Volks--
tümliches aus dem Fi-ei- und Kelleramt 11, III, IV. —
Wehrli, G. A., Die Sohwitzstübli des Zürcher Ober-
landes. — Delaohaux, Th., Le Tavillon et sou emploi
deooratif dans l'architecture des Pays d'Enhaut. —
Ringholz, O., Die Einsiedler Wallfahrts-Andenken einst

und jetzt. — Mercier, H,, Sobrinuets nationaux et

interuationaux. — Tappolet, E., La survivances de
,Diana' dans les patois romands.

Familiengeschichtliche Blätter, Nr. 7: Fr. Wecken,
Uebersicht über Sammlungen von Leichenpredigten in

Deutschland.

Zs. für Ethnologie, 50, IV—VI: Ed. Hahn, Thronende
Herrscher und hockende Völker.

Theologische Studien und Kritiken XCII, 2: Ulich,
über M. Morris, Goethes und Herders Anteil an dem
Jahrgang 1772 der Frankfurter Gelehrten Anzeigen, 3. Aufl.

Theologische Arbeiten aus dem Rheinischen wissen-
schaftlichen Predigerverein. N. F. Heft 18: P. Ben-
rat h, Goethe und Luther.

Christliche Freiheit 36, 6: G. Renz, Fontanes Pfan-er.

Archiv für Geschichte der Medizin XI, 5 u. 6: 0. Feis,
Die Geburt Alexanders des Grossen (die Wandlung einer
Geburtsgeschichte). — F. W. 6. Roth, Heilkräftige
Sympathiewirkungen der Edelsteine im 12. Jahrh.

Annalen der Philosophie 2, 1: M. Huettner, Der bio-

logische Wert der Illusion , das Stoffproblem Thomas
Manns. — A. Liebert, Frau von Stael, Goethe und die

Lehre von den Fiktionen.

Zs. für Kinderforschung 24, 9/10: W. Rinne, Bausteine
zur Psychologie des Dichters.

Kantstudien 21, 1/2: M. Frischeysen-Köhler, Georg
Siminel. — 21, 3: R. Lehmann, Herders Humanitäts-
begriff.

Zs. f. Aesthetik 14,3: B. M. Hei mann, Das ästhetische
Naturerlebnis. — C. Enders, Fichte und die Lehre von
der „romantischen Ironie". — F. Kreis, Die Begrenzung
von Epos und Drama in der Theorie Otto Ludwigs. —
Walzel, Wechselseitige Erhellung der Künste, von
Baeumler. — B ü h 1 e r , Das Märchen und die Phantasie
des Kindes.

Kunstwart und Kulturwart 33, 7: W.Schumann, Fontane.

Das deutsche Drama 11, .5/6: K. v. Feiner, Das Drama
und sem Schöpfer. — O. Pander, Die Psychologie des

Kritikers. — F. Droop, Emil Gott und seine Dramen. —
H. Lebe de, Das Nackte auf der Bühne.

Bayreuther Blätter, 1919, 10'12: K. A. Meyer, Eine Be
merkung zu Kleists Friedricli von Homburg. — E. Meinck,
Wotan als Mondgott. — W. Golther, Gurnemanz. —
Br. Sauer, Dürers David. — R. Schlösser, Die Be-
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liandluDg der Eigennamen in Wagners Dichtungen. —
A. Prüfer, Schopenhauer und W. Raabe.

Konservative Monatsschrift, 1919, 2. Dez.-Heft :A. Bartels,
Zum hundertsten Geburtstage Theodor Fontanes.

Deutsche Rundschau, 1919, Jan.: G. Roethe, Zum Ge-
däclitiiis Theodor Fontanes.

Preussische Jahrbücher 178, III: W. Becker, Die Kunst-
anschauung Stefan Georges. — B. Diederich, Der
Unterschied von Poesie und Prosa. — 179, 1: W.Heynen,
Fontane-Nachlese.

Der Wächter. Zs. für alle Zweige der Kultur. 1920.

1. Heft: Edward S am h ab er, Joseph von Eichendorff. —
Fr. L.Graf zu Stolberg. Eine Rheinreise im Zeitalter
der grossen franz. Revolution.

Historisch- politische Blätter 16'>, 1: Goethe und die

Katholiken. — 2: H. Gürtler. Jak. Grimms Anteil am
Rheinischen Merkur.

Die Tat, 1919, 8: E. Michel, Das Mysterium bei Goethe. —
9: C. Spitteler, Gottfried Keller.

Frischauf, 8, 11; 0. Schulte, Oberhessische und an-
grenzende Landschaften und Orte in Redensarten.

Weserzeitung, Literarische Beilage, Nr. 28 u. 29: 0.

Behaghel, Die deutsche Sprache.

Nordisk Tidsl<rift för vetenskap, konst och industri.
1920, Heft 1: R. Steffen, Shakespeares Manuskripte
und die gestohlenen Texte (schwedisch). S. 19—82.

Svensk Humanistisk Tidskrift IH, 4—6: R. E.Zachrisson,
Arkaistiska former och konstruktioner i litterär nutids-
engelska.

The Athenaeum 4644: Leonardo da Vinci. 4(i48: Bespr.
von G. Saintsbury, A history of the Frencli Novel,
to the close of the XIX cent. — 4ti.")0: Be.spr. von M.
Schei'illo, Le origini e lo .svolgimento della letteratura
italiana I. — 4657: Bespr. von B. Croce, De Sanctis e

Shake.speare. — 4660: Bespr. von F. Lot, Etüde sur le

Lanceloten prose. — 4665: Bespr. von B. Croce, Goethe.

—

21. Nov. 1919: W. J. Lawrence, The Date of ,Tbe
Duchess of Malfi'. — S. Waterlow, George Eliot.

Quarterly Review, October 1919: A. Macdonald, The
French Novel. — M. A. A. Leigh, .T:tne Austen : a per-
sonal aspect.

New Mercury, Nov. 1919: E.Gosse, George Eliot.

Notes and Queries, October 1919: W. Hooper, Cowper's
,Sephus'. — A. Nieoll, ,The Tragedy of Nero' and
jPiso's Conspir.acy'.

North Carolina Studies in Philology XVI, 1: .L Q.
Adams, The Bones of Ben Jonson. — .1. M. Beatty,
The Political Satires of Charles (^hurchill.

Le Moyen Age XX, Jan.-Jimi 1918: G. Anitchkot,
L'Esthetique au moj-en-:'ige. — Juli- Dez.: G. Huet,
Notes d'histoire litteraire. IV: Le „Pelerinage de Charle-
magne" et un recit de Saxo Grammaticus.

Melanges d'archeologie et d'histoire XXXVII, 1—3;
H. Cochin, Sur le „Soorate" de Petrarque: le inusicien
flamand Ludovicus Sanctus de Beeringhen.

Revue des deux mondes LIII, 4. 15 Oct. 1919: V. Giraud,
Le Souvenir de Sainte-Beuve,

Mercure de France CXXXV, .'•.12, Okt. 1919: E. Bernard,
Charles Baudelaire critique d'art et esthöticien.

Minerve fran9., 1. Sept. 1919; G. Faure, Stendhal touriate,

avec un fragment inedit du Journal de Stendhal. —
15. Okt. 1919: P. Bourget, Notes sur Sainte-Beuve. —
M. Therive, Sainte-Beuve et l'AUemagne.

La Revue de Paris XXVI, 18; Rome, Naples et Florence,
Inedits de Stendhal.

L'Opinion, 13. Sept. 1919; J. Boul enger, Flaubert
ecrivait-il purement? — 20. Sept. 1919: G. Grappe,
Signets pour un Villen.

La Bibliofilia XX, 8—9: G. P. Clerici, Tiziano e la

„Hypnerotomachia Poliphili". — 6. Vitaletti, Un in-

ventario di codioi del secolo XIII e le vicende della
Biblioteca, dell'Archivio edelTesoro di Fönte Avellana. ---

C. Frati, Un nuovo codice del volgarizzamento di Ero-
doto di M. M. Boiardo (Cod. 294 Hamilton Berlin).

Forts, in Heft 10—12. — XX, 10-12: A. Foresti, II

„Bucolicum Carmen" di Francesco Petrarca stampato a

Cremona nel 1495. — XXI, 1—3; G. P. Clerici, II

Sacello Petrarchesco di Selvapiana e l'iscrizione di Pietro
Giordani.

Bollettino del Bibliofilo I, 6—7; M. Fava, GH autografl
di Giacomo Leopardi conservati nella Biblioteca Nazionale
di Napoli.

I Libri del Qiorno II, 6; A. Ottoliui, Verse una lette-

ratura sinteticaV (über Scberillos neue ital. Literatur-
geschichte).

Rendiconti del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere
LH, 5—8: A. Sepulcri, I. Ital. fm^nalo

,
fazidleUo, II.

Lat. faciale e continuatori.
Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino LIV, 12:

L. Negri, Un preteso Anti-machiavello francese della
Rinascita: Stefano La Boetie e Nieoln Machiavelli.

Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. S. V. XXVII,
3-4; V. Crescini, Per una canzone provenzale. —
7— 10; G. Lumbroso, Passate e gia piii che '1 mil-
lesim' anno (zu Petrarca und Guicciardini).

Archivio storico lombardo XL\^ 3—4: A. Ottolini,
Versi di V. Lancetti a C. Porta. — XLVI, 1—2; E; Filip-
pini, I Visconti nel poema frezziano. — 3: A. Visconti,
II pensiero storico di A. Manzoni nelle stie opere; studio
di storiografia giuridica del sec. XIX. — P. Pecchiai,
Un sonetto cortigianesco a Ludovieo il Moro.

Rivista abruzzese di scienze, fettere ed arti XXXIV', 5—6:
G. Guerr ie r i -

( 'roce tt i. Per una leggenda popolare
abruzzese. — G. M. Monti, „La dama demonio'" scenario
inedito della Commedia dell' arte.

Miscellanea storica della Valdelsa XXMI, 1; F. Maggini,
Le similitudini d(d „Xinfale Fiesolano".

Rivista storica salentina XII, 5—6: S. Panureo, Poesie
inedite nei dialetti salentini , di G. B. Lanucara, F. S.

Buccarella, A. Lotesoriere. scc. XVHI

—

XIX.
Archlvum franciscanum historicum XI, 3—4; W. Seton,
A German nietrical Version of the Legend of S. Cläre. —
XII, 1-2: S. Tosti, Di aicuni codici delle Prediche di

S. Bernardino da Siena, con un saggio di quelle inedite.

Scientia (Bologna) XIII, 6; A. Meillet, Le genre gram-
maticaletl'eliminationdelaflexion.— 9:P.E.Guarnerio,
Langues et nations d'Europe apres la guerre. — 10:

A. Meillet, La langue et 1 ecriture. — 11; E. Lattes,
Per la soluzione dell' enimma etrusco.

La Crltica XVII, .">; B. Croce, La critica e storia delle

arti figurative e le sue condizioui presenti. — Ders.,
La storiografia in Italia dai cominciamenti del sec.

decimonono ai giorni nostri. XII: La nuova filologia

e il suo ideale di storiografia pura. (Forts, in 6.) —
G. Gentile, Appunti per la storia della cultura in Italia
nella seoonda meta del sec. XIX. IV. La cultura toscana.
VIll. Scienza e fede, o la natura e i'umo. (Forts, in 6.) —
B. Croce, Nuove ricerche sulla vita e le opere del Vice
e sul vichianismo. (Forts.) — 6: B. Croce, Note sulla
poesia italiana e straniera del sec. decimonono. VI.
Stendhal.

Rivista di filosofia neo-scolastica XI, 3: M. Cordovani,
II problema critico nella iilosofi;i di Dante. — 6. Gabrieli,
La escatologia musulm;ina nella Divina Commedia (M. Asin
Palacios' VVerk). — XI, 4: G. Capone Braga, II

Leopardi e gl' Ideologi.

Athenaeum Vll, .{.Juli 1919: M. Carini, L' episodio della
Fenice in un poemetto del Tasso. — C. Vitanza, Dante
e I'astrologia. — F. Neri, Nota ai „Regrets" di J. du
Bellaj'. — VII, 4: F. Ageno, Un nuovo incunabolo
milanese. — E. Villa, Di un gindizio dello Spinoza sul

Machiavelli. — I. Del Lungo, II „Re della fava". —
P. Bellezza, La parodia di „Veni, vidi, vici".

Bollettino della R. Societä geografica italiana, S. V. VIII,
."> -6; P. De Grazia, 1/uso del nonie Italia nel Medio
Evo (VI—XII secolo).

La Civiltä Cattolica 1658; La „Vita Nuova" di Dante
novamente interpretata dal prof. Lora (Napoli, Perrella
1919).

Ars italica VII, 9 ff.; M. Tuzii, Divagazioni pascoliane.

MateldalX, 4: L. Giuliano, Ledonne dantesche. Beatrioe.

L'Alabarda (Trieste) I. 1 ; F. B a b u d r i , Folklore nostro. —
2 : Bice C a r d u c c i - B e v i 1 a c q u u , Giosue Carducci nella
vita familiäre. — 4: F. Babudri, Canti popolari istriani.
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Aurea Parma IV, 1: A. Boselli, Una pagina inedita di

G. Carducci su G. B. Niccolini e Cavour. — J. Boc-
cliialini, Le origini poetiche di Alberto Eondani.

Atene e Roma XXII, 244-246: „Crepereia Tryphaena" di

Giovanui Pascoli.

Nuova Antologia llo-5: A. Zardo, I due Gozzi e il Gol-
doni. — lltlü: M. Cermenati, Leonardo a Roma nel
periodo leoniano. — 1137: G. Gentile, Leonardo filo-

sofo. — 1138: A. Venturi, Leonardo da Vini-i pittore.
— 1139: C. De Lollis, Cervantes secentista. — 1140:
L. Tonelli, II mondo niistico-poetico di Nnvalis. —
1141: Y. Cian, II primo centenario del romanzo storico
italiano (181.5— 1824). I. Cesare Balbo romanziere. —
A. Benedetti, Bai-di inglesi. Ruperte Brooko. — 1142:

• E. Sacchi, Manzoni e tToethe. — 1143: V. Cian, II

primo centenario del romanzo storico italiano. II. San-
torre Santarosa romanziere. — 1144: M. Serre, La
cultura italiana in Lione. — 1146: I. DelLungo, Bianchi
e Keri in un episodio di Malebolge. — G. Rabizzani,
Didimo Chierico. — G. Castellano, L. Ariosto nel
pensiero di Benedetto Croce.

II Marzocco XXIV, 27: C. Formichi, Lo studio della
letteratura iuglese nelle Universita italiane. — ^lO: D.
Angeli, Giuseppe Addison — 32: L. Beltrami, Di
alcune pretese rettifiohe alle trascrizioni vinciane di

Edmondo Solmi. — 03: S. De Simone, Leonardo pessi-

mista. — 44: T. Matt ei, II primo viaggio di Giacomo
Leopardi e l'origine del suo pessimismo. — 47: A. Faggi,
Sainte-Beuve e Leopardi. — A. De Eubertis, Prime
laccolte fiorentine di canti patriottici. — .50: C. Levi,
.\.Itri libri che non si ristampano.

Kivista d' Italla XXII, .5: A. Anile, La scienza di Leo-
nardo da \'inci. — 6: F. Momigliauo, II classicismo
ili Carlo Cattaneo e la r(uestione della lingua. — G. M a n a-
corda, Paolo Savj-Lopez. - A. Gustarelli, Giov.
.Vlfr. Cesareo. — 7: G. Reusi, Lo scetticismo estetico
del Leopardi. - - b: B. Croce, Alcune massime criticlie

e il loro vero significato. — 9: G. Lazzeri, Gli uomini
deir Italia odierna: Arturo Farinelli. — 10: G.Zuccante,
L' ultimo canto del Paradiso. La preghiera alla Vergine
e la suprema visione. — L. Tonelli, Lenau e la sua
poesia di dolore. — 11: A. Rilbosi, La letteratura
popolare nel „Crepuscolo" di C. Tenca. — 12: F. Meda,
I raffronti fra le nue edizioni dei „Promessi Sposi".

La Rassegna Nazionaie XLI, 16. Mai 1919: F. Picco,
Dante, Leonardo, Michelangelo. — 1. Juni: G. lannone,
1 Poerio nel loro secondo esilio. VI. L' esilio francese. —
C. Antona-Tra versi, Alcune lettere inedite di Ippolito
Pindemonte a Isabella Teotochi-AIbrizzi. (Forts.) —
1. .Juli: F. Gen tili, II misticismo di Michelangelo. —
16. Juli: E. Portal, II poeta della Guascogna (Jacques
Jasmin). — 1. u. 16. August: C. Antona-Tra versi,
Alcune lettere inedite d' Ippolito Pindemonte a Isabella
Teotochi-AIbrizzi. (Schluss.) — 1. Sept. 1919: C. Pelle-
grini, Baudelaire e Pascoh. — L. Pagano. Ilsentimento
della natura nel Parini. — 16. Sept. 1919: U. Monti.
La questione religiosa in alcuni romanzi moderni. —
16. Okt. 1919: C. V. Morini, Sulla data della „Vita
Xuova". — 1. Nov. 1919: M. Cerini, II Manzonismo
di G. B. Bazzoni. — F. A. De Benedetti, II dialogo
nel Leopardi. — 1. Dez. 1919: G. Jannone, Per una
raccolta delle poesie di Alessandro Poerio. — 16. Dez.
1919: G. Battelli, Eileggendo le ..Confessioni" di
Niccolo Tommuseo.

La Rassegna XXVII. 1—2: G. Cesareo, Gaspara Stampa
donna e poetessa. III. La fama della poetessa. (Forts.)— G. B. Pellizzaro. Lineamenti e atteggiamenti
mauzoniani in G. Ruffini. — P. E. Pavolini, Per il

romanzo di „Fiorio e Biancofiore". — 3: A. Pellizz ar i

,

Su l'estetica di Dante. — A. Forest i, Postillc di crono-
logia petrarchesca. — G. A. Cesareo, Gaspara Stampa
donna e poetessa. IV. Le rime. —V. Piccoli, II mito
di Dante nella ideologia giobertiana. — 4: Santangelo.
Le tenzoni poetiche nella letteratura italiana delle
origini. — A. Ottolini, Foscolo e Manzoni. Consensi
e dissensi.

Rassegna italiana politica, letteraria e artistica II. 13:
L. Russe, La fama del Verga.

Nouvo Convito II, 3: N. R. DAlfon.so. Le vibrazioni della
natura nella poesie di Giacomo Leopardi. — 6 — 9: Eine

Reihe von Artikeln über das Thema „Dante e la guerra".
— 11—12: G. Bistolfi, La guerra e qualche canzone
popolare. — III, 1: A. Galletti, Giovanni Pascoli:

1' uomo e il poeta. — -5: E. Donadoni, Personaggi di

autoritä nei „Pmmessi Sposi". — 9: L. Rava, II con-
cetto del diritto in Dante. — T. Venuti, Dante a Roma.
— IV, 1: A. Bruers, Alfieri e 1' America. — E. Dona-
doni, La dottrina nei ..Promessi Sposi". — C. Antona-
Traversi, Marc Moimier e I'go Foscolo. — 3—4:

G. Bertoni, Intorno al piii antico documento ilel'-

ritalianita dalmatica. — M. Bartoli, Le parlate italiane

dell' Istria e della Dalmazia. lettera glottologica. — .A..

Mussafia, La letteratura dalmatica. — Fomini illustri

Dalmati (u. a. J. P. Capozzi, Marco Polo; G. Gori,
Ugo Foscolo; G. Salvadori, Xiccolo Tommaseo; P.

Rajna, Adolfo Mussafia). — 5; G. Bustico, Vittorio

Imbriani folklorista.

La Perseveranza 17.. 18., 19., 20. .Juni 1919: G. Faldella,
II Man/.oni grande politico.

II Qiornale d' Italia, 1. 6. 1919: Bach, Dante e la Jugo-
slavia. (Zu Inf.XV. 9; XXX1I,28.) — 4 9. 1919: A.Sorren-
tino. Per la lingua d' Italia. — 6.9. 1919: E. Checchi,
..Sposi promessi" e ..Promessi sposi". — 23. 12. 1919: B.

Croce, II .Paulo I'cello'" di Giovanni Pascoli. —
8. 1. 1920: V. R ossi, Giuseppe Manacorda f. — 9. 1. 1920:

X. Zingarelli, L' e-^ploratore dei dialetti (Pier Enea
Guai'nerio ti-

li Nuovo Qiornale, 12. März 1919:- C. Levi, „Grand
Guiguol" del Cinquecento. — 20. .Juli: Ders., La satira

militare nel teatro italiano. — 17. Sept.: Ders., Shake-
speare in Italia. — 20. Xov. : Ders.: Lamoglie di Gasparo
Gozzi.

FanfUlla della DomenicaXLI, 11: C. Antona-Tray crsi,
Ferdinande Fontana. — G. iSaviotti, L' arte di Fran-
cesco Berni. — 12: A. Segre, Raffronti tra due liriche

manzoniane. — 13: F. Picco, Paolo .Savj-Lopez. —
F. S es 1er, Destra e sinistra: noterella dantesca. —
A. Segre, l'na novella del Sacchetti ed un oapitolo dei

Promessi Sposi. — 14: V. Cian. „Ciacolando" con Gia-

como Casanova. — E. Brambilla, T^a retta grafia e

interpretazione di un modo avverbiale dantesco. — !•">:

L. Frati. Sebastiane Locatelli e Caterina d' Arnestot.

—

16: A. F. Massera, Messer Fino d'Arezzo.

La Vita Britannica (Florenz) II, 3—4: X. Tarchiani,
La fortuna di Leonardo in Inghilterra. — A. Ricci,
Rupert Brooke. — E. Mayor des Plauces, La lingua

e la letteratura italiana in Inghilterra. — 5: A. Panella,
Pasqualo Villari e T Inghilterra. — 6: G. Ferrando,
Un' amica inglese di Santorre di .'^antarosa.

Boletin de la Real Academia Espanola, Okt. 1919;

J. Alemany, De la derivacion y composicion de las

palabras en la lengua castellana. — E. Cotarelo,
;, Quien fue el autor del ,Diälogo de la lengua'? I. —

:

F. Kodriguez Marin, Nuevos datos biograficos: Nicolas
de Monardes.

Revista Castellana 33, So: A. Baig Banos. Sobre cl

,Persiles y Sigisnnmda' I. II. — N. Diaz de Escovar,
Anales de la escena espaüola II. III.

Neu erschienene Bücher.

Deutschbein, Max, Satz und Urteil. Eine sprachpsycho-
logisch-logische Untersuchung. (Sprachpsvcbologische
Studien. II. Teil.) Cöthen , Otto Schulze. '>G S. 8".

M. 2.60.

Magnus, Laurie. A General Sketch of European Literature

iu the Centuries of Romance. London, Kegan Paul.

French, Trubner & Co. New York, E. P. Dutton & Co.

Paul. Herm. , Aufgabe u. Methode d. Geschichtswissen-

schaften. Berlin, Yereinigung wissenschaftl. \'erleger.

M. 3.7.5.

Schuchardt, Hugo, Sprachursprimg II. S. 863—869.

Berlin, Akademie der Wissenschaften. Berlin, Vereinigung
wissenschaftl. Verleger in Komm. S.-A. aus den Sitzungs-

berichten der preussischen .Vkademie der Wissenschaften.

1919. Phil. -bist. Kl.
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Allason, T5arbara, r'aroline Schlegel. Studie j sul roman-
ticismo tedesfo. Bari, Laterza''tfc Figli. 20:! S. ^''.

L. 6..511 Bildioteca di cultura uioderna 'Jl.

Kelleniiann, Ludwig, Schillers Dramen. Beiträgt' zu
ihrem Verständni.s. 1. u. ',i. Teil. 1. •'>., unveränd. Aufl.
1919. XV, :i44S. S. 5., uuveräud. Aufl. 1919. V, ;Ö7 S.

Berlin, Weidmannsche Buchh. 8". Hlwbd. je M. 12.—

.

Bongs goldene Klas.sikerbibliothek. Berlin, Deutsche.-i

\'erlagshaus Bong & C". 8". — Ei che nd o rff , Joseph v.,

Boniantische Novellen. Mit einer Kinleit v. Felix Lorenz.
Mit Eichendorffs Bildnis in Gray. 296 S. o. .J. [1920]. —
Goethe, Joh. Wolfg. v.. Die Wahlverwandtscliaften.
Ein Koman. Hrsg. u. eingel. v. Prof. Dr. Karl Alt. Mit
Goethes Bildnis in Grav.' XV[, 209 S. o. .1.

1 19201. —
Lud w i g , Otto , Zwischen Himmel und Erde. Die
Heiterethei u. ihr Wider.spiel. Hrsg. u. eingel. v. Arthur
Eloesser. Mit Otto Ludwigs Bildnis in Grav. 470 S.

o. J. [1920]. Je Lwbd. M. 20.-; HIdrbd. M. 25.- ;

Hpergbd. M. 30.-.
Briegleb, 0., Von unierou Ortsnamen und Verw'andtes.
(Frankfurt am Main oder Frankfurt-Main?) Leipzig,
AVeioher. 79 S. gr. 8". M. 3.50.

(-'ardauns, Herm , Friedrich Leopold Graf zu Stolberg.
Zum (Tedächtnistage seines Todes. Miinchen-Gladbach,
Volksvereinsverlag. 52. S. S". M. 1.80. (Führer des
Volks. Eine Sammlung von Zeit- und Lebensbildern.
2.5. Bd.)

Danske Viserfra Adelsvisebtiger ogFlyveblade 1530 — 16;!0.

Udgivne af H. Grüner Nielsen. 4. Bind. Kopenhagen,
Gyldendal. S. 97—280. gr. 8".

Dohse, Richard, „Reinke de Vos" und die plattdeutsche
Tierdichtun»;. In Festschrift zur 350jährigen Jubelfeier
des Friedricii-Franz-Gymnasiums zu Parchim. Parchim,
H. Wehdemannsche Buchh.

Ermatinger, Emil, Gottfried Kellers Leben, Briefe und
Tagebücher. Auf Grund der Biographie .Jakob Bächtolds
dargestellt und herausgegeben. 2. Bd. Gottfried Kellers
Briete und Tagebücher 1830—1861. Hrsg. von Emil
Ermatinger. Mit einem Bildnis und 5 Federzeichnungen
Kellers im Text. 3. u. 4. Aufl. Stuttgart, Cotta. VHI.
531 S. 8". M. 15..50, geb. M. 21.-.

Frey, Adolf, Conrad Ferdinand Meyer. Sein Leben und
seine Werke. 3., durchgesehene Aufl. Stuttgart, ('ott;i.

VIT 4:',8 S. 8». M. 12.-, geb. M. 16.—.

Gotthelf, Joremias (Albert Bitzius). Sämtliche Werke in

24 Bänden. In Verbindung mit der Familie Bitzius hrsg.
von Rud. Hunziker und Hans Bbiesch. 19. Bd. Erleu-
bach bei Zürich, E. Rentsch. 440 S. 8». M. 12.—.

Hay , Marie, The stoi\y of a Swiss poet. A study of Gott-
fried Keller's life and works. Bern, F. Wyss', Verlag.
1920. 299 S. mit einem Bildnis. 8». Lwbd." Fr. 20.--.

Hellquist, Elof. L1e svenska ortnamnen pa-/»;/. en öfver-
sikt. Göteborg, Elanders Boktr. A.-B. 146 S. 8».

Hesse"«, Max, illustrierte Handbücher. 54. Bd. Ilerlin,

i\r. Hesse, kl. 8". — Istel, Edgar, Das Buch d. Oper.
Die deutschen Meister von Gluck bis Wagner. 40.s S.

111. Taf. o. J. (1919] 54. Bd.
Hesselman, Bengt, Ortografiska reformer i spräkhistorisk

belysning. Ujipsala, Akad. Bokh. i distr. 29 S. 1:75.

Hitschmanu, Eduard, Gottfried Keller. (Internat. Psycho-
analyt. Bibl.) Leipzig, Internat. Psychoanalvt. \'erlag.

I

Durch F. Volckmar. Leipzig.] M. 12.—
; Pappbd. M. 14.40.

Holmström, Helge, Studier över svanjungfrau-motivet in

Volundarkvida och annorstädes. Malmö, Förlag Maiander,
Vli, 221 S. 12 Kr.

.P'insson, ]•'., l'dsigt o\er den norsk-ishmdske Filologis
Historie. (Festskrilt udg. af Kobenhavns Univcrsitet i

Anledning af Hans JTa]est<et Kongeus Fodselsdag den
26. September 1918). Kopenhagen, Gad. 108 S. 8".

K. 3.50.

Körner, Fritz, Das Zeitungswcsen in Weimar (17-34— 1849).

Abb. aus d. Inst. f. Zeitungskunde an d. L'uiv. Leipzig.
Leipzig, E. Reinicke. M. 12.—

.

Kösel, Sammlung. 32. kl. 8°. Kempten, .1. Kösel. —
\' (ilkssch wanke, Deutsche, des 16. .lahrh. Ausgew.
u. hrsg. V. Joseph Weigert. 2. Aufl. III, 208 S. o. J.

11919]. (32.) Pappbd. M'." 1.90.

Kühnemann, Eugen, Schiller und das deutsche Vater-
land. Rede zu Schillers Geburtstag 1919. Breslau. Tre-
wendt und Grauier. 22 S. 8". M. 1.—.

Leibrecht, Philiisp, Zeugnisse und Nachweise zur Ge-
schichte des Puppenspiels in Deutschland. Dissertation,
Freiburg i. B. \ , 89 S. 8°. Freiburg, F. Wagner. M. 4.— .

Leasings, Gotthold Ephraim, sämtliche Schriften. Hrsg.
V. Karl Lachniann. 3., aufs neue durchges. u. verm.
Aufl.. besorgt durch Franz Muncker. 22. Bd. 2. Teil.

Berlin, Vereinigung wissenschaftl. Verleger. 1919. Lex.-
8». XX u. S. 315-807. M. 15.—

;
geb. M. 20. .

L e X e r , M., Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch.
15. Aufl. Leipzig, Hirzel. VHI, 413 S. kl. .^». M. 8.-

:

geb. M. 11.—.

L i e de r b ucli , Rostocker Niederdeutsches, vom Jahre 1478.

Hrsg. von Bruno (Taussen. Mit einer Auswahl der
Melodien bearbeitet von Albert Tierfeider. Buchschmuck
von Thuro Balze?-. Rostock, Hinstorff. XXVI, ^0 S.

kl. 8». M. .5.-.

Literaturdenkmäler des 14. u. 15. .Jahrb. Ausgewählt
u. erläutert von Dr. Hermann Jantzen. (Samml. Göschen
Nr. 181.) 2., neu durchges. Aufl. Berlin W. 10 u. Leipzig,
Vereinigung wissenschaftl. Verleger. M. 1.60 u. .^O'/o

\'erlegerteuerungszuschlag.
.Mautner, K., Alte Lieder und AVeisen aus dem steyer-
märk. Salzkammergute. Gesanmielt und herausgegeben.
Gedruckt mit Unterstützung der Akadeujie der Wissen-
schaften in Wien. Wim, Stähelin und Hauenstein. XXI,
412 S. 8». M. 16.80.

Müllenhoft, Karl. Deutsche Altertumskunde. 4. Bd.
gr. 8°. Berlin, Weidmannsche Buchh. — 4. Die Germania
(1. Tacitus, erläut. Neuer, verm. Abdr. Besorgt durch
Max Roediger. 1920. XXIV, 767 S. M. 36.—

.

Kohl, Hans, Obejlelirer Dr., Geschichte d. deutschen Dich-
tung. 3., verb. u. bis auf d. Gegenwart fortgef. Aufl.
Leipzig, B. G. Teubner. 1920. X, 368 S. 8".

Sagenbuch, Deutsches. In Verbindung mit I'rdr. Ranke
u. Karl Wehrhahn hrsg. von Prof. Dr. Frdr. v. der
Leyen. 3. Teil. 8". München, C. H. Becksche Verlli.

1919. — Wehrhahu, Karl, Die deutschen Sagen d.

Mittelalters. 1. Hälfte. XII, 210 S. Pappbd. M. 6.50.

Schuck, H., Studier i Hervararsagan. l'ppsala Universi-

tets Ärsskritt 1918. 1:50.

.Smekal, Rieh., Grillparzer und Raimund, Wien, C. Barth,
IDurch Rob. Hoffmann, Leipzig.] Geb. M. 10.—.

Siichicr, W., Augustus Drachstedt, Achtmann zu St. Ul-

rich und Pfänner in Halle (1654—91) und seine Gedichte
aus den .Tugend- und den Altdorfer und .Tenenser Studien-
jahren. 2., bedeutend vermehrter Abdruck. Halle a. S.,

Gebauer-Schwetschke. 60 S. gr. 8°.

Svedberg, Tb., och Nordlund, Ivar, Fotografisk under-

sökning av Codex argenteus. Fppsala Universitets Ars-
•skrift 1918. 2:50.

Torp, Alf, Nynorsk Etymologisk Ordbok. Heft 19. Vilhir-

Oi/ta. (Schlu.ss des Werkes.) Kristiania, Aschehoug & Co.
Traumann, Ernst, Goethes Faust. Nach Entstehung und ,

Inhalt erklärt. 2. Bd. 2., verm. und verb. Aufl. Beck.
München. XII, 420 S. 8". M. 17.—.

\'olkmann, Erwin, Recbtsaltertümer in Strassennamen.
Germanistische Abhandlung. Würzburg, Memminger.
47 S. 8".

W oordenb oek der Nederlandsche Taal. lU, 30: Flauii

Fiinniiturni. Bewerkt door J. A. N. Knüttel. — Vli,
10: Kiiiiscl — K<i]i. Bewerkt door A. Beets. — VIII,
16: Ijjkrtrbritndiwi — Linh'rzijitr. Bewerkt door J. Hein-
sius. - XII, 8: l'eizelijk — Pciiniiiii. Bewerkt door ü. J.

Boekenoogen. — XIII, 8: l-tiniiiiielhnncv — liondiiinnheu.

Bewerkt door R. van der Meulen. 'S-Gravenhage en
Leiden, M. Nijhoff, A. W. Sijthoff.

W u 1 ff en , Erich, Gerhart Haiiplm:iiins Dramen. Krimiual-
psvchol. u. pathol. Studien. Berlin. Dr. P. Langenschcidl.
M.' 4.-

;
geb. M. 6.—.

Anglo-Saxon Reader, An. Edited, with notes and
glossary, by Alfred .1. Wyatt. (Cambridge Univ. Press.

Demy 8". 12 s. 6 d. uet.

Birrell, Augustine, Frederick I,ocker Lampson. London,
Constable 21 —.

B o y n t o n , Percy H., American Poetrv. New York, Charles
Scribner's Sons.

Bridges, Robert, On English Homophones. Society for;

Pvire English. Traot 11. Oxford, Clarendon Press.

2 sh. 6 d.

!
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Butcher, Lady, Memories of George Meredith. London,
Constable. 5 sh.

Davies, Trevor H., Spiritual Voices in Modern Literature,

New York, George H. Doran Co.
Dnnne, J., Sermons. Selected Passages, with an Essay
by L. Pearsall Smith. Oxford. Clarendon Press. 6 sh.

Fielding, Henry, The Tragedy of Tragedies or The Life
and Death of Tom Thumb the Great with the annotations
of H. Scriblerus Secundus. Edited by James T. Hillhouse.
New Haven, Conn., Yale Uaiversity Press. London.
H. Milford. Vlll, 223 S. $ -',.—

Grimm, Florence M, Astronomical Lore in Chauoer.
University of Nebraska Studies in Language, Literature
and Criticism. No. 2, Lincoln 11)19.

Herford, C. H., Norse Myth in English Poetry. Reprinted
from „The Bulletin of the .John Eyland's Library". Vol.
V, Nos. 1 and 2, August 1918, March 1919. I.,ondon, Long-
mans. 31 S. 1/.

Hill, J. A., Emer.son and bis Philosophy. London, Rider.
3 sh. 6 d.

History of American Literature, A, Edited by W.
P. Trent, J. Erskine, S. P. Sherman, (

'. van Doren. Vol.
I. (Book 1: Colonial and Revolutionarv Literature. —
Book n, 1: Early National Literature 17.s9— IS-iOl. Vol.

II. (Book II, 2. — Book III, 1. Latei- National Literature
1S.")0— 1900). Vol. III in Vorbereitung. Cambridge Uni-
versity Press. ,Teder Bd. 17 sh. (S d.

Kernahan, Coulson, Swinburne as I Knew Hini. London,
John Lane. > sh.

Kilmer, Joyce, Poems, Essays, and Letters, with a me-
moir by Robert ( 'ortes Holliday. New York, George H.
Doran Companj-. 2 vol.

Körten, Hertha, Thomas Hardy's Napoleondichtung The
Dynasts, ihre Abhängigkeit von Schopenhauer, ihr Ein-
fluss auf Gerhart Hauptmann. Diss. Rostock. 105 S. .'S".

Macpherson, W., Principles and Method in the .Study
of English Literature. New and enlarged edition. Cam-
bridge University Press. 8". ä s.

Notcutt, H. C. An Interpretation of Keats' ,Endymion'.
Stellenbosch, privately printed. Capetown, South African
Electric Printing ('omp.

iisborne, .James .!., Arthur Hugh ("lough. Lonilon, Con-
stable. 12'.—

Robertson, .1. M., Bolingbroke and Walpole. London,
F. Unwin. 12 s. 6 d.

.Shakespeare, \V., The Second Pai-t of Henrj' V. Ed.
bv L. Winstanley. Arden Shakespeare. London, G. G.
Öarrap. 2 sh. 6 d.

Shakespeare. The Life and Death of King .lohn. Edited
by Horace Howard Furness, .Jim. A new variorum edition
of Shakespeare. London, Lippincott. XIII, 728 S. S". 2-5 sh.

Snell, Ada L. F., An Objective Stmly of Syllabic Quan-
tity in English A'erse S.-A. aus Publioations of the Modern
Language Association of .\merica. Vol. XXXIV.

Swinburne, A. Ch., I^etters. Ed. by Edm. Gosse and
Thomas James Wise. London, Heinemann. 2 vols. 8".

21 sh.

Ten Brink, B., Chaucers Sprache und Verskunst. :>. Avitl.

Bearbeitet von Eduard Eckhardt. Leipzig
XIL 243 S. 8». (Jeb. M. 11.-.

T o y n b e e , Paget, The Letters of Horace AValpole.
Oxford and New York, Oxford University Press.

Untermeyer, Louis, Modern American Poetry.
York, HaVcourt, Brace & Howe. $ 1.40.

Watt, Lauchlan Maclean, Douadas's .Eneid. Cambridge
University Press. 1920. XII, 2.i2 S. S". 14'—.

Westlake", H. F., The Parish Gilds of Medieval England.
London, Society for Promoting Christian Knowledge.
l."i sh.

W u 1 f f e n , Erich , Shakespeares grosse
Richard lU., Macbeth, Othello. Berlin. Dr
scheidt. M. 4.— ; geb. M. 6.—.

Young, Carl, Ordo Racheiis. (University of Wisconsin
Studies in Language and Literatur. No. 4J No. 4.

Madison, Univer.sity of Wisconsin.
Zacchetti, Corrado, Lord Byron e l'Italia. Palermo,
R. Sandron.

Zuljer. Elisabeth, Kind und Kindheit bei George Eliot.

Eine Studie zum 100. Geburtstag der Dichterin. 22. 11.

1919. Frauenfeld, Huber & Co. 89 S. 8». F. 4..i0.

g , Tauchnitz,

2 vols.

New

Verbrecher

:

.
1'. Langen-

Acocella, V., Saggio d'una interpretazione dantesca, con
lettera-prefazione di Francesco D'Ovidio. Melfi, Tip.
Liccione. 17 S. L. l..")0.

Ahern, J. M. G., The Phonetics of French Pronunciation.
London, Longmans. 48 S. 1 sh.

Alfieri, Vittorio, II misogallo, del principe e delle fettere,

con prefazione di Rice. Balsamo Crivelli. Milano, Sonzogno.
236 S. L. 2.

Aucassin et Nioolete. Edited by F. W^. Bourdillon.
(Modern Language Texts. French Series. Mediaeval
Section.) London, Longmans. 4 sh. fS d.

Babbitt,.J., Rousseau .and Romanticism. Boston, Hough ton
Miftlin Co. $ 3.50.

B aldensperger. F., L'Avant-Guerre dans la litterature
frani,'aise. Paris, Payot. Fr. 4.50.

Ballatette del Magnifico Loronzo de medici et di messere
.•^gnolo Politiani et di Bernardo giaburlari et di luolti

altri. Firenze, Tip. Galileiana. 72 S.

Baudelaire, t;., Journaux intimes. Paris, Cres. 11 Fr.

Baudelaire, Charles Pierre, Les Fleurs du mal. Texte
de 1861 avec les variautes de 1S57 et des journaux et
revues, precede d'une etude sur Baudelaire; par Theodore
de Banville. Deux portraits et un autographe. P.aris,

E. Fas^uelle. XX\'11I, 383 S. Bibliotheque Charpentier.
Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des
Benediktinerordens, hrsg. von Abt Ildefons Herwegen.
7. Heft. Münster i. W., Aschendorff. 1919. XX, 124 S.

gr. 8". — Inh.: Paul Scheuten, Das Mönchtum in der
altfranzös. Profandichtung (12. bis 14. .lahrh.). M. 7.20;

geb. M. 9.80.

Bellorini, Eigid.. Giovanni Berchet. Messina, Principato.
100 S. 8".

Benini, Rodolfo. Dante tra gli splendori de' suoi enigmi
risolti. Roma, Sampaolesi. "400 S. 8°. L. 1.5.

Berardi, Cirillo, Le Satire di Lodovico Ariosto, con intro-

duzione e commento per gli Scolari e per le persone colte.

Campob,asso, Colitti. VII, 171 S. 8».

Bindoni, G., Indagini critiobe sulla „Divina Commedia",
con disegni e tavole illustrative. Milano — Roma —
Napoli. Societa editrice Dante Alighieri , di Albrighi,
Segati e C. 6-50 S. 8».

Bornecqvie, Henri, Prof. Dr., et Benno R ü ttgers, Dir.

Prof., Commentaire litteraire du rec.ueil de moroeaux
choisis d'auteiirs franijais. Li\Te de lecture consacre plus
specialement au 19'' siecle et destine a l'enseignement
inductif de la litterature fran^aise moderne et contem-
poraine. 3. ed. revue et corrigee. Berlin, Weidmannsche
Buchh. 1919. IV, 1-54 S. 8". Kart. M. 5.—.

Bosch, Karl, .1. K. Huysmans' religiöser Entwicklungs-
gang. Ein Beitrag zum sog. ästhetischen Katholizismus.
Konstanz, Romer. VII, 251 S. n". [Diss. Hei<lelberg|.

Boullier, .\ugusto, 1 canti popolari della Sardegna.
Traduzione italiana con note, introduzione e appendice
di Raffa Garzia. Bologna, Stabilimenti poligrafici riuniti.

Bontoux, G., Louis ^'euillot et les Mauvais M.aitres des
XVI-, XVII" et XVllL .siecles. Luther, Calvin, Rabelai.s,

Molilire, Voltaire, Rousseau. Les Encvolopedistes. Paris,
Perrin. XLIV, 277 S. Fr. 4.55.

Busetto, Natale, II romanticisnio eil carattere nazionale
della letteratura italiana. Cainpobasso, casa ed. G. Co-
litti e figlio 1919. 43 S. 8». L. l.iO. Collana Colitti di

conferenze e discorsi N. 58.

BusneUi, G., 11 Virgilio dantesco e il Gran Veglio di

Creta. Indagine e critica. Roma , Civilta cattolica.

130 S. S». ^

Caballero, Fernan, Carlas. Coleccionadas y anotadas
por el M. R. P. Fr. Diego de Valencina. Madrid, Per-
lado, Paez y Comp. XVI, 387 S. 5 pes.

Cadenet, Der Trobador, herausgegeben von Carl Appel.
Halle, M. Niemeyer. 123 S. 8».

Calogero, Giorgio, Stefano Tuccio, poeta dranimatico del

sec. XVI. Pisa, tip. Orsolini-Prospen. 131 S. 8». L. 3..50.

Canna, (jJiov., Scritti letterarii. Casale Monferrato, Ditta

6. Cassone.
Capua, Francesco di, Nota .all' Epistola di Dante ai Car-

dmali italiani. Cartellammare di Stabia 1919.

Casse, E., George Sand: en beromt fransk kvindes
levnedsloli. Kristiania, Pio. 6 Kr. 50.

Castellano, Giovanni, Lodovico .\riosto viel pensiero di

Benedetto Croce. In ..Nuova Antologia" 16. 12. 1919.

S. 386-395.

15
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Francisijue yarcoy. liroi'esseur ot joiir-

son (laivif^. l'lnreiiz, Beuipoi'nd. 299 S.

Ca.stillo, R. del, Estudios lexicogräficos. Nahuatismos y
Barbarismos. Mexico.

Cestaro, Benv. ("lern., Vita mantovana nel .,Baldus". Uon
nuove osservazioni su l'avte e la satira del Foleugo.
Mantova, R. Acoademia Virgiliana. 211 S. S".

Cid. l'oema de mio Cid y otros monumentos de la primi-

tiva poesia espaäola. Editados aegun los textos mas
recientes y autorizados. Madrid, Saturniiio Calleja.

Cor dovan i, M.. II problema critico iiella fünsotia di D.ante.

Milane, Sog. ed. Vita e pensiero. 20 S. L. 0.7.5. S.-A.

aus Rivista di filosofia neo-scolastica).

Cordovani, M., In preparazione al centenario dantesco.

Milauo, Soc. ed. Vita e pensiero. l.') S. 8". L. 0.7.').

(S.-A. aus Rivista di filosofia neo-scolastica).

Cotterill, H. B.. Italy froiii Dante to Ta.s.so l:'.O0 -IGOO.

London. G. G. Harrap. 2."i s.

Crescini, V., Dalmazia Italica. Padova., l'rein. .Snc. ('oo]!.

Tip. 1919.

Crescini, V., Emil Lew. Nota conimemoiativa. Venezia
1919. S.-A. aus Atti del R. Istituto Veneto di Scienze,

Lettere ed Arti 1919-1920. T. LXXIX, Parte prima.
Crooe, Ben., Note suUa poesia italiana > straniera del

sei^ deciraonono. V'l : iStendbal. S.-A. :iiis La ("ritica

20. IL 1919, S. :i29-:«8.

Curet, r. de P., El, arte drainatico en el vesurgir de I 'ata-

liu'ia. Barcelona, Ed. Minerva. ;' pe.s.

D'Azeglio, M., La lega lombarda. Introduzlone c note
di Marcus de Ruliris. Torino, l'nione tipogr.-ed. torinese.

XLIV, lOli 8. L. li.tiO. Collcziiiiii' di classic! italiani coli

note XX.
De Anna, Luigi,

naliste, sa vie et

8". Fr. 8.r>0.

De Carli, A., Autour de quelques traductions et imitations
du tlieätre fran^.ais publiees a Bologne de 1690 a 17.'i0.

Bologna, Zanichelli. ßiblioteca de L'.Arcliiginnasio, S. II,

N. XVIIL
De'Dottori, Cailn (Isolilo ( 'rotta), L'Asino. Poenia eroi-

comioo, a cura di ,\. Toalf. Lanciano, Carabba. XI,
V.i, 18e S. L. 1. Scrittori itAÜani e stranieri 124.

Del Lungo. Isidoro, Biaiichi e neri in un episodio di

Malebolge. Aus Nuova Antologia 16. 12. 1919 S. 341—348.
De Lollis, Cesare, Poesie Provenzali sulla origine e

sulla natura d'aniore. [Testi Romanzi per le scuole N" 1.]

Roma, P. Maglione e C. Strini, succ. E. Loescber & (^o.

19211. ;>0 S, - Poesia corteso in liiigua d'oTl. jTesti

Romanzi ccc. N" 2.
|

Eljenda. :'..! S.

De Sanctis, F., Saggi critici. Nuova edizione i-iordinata,

aocresciuta e i-orretta a iura di M. Siherillo. Seile IV.
Napoli, A. Moraiio. 2G1 S. l'r. 2.

De Titta, ('., Canzcui aliruzzesi. Lanciano. G. Carabba.
VI, 148 S. L. 2.

Diana. (4., l^a convei'sione ili Arluru (-

Trimarclii. -A S. L. 2.

Dolci, (xiulio, l'gn FoscoId niaeslro.

augurale" coramenlata per le, scuole
persona colte. Livorno, .Arti riraficbe S. Belforte.

Du Bellay, .f.. (Kuvres poetiques, edition critique pidjli.'e

par IL Cliamard. Paris, Hacliette. 12 Fr.
Du Bellay, .1.. Poesies fraiicaises et latines. Notlces et

notes par E. Courbel. 2 P.de. Paris. Garnier. Jeder Bd.

^
l'r. 3.

Ferrari, Lucia, La b.'ggenila del Saini Oraal e i siioi echi

in Italia. Ascoli Picejio.

l''oulet, L. , Petite syntaxe
Champion. 7 Fr.

I''rati, Loilovico, Holngua ne
Bologua, ediz. ili „La Vita
10 S. 4". con illustr.

Frcgni, G., Delle quattro li

lonza, del leone. della lupa e

Modena, Soc. tip, niodenese.
Gabriel, Edvige, Mctastasio a Napoli.

Milaiio, Soc. ed. Dante ."Migliieri. 84 S.

if. Paleinio, A.

1/ „' irazione in-

superiori e per le

de lancicii fraiicais. Paris,

la satira della vita cittadina.
( 'iltiidina" , tip. Moreggiaiii.

liest ie di l>ante, e cioe ilella

! del veltro: coranienti o studi.

23 S. L. 0..")0.

Stiulio storicn.

L. 3.

(«alilieri, Roccu (Hambaldd), Nuove poesie in dialetto
iiapoletaiio (191.5- 1918). Napoli, G. Casclla. L. 2.

fialli. Maria, „Lo Spettatore'' di Firenze l8.").'i 1859.
Cciscnza, Tip. numicipale Serino.

Gamurrini, G. F.. Petrarca e la sciqierta dell' America.
Arezzo, Tip. della pia ('asa. 1.5 S. 4".

Givanel i Mas, .]., Cataleg de la Colleciü Cervantica

formada per D. Isidro Bonsoms i Sicart i cedida per eil

a la Biblioteca de Catalunya IL 1801— 1879. Barcelona,
Inst, d' Estudis Catalans.

G randgent, C. H., The Power of Dante. Boston. Mar.shall
.lones Comp. 248 S. 8".

Hartmanns, |K. A.] Martin. Sclmlausgaben [Iranzös.
Schriftsteller]. Nr. :'.. 8». Leipzig. Dr. P. Stolte. —
Moliere, E'avare. Mit Einleit. u. Anmerkungen hrsg.

v. Prof. Dl-. C. Humbert, 3.. verb. Aufl. (7.-9. Taus.), be-

sorgt V. Oberlehrer Dr. H. Humben. XVIII, 83 u. 78 S.

o. ,J. [1920] (Nr. 3). M. 2.80.

.Toziet, L., Precis ilhistre ile la littt'^rature francaise des
origines au 20'' siede. Paris, A. Colin. Fr. 8.

Kjellmau, H., La constructiou moderne de l'infinitif dit

su jet logique en fran^als. (rpjisala TTniversitets Arsskrift
1919). l.ippsala. 5:.50.

L abu S(| uette. R. de, .Autour <b' Dante. Les Beatrice.s.

Paris, A. Picard.
Leanti, G., La satira contro il settecento galante in

Sicilia. Palermo, Trimarchi. 124 S. 8". L. 3..5().

Lefranc, Abel, (Jhenier: (F.uvres inedites. Paris, (.'Cham-

pion. 10 Fr.

Levi, Ezio, Maestro Antonio da Ferrara, rimatore del

sec. Xl\ (Schluss). S.-A. aus Rassegna Nazionale 1. 1.

1920. S. 21—37.
Liireuzetti. Paolo, La Bellezza e 1' amore nei trattati

del Cinquecento. Pisa. Nistri, 17,5 S. 8°. In „Annali
della R. .Scuola Normale sup. di Pisa.

Lote, G., L'Alexandiin d'apres la phontUiqueexperiinentale.
Paris, Crrs. 75 Fr.

Luquiens, F. H., An Iiitioduction to Cid French Phono-
logy und Morpbologv. 2'"' ed. New Haven. Yale üni-
ver'sity Press. London, H. Milford. $ 2 50.

.Machado, .1. E., (lancionero populär venezolano. Can-
tares y corridos, galerones y glosas. Con varias notas
geograficas. hi.storicas y lingüisticas, para explicar o
aclarar el texto Contribucion al folklore venezolano.
Caracas, (iarcia Rico y Comp. XXI, 251 S. 4 pes.

]\I achiavelli, N. , Prose politiche e storiohe scelte e
annotate da Francisco Foftano. Torino, Soc. Ed. Inter-

nazionale. 202 S. 16". L. 3.

Manfredi, M., G. B. Manso nella vita e nelle opere.
Napoli, Nie. Jovene. VllI, 2ü7 S. 8".

Mannucci, F. L., Giusejipe Mazzini e la prima fase del
suo pensiero letterario. L' Aurora d' un genio. Milano,
Cas.-i eilitrice Risorgimento.

Masi, Irene, 1 Ragguagli di Parnaso. Roma, ti[i. del

Senato. 259 S. 8".

Meda, Fil , T raffronti fra le due edizioni dei „Promessi
Sposi". S.-A. aus Rivista d' Italia 31. 12. 1919. S. 437-446.

Mele, Eugenio, Sobre canciones y sonetos italianos y
espanoles Vallarlolid, Inip. E. Zapatero.

Menrndcz Pidal, ii . Crönicas generales de Lspaäa.
Tercera edicion , con notables enmieiidas, adiciones v
mejoras. Madrid. Blass ^^ Comp. IX, 238 S. 4". 50 Pes.

Montaigne, ]\f. E. de, Les Essais, publies d'apres
l'exemplaire de l?ordeaiix jiar F. Strowski et F. Gebelin.
T. 111. Paris, E. de Bo.card. Fr. 45.

;\1 utettus Cagliaritani raciolti da Raffa Garzia. Bologna,
Stabilimenti poligrafici riunili.

X a varra M asi , Tecla, La rivoluzione fraucese e la lette-

ratura siciliana. Con prcfazione di (tiov. Gentile. Noto,
Libr. editr. di ..La Verita".

Pailleron, M.-L., Fran9ois Buloz et ses amis. La vie
litteraire soiis Louis-Philippe. Correspondances inedites
de Fraiicois Buloz. .Alfred <lo Vigny, Brizeux, Sainte-
Heuve, Merimee, George Sand. Alfred de ]\Iusset. Paris,
Calmann-Le.vy. II, 467 S. Fr. 9.

Pal US, G., Une visile i'i. .\lfred de Musset. Limoge.s,
Perretle. Fr. 2.

Parini, G.. „II Giorno" e Odi scelte, annotate da G. Domi-
uici. Torino. Soc. Ed. Internazionale. 300 S. 16". L. 3.

l'ellegrini, Carlo, Edgar Quinet e 1' Italia. Pisa, Arti
graliche Folchetto.

Pe ti t de .1 ulleville, Hlstoire ile la litterature fran\-aise I:

Des origines a Corneille. Xouvelle rdition. Paris, Masson
1920. 272 S. 8".

Pirazzini, Ägide, The influeuce of Italy on the literarj'

career of Alphonse de Lamartine. Xew York, Columbia
Cniversilv Press. Xll, 100 S. 10«.
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Pompeati, A., Arrigo Boito, poeta e musicista. Firenze,.

L. Battistella.

Rabizzani, Giov., Didimo chierico (da un vol. postume
di prossima pubblicazione, editore il Formiggini). S.-A.

aus Nuova Antologia 16. 12. 1919. S. 376—38-=..

Uennert, H. A., y A. Castro, Vida de Lopa de Vega.
Madrid. Hermanda.

Ivicci, Corrado, Figure e figuri del mondo teatrale. Con
31 inoisioni. Milano, Treves. 279 S. 8». L. 6..50.

Uoccella, Giuseppe, Intorno alla teoria del hello di

Benedetto Croce: la teoria del hello artistico. Piazza
Armerina. Tip. Vincifori e Rausa. 24 S. 4".

Rosa, Germano, Di alcuni Scolari di Gius. Parini. Lucca,
Tip. ed. Baroni. 130 S. 8». L. 4.

Rossi, Matilde, Lamartine e 1' Italia. Forli , L. Bor-
dandini. 16 S. 8».

R ubio Lluch, A., yC.Parpal Marqut-s, MilayFontanals
V Ruhio y Ors. Discursos escritos para la solemne sesion

conmeiiio'rativa del centenario de dichos ilustres pro-

fesores, celebrada por la üniversidad de Barcelona el

dia 29 de julio de 1919. Barcelona, P. Ortega. 139 S. 4».

Rnppert, Rieh., Die spanischen Lehn- und Fremdwörter
in der französischen Schriftsprache. München, Lindauer.
320 S. 8°.

Ruppert, Rieh., Spanisches Lesebuch für Anfänger und
Fortgeschrittene. München, Lindauer. VIII, 142 S. 8°.

Russo, Luigi, G. Verga. Napoli, Ricciardi. 240 S. L. 6.

Salvioni. Carlo, Sul dialetto milanese arcaico. In „Rendi-
conti del R. Istituto Lombardo d. scienze e lettere". Serie II,

Vol. LH, fasc. Xm/XV.
.•^amaia, Dora, I sermoni su 1' arte poetica di Paolo Costa

e la polemica olassico-romantica. Bologna-Rocca S. Ca-
sciano-Trieste, Cappelli. 84 S. 8".

.Scardovi, Primo, L' abate Parini e il ..dolce pericolo".

Bologna, Cappelli. 62 S. L. 3.

Scarpa, Attilio, La poesia del Tommaseo. Sondrio, Arti

grafiche Valtellinesi. 13 S. L. 1.

Schevill, R., Menendez y Pelayo y el estudio de la

cultura espaüola en los Estados TUnidos. Conferencia.

Santander, Talleres.

S e s s i , Arm ando, Antonio Cavallerino. La premiere tragedie
italienne sur la legende massenienne. Mantova, Tip.

C. Barbieri 1919.

Sevilla, A., Vocabulario murciano, precedido de una in-

troducciön. Murcia, Sucesores de Nogues. XV, 203 S. 4".

Sgroi, Carmelo, Una lettura petrarchesca. La natura
nella realtä spirituale del poeta. Caserta, Marino. 56 S.

8«. L. 1..50.

Stanganelli, Irma, La teoria pedagogica di Helvetius.
Napoli, P. Martinucci. 128 S. L. 4.

Strohiney er, Fritz, Französische Schulgrammatik, 2. Aufl.

Leipzig, Teubner. VHI, 254 S. 8». M. 4.—

.

Tallgren, Oiva Joh., De sermune vulgari quisquiliae

I. fui = „ivi, me contuli". E.x Annalium Academiae
Scient. Fennicae ser. B. tomo XL Helsingfors 1920.

11 S. 80.

Tissi, Silvio, L' ironia leopardiana. Saggio critico-filo-

sufico. Firenze, Vallecchi. 1920.

Urquijo e Ibarra, J. de, Estado actual de los estudios
relativos a la lengua vasca. Bilbao, Impr. de Elexpuru
hermanos. 3.") S. 8**.

Vallas, Leon, Lyon au temps jadis. Le Theätre et la

Ville 1694—1712. Lyon, Cumin & Masson. IX, 134 S. 8 ».

Vega Carpio, L. F., Fuente ovejuna. Comedia. Ed.
revisada por A. Castro. Madrid, Calpe.

Verrua, Pietro, Orazio Nelson nel pensiero e nell' arte
del Foscolo e del Canova. Con 3 tavole f. t. Padova,
Soc. Coop. Tip. 48 S. 8». L. 3..50.

Viglione, Fr., L' Algarotti e 1' Inghilterra (dai manoscritti
del „British Museum"). Napoli, Stab. tip. N. Jovene
e Co. 134 S. 8°. S.-A. aus Stud! di letteratura italiana

vol. xnL

Wahlgren, Ernst G., Etüde sur les actions analogiques
reciproques du parfait et du participe passe dans les

langues romanes. (Uppsala Universitets Arsskrift 1920.

Filosofi, Spräkvetenskap och historiska Vetenskaper 1.)

Uppsala, A.-B. Akademiska Bokhandeln. IV, 342 S.

Zaccagnini, G., Cino da Pistoia. Studio biografico.
Pistoia, Pagnini.

Zerudell, tJturiell, e Narzisat, poesie scelte in

dialetto bolognese di autori antichi e moderni. Bologna,
Brugnoli e figli. 250 S. 8». L. 10.

Zola, Emilio, Lettere a Baille. Traduzione di Gino Valori.
Milano, Istituto editoriale italiano. 240 S. Raccolta di

hreviari intellettuali. 191.

Literarische Mitteilungen, Personal-
nachrichten usw.

Binnen kurzem wird eine Gesamtausgabe des Para-
zelsus zu erscheinen beginnen. Die medizinisch-natur-
wissenschaftlichen Schriften bearbeitet K. Sudhoff, die

theologischen und religionsphilosophischen W. Matthieszen.

Die Malone-Society wird im Jahre 1920 veröffent-
lichen: ,The CJiristnias Frince, a series of dramatic enter-

tainments played in 1607 at St. John's College, Oxford,
edited from the Ms. in the College Library by F. S. Boas;
Tlie Tle/(7j Embassador , edited from the Cardiff Ms. by
H. Littledale; Dramaiic Entries from ihe Jiecords of Cam-
bridge Colleges, edited by G. C. Moore Smith; 'J'u-o Shoiiened
Versions of Elüahethan Platis, by the General Editor.

Professor Dr. Erhard Lommatzsch und Privat-
dozent Dr. Max Leopold Wagner (Berlin) bereiten eine
neue Sammlung „Romanischer Texte" vor, die zum Gebrauch
für Vorlesungen und Uebungen bestimmt ist und dem in

akademischen Kreisen zurzeit lebhaft empfundenen Mangel
an abwechslungsreicher und zugleich wohlfeiler fremd-
sprachlicher Lektüre abhelfen will Die ersten Hefte, die

bereits im Laufe dieses Sommers m\ Weidmannschen Verlag
erscheinen sollen, werden enthalten : Del 'Tumbeor Nostre

Dame, altfranzösische Marienlegende. — .T. Du Bellay, La
Deffence et Illustration de la Langue franroyse. — V. Hugo,
La Pre'face de Cromirell. — Poema del Cid. — G. Boccaccio,
Trattatello in laude di Dante — l^e ImI de Guingamor und
Xe Lai de Tydorel usw.

Der ord. Prof. der germanischen Philologie an der
Universität Würzburg Dr. K. Helm ist in gleicher Eigen-
schaft an die Universität Frankfurt a. M. berufen worden.

Der bisherige ord. Professor an der Universität Strass-

burg Dr. Franz Schultz wurde unter Ernennung zum
ord. Honorarprofessor mit der Abhaltung von Vorlesungen
an der Universität Freiburg i. Br. beauftragt.

Dr. Gustav Hübener hat sich an der Universität
Göttingen für das Fach der englischen Philologie habilitiert.

Dr. Friedrich Schüj-r hat sich an der Universität
Freiburg i. Br. für das Fach der romanischen Philologie
habilitiert.

Notiz.
Den germanistischen Teil redigiert Otto Behaghel (Giessen,

Hofmannstrasse 10), den romanistisclien und englisclien Fritz Neu-
mann (Heidelberg, Koonstrasse 14), und wir bitten, die Beiträge

(Rezensionen, kurze Notizen, Personalnachrichten usw.) dementsprechend
gefälligst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herren Ver-

leger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle

neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr

gleich nacli Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung

von 0. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle

wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine

Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.

An 0. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und .Sonder-

abzüge zu richten.
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Preis für dreigespaltene Petitzeile

50 Prennige. Literarische Anzeigen. Beilagegebühren nach Umfang
M. 24.—, 30.— u. 36.—.

üerlag der tDeidmonnrc^en eu<^i)andlun0 in 6erlin 60) 68

Soeben erschienen:

Geschichte des neuhochdeutschen

Reimes von Opitz bis Wleland. Studien zur Laut-

geschichte der neuhochdeutschen Gemeinsprache von
rriedrich Neumann. Gr. -8». (XVI u. 394 S.) Oeli. 18M.

Das Buch enthält aus einem umfangreichen, wohlgeordneten Stoff

heraus die verschiedenen, landschaftlich bestimmten Reimideale, die

für die literarischen Mittelpunkte des 17. und 18. Jahrhunderts gegolten

haben. Die Untersuchungen geben einen Überblick über das Hoch-
deutsch der einzelnen Landesteile, wobei ein wichtiges Stück der neu-

hoclideutschen Lautgeschichte aufgebaut wird.

t>ic Kotnontifc^c 0(^ule. ein ^^dtrog »ur

©efcl)id)fe bea öeutfd)en ©eifte^ »on Rudolf Joym.
Q.Mcrtc 'Jluflage, beforcit »cn (DaEac tDoljcl. ©r.-S".

(XI 1 u. 994 S.) ®ei). 30 9?{ , geb. 40 g)J.

Kocö heute, 5» 3af)re na* ihrem erftcn (Srfdieinen, ift ÄODmg un=
»evglelchlidicg ^luftecroert bai uneit(t>cbtlld)e Jöoupt» un6 (Sruntiijecf

für jeecn, ^cr ^inlaft bot, mit bet ;yrul)jcit bet 9?omantif fl* ernft-

bofl 5U 6efct)äfttflen.

Verlag von 0. R. REISLAND in Leipzig.

Soeben erschienen:

Die Klage und das Nibelungenlied.

Von

Jos. Körner.

4V2 Bogen gr. 8». M. 5.35.

Jahresbericht

über

die Erscheinungen auf dem Gebiete

der Germanischen Pliilologie.

Ilerau.sgegeben von der

Gesellschaft für deutsche Philologie in Berlin.

.39. und 40. Jahrgang. 1917/18. M. 30.—.

VERLAG VON O. R. R BISLAND IN LEIPZIG.

Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit im Deutschen.
Von Karl (iiustaf Andresen.

Zehnte Auflage, herausgegeben von Dr. Franz Sohns. — 1912. '29'/2 Bogen 8". M. 12.— ; elegant geb. M. 19.20.

Über deutsche V o 1 k s e t v ni o 1 o o- i e.

Von Karl (iiustaf Andresen.

Siebente, verbesserte Auflage.

iiesorgt von

weil. Gell. Kat Hugo Andreseu.

1919. 31'/2 Bogen 8». M. 18.— geb. M. 25.20.

Kurzgefaßtes Lehrbuch der niederländischen Sprache
für den Selbstunterricht.

Von Prof. C. Th. Lion.

1919. 9'/4 Bogen gr. 8». Gebunden M. 5.35.

Laut- und Formenlehre der altgermanischen Dialekte.
Zum Gebrauch für Studierende dargestellt

von

R. Bethge, 0. Bremer, F. Dieter, F. Hartmann und W. Schlüter.

Herausgegeben von

Ferdinand Dieter.
,

I. Halbband; Lautlehre des Urgermaiiischen, Gotischen, Altnordischen, Altenglischen, AltsUchsischen und Althoch-
•>«"**"'"'"•

1898. XXX^' und 343 S. gr. 8".

II. Halbbaud (Scbluß-): Formenlehre des Urgernianischen, Gotischen, Altnordischen, Altenglischen, Angelsächsischen
und Althochdeutschen.

jqqq
^t^r^ ^ g„

Preis komplett broscli. M. 32.—, geb. M. 48.—

.

Venintwortliilier Redakteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — Druck der Pierer.schen HofbueLdrmkerei in Altenburg, S.-A.

Ausg-eg-eben im Mai 1920.
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'örr. Die Kreuzcnsipiiier Dramenbnichstücke
(N a u ni ;i n n).

rli'imas Murners dentsolip St-hrifteii. Bil. IX.
Hrsg. von I*!iul Mfrkfr (v. Grnlnian).

Waiirel, Goethe. Genie latin (M-iiUer).

"ethes Briefwe«-hsel mit J. S. Grüner uml
J. St. Zauper (v. Grolnian).

A iL'lands Gesammelte -Sclirifton. Hrsg, von der
Preussisclien -Vka leniie der Wis.sensehal'ten.
I, 3, 4, 1. II, :!, 4 (Maync).

^i' h n eid er ,^ Studien zu Heinrich von Klei.st

(E. WoHT).
' Groot, Leopold en Rijkens, Xederland.sche

Letterkunde (Lioti).

Leopold, Nederlandsche Sohrijver.s en .Schri.if-

sters (L i on),
Liljegren, .Studies in Milton (Stern).
Zanirenberg, Aesthetische Gesichtspunkte in

der engl. Ethik des 18. Jahrh. (Fischer).
Setteeast, Das Polyphemmärchen in altfranz.

GedicWen (Hilkii).
Do liOilis, Poesie provenzali suUa origine e

snlla natura d' amore (Crescini).
De Lollis, Poesia cortese in lingua d' oil

(Crescini).
Collin, Etüde sur le developpement de sens

du Suffixe -ata (.Spitzer).
Sneyders de Vogel, .Syntaxe historique dn

frani^ais (Lerch).

Corro, XellKeeno delle Maschere, dalla (;om
media dell' arte a Carlo Goldojii (H. .).

(Wolff).
Spitzer, Katalanische Ktymologien (v. "W a r t

-

bürg).
Leh mann, Mittelalterliche Bibliothekskataloge

Deutschlands iin<^ der Schweiz. 1 (Pfand I).

Bibliographie.
Li t. Mi tteilun gen.
Personalnachrichteil.
Aufruf zu einer K o ii r a d H o 1 in a ii n -

!
.Spende.

I

Kühler, Erwiderung.

Kaspar Dörr, Die Kreuzensteiner Uramenbruchstüclte,
Untersuchungen über Sprache, Heimat und Text.
(Termanislischf Alihaiidlungeii ed. Friedrich Vogt. Heft .50.

Breslau. MarcMis. 1919. VII und 136 S. 8". M. 7.20.

Die Bruchstücke jenes „rheinischen Passioiisspiels

aus dem l-t. Jahj'hiindert", die J. Strobl 1906 in dem
niederösterreichischen Schloss Kreuzenstein bei Kor-
neuburg gefunden und bald darauf veröffentlicht hatte,

und zu denen ausser den Stroblschen Bemerkungen
bisher nur noch einige solche von Creizenach und
Schönbach vorlagen, erfahren hier eine umsichtige
Untei-suchung. Wieso Strobl Schreiber und Dichter
ins Rheinfränkische hatte versetzen können, war immer
zweifelhaft gewesen. Hier wird jetzt nachgewiesen,
was auf den ersten Blick zu sehen war, dass die

Sprache inittelfr^ukisch ist, au.s dem nördlichen Ri-

puarlen; einige mndl. Einflüsse sind nachweisbar, und
mit Hilfe einiger Linien, die der Sprachatlas an die

Hand gibt, wird etwa Aachen als die wahrscheinliche

Heimat erkannt. Döir glaubt aiK^h starken nieder-

. ländischen Einschlag im Wortschatz nachweisen zu
können. Ohne genauere wortgeogi-aphische Kenntnisse
im Mnd. müssen wir hier sehr vorsichtig sein. Mcr{mar)
„aber", rerf/oilrren „versammeln" und andere „Eigen-
tümlichkeiten" begegnen auch anderswo, z. B. im nd.

Prosaroman Gerart van Rossiliun von zirka 1400, der
übrigens gleichfalls nicht eben gai- weit vom Nieder-

. rhein entstanden sein mag. Es blühte reiches volks-

tümlich-geistiges Leben zu dieser Zeit in dieser Gegend.
Der Stoff des „speis van Lancelot", das 1412 in

Aachen von einer niederländischen Gesellschaft auf-

geführt wurde (Schwering, Zur Gesch. d. niederländ.

und sprn. Dram. in Deutsch!., S. 10 ff.), war im
weiteren L^mkreis dieser Gegend sclion bekannt; vgl.

das Prosafragment vom Lancelotroman, von dem ich

nicht recht glauben kann, dass er nicht dort zuerst

aus dem Französischen übersetzt sei, und dass das uns
erhaltene Fragment nicht das Original sei. — Auf die

Verwandtschaft unseres Spiels mit dem Maastrichter
Spiel (Zs. f. d. A. 2, 302) hatte schon Creizenach
hingewiesen (Gesch. d. n. Dramas I, 2. Aufl., S. 118),
sie, wird nun von Dörr im einzelnen dargetan. Auch
dieser Umstand weist in die Gegend von Aachen.
Zugleich ergeben sich aus dem Vergleich beider Stücke
Richtlinien für die Kritik der Stroblschen Anordnung
unserer Fragmente. Keine Szene des Maastrichter
Spiels fehlt in unserem Spiel. Die ganze erste Szenen-
reihe war von Strobl richtig angeordnet. In der zweiten'

Gruppe hatte er verkannt, was dann Creizenach nicht

entgangen war, dass auch die Magdalenenszene in

unserem Stück enthalten war. Dörr kann nun aucli

hier leicht die richtige Ordnung herstellen und gibt

zum Schluss in übersichtlicher Weise den Text des
Spiels , über das wir nun wohl einigermassen auf-

geklärt sind.

Jena. Hans Naumann.

Thomas Murners deutsche Schriften. Bd. IX: „Von
dem grossen lutherischen Narren". Herausgegeben von
Dr.PaulMerlcer. Strassburg, Trübner. 1918. XI u. 427 S.

In der Folge der kritischen Gesamtausgaben
elsässischer Schriftsteller des Mittelalters und der

Reformationszeit , welche von der Gesellschaft für

elsässische Literatur veröffentlicht werden, beginnt die

Reihe der von Franz Schultz herausgegebenen Murner-
schen deutschen Schriften mit diesem Band IX, der

nach Inhalt und äusserer Form lebhafte Freude und
Teilnahme hervorruft. Murners herbe satirische Dich-

tung vom Dezember l.'J22 kommt in dieser kritischen

Ausgabe dem Leser ])ersönlich recht nahe. Dazu hilft

schon rein äusserlich die treffliche Drucktype, der

schöne Satzspiegel , das gute Papier (nur Bogen 28

ist auf anders getöntem, dünnerem Papier abgezogen),

die technisch wohlgelungene Reproduktion der Holz-

schnitte des Erstdj'uckes, welche aller Wahrscheinlich-

16
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keit nach von Murner selbst entworfen und geschnitten

worden sind. In der Einleitung ist eindringlich und

gewissenhaft die äussere und innere Genesis des

Murnerschen Werkes untersucht, und diese liebevollen

und scharfsichtigen Ausführungen verdienen eifrige Be-

achtung. Auf indirektem Wege wird hier Viei Anlass

des „grossen lutherischen Narren" eine sehr lehrreiche

Analyse in Murners „ehrgeizig -widerspruchsvollem

Charakter und seiner ganz seltsam schillernden Per-

sönlichkeit im Streit der Meinungen" gegeben. Die

verschiedenen Stufen, welche die Beziehung Murners
zu Luther und den Seinen durchzuschreiten hatte, bis

es zum Abschluss der in mehreren Etappen ent-

standenen grossen Streitschrift kam, — sie werden in

fast dramatisch gesteigerter I^ebendigkeit deutlich

:

eine treffliche Einführung in die Dichtung selbst, in

der sich verschiedene Typen von den jeweils zugrunde

liegenden Stimmungen und Veranlassungen sehr wohl
\

herausfühlen, aber nur mühsam plastisch ergreifen
;

lassen. Die einleitende Abhandlung ist sehr förderlich

in ihrer antithetisch und gleichsam schichtenweise vor-

schreitendeu Methode, durch welche das an sich schwer
überblickbare Bild der sich allmählich verschärfenden

Gegensätze [in der Zeit von 1520— 1522] zwischen

Murner und Luther verwertet wird zur inneren Be-

gründung und seelischen Anah-se der verschiedenen

Schichten der Dichtung selbst. Der Eindruck von
Murners Persönlichkeit ist hiernach ebenso fesselnd

wie gewinnend. Denn von der grobianischen Diktion

selbstverständlich abgesehen — und Murner steht ja

in dieser Ausdrucksart wahrlich nicht allein — , sein

Vorgehen gegen die Lutheranhänger ist nachdenklich

und menschlich begreiflich. Aehnlich- wie Erasmus
zuerst einer friedfertigen, bedingte Anerkennung kaum
versagenden Verständigung nicht abgeneigt , drängen

ihn Verständnislosigkeit, Gehässigkeit und Uebereifer

der Gegner mehr und mehr in eine Lage , aus der

seine sich entsprechend steigernde Gereiztheit und Er-

bitterung nicht gut sich anders befreien konnte als in

einem hemmungslosen Gewährenlassen dieser seiner

sensitiv-robusten, elsässischen Symbolfreude und tempe-
ramentvollen Gewandtheit. So wendet sich der kirchlich-

konser\ativ Denkende bei aller Zuerkennuug tatsächlich

bestehender kirchlicher Missstäude gegen den „Re-
volutionär". Nun ist es ein beinahe wehmütig be-

rührendes Schauspiel, zu sehen, wie sich in Murner
das konservative Prinzip aufbäumt gegen eine geistige

Neuerscheinung, die jedoch ihrerseits s o bald schon
ebenfalls „konser\-ativ" werden und in Symbolen, Kon-
fessionen und ähnlichem zu „Formen" erstarren und
sich verhärten sollte, und gegen welche dann wiederum
ein Teil jener einst von Murner bekämpften früheren

Anhänger Luthers nun seinerseits aus täuferisch, spiri-

tualistisch oder mystisch orientierten Anschauungen
heraus sich wendete. Hierin ist wohl einer der grössten

Eeize der Lektüre von Einleitung und Text zu er-

blicken : denn in den zehn ersten Teilen seiner Satire

wendet sich Murner mehr gegen die Lutheranhänger
und dann erst mit wachsender Wut gegen Luther
selbst. Und wie bald sollte doch Luther, der ein grosses

„Gefühl" in eine ,.Form" (also Bekenntnis, Grenze) bringen

m u s s t e
, gerade in den Reihen jener . zuerst von

Murner Angegriffenen und der von ihnen gleichsam

Vertretenen so manche Lücke bemerken, hinterlassen

von denen, die ihre eigenen und formfreien Wege zu

gehen sich berufen fühlten (Karlstadt etwaj. Es ist

dies der wehmütige Reiz einer solchen immerhin

„genial-lüderlichen", oft flüchtig gearbeiteten Satire,

dass sie gar so schnell veraltete in einer Zeit , die

schneller ihre wechselnden Erscheinungen produzierte,

als solche ein gereizter Verstand und ein verletztes

Gefühl kritisch und dabei doch mindestens halb-

künstlerisch hätte verfolgen und an den vermeintlichen

Pranger hätte stellen können. Der künstlerischen
Elemente in Murners Art und Weise hätte vielleicht

hier und da in der Einleitung noch eingehender gedacht

werden können, wie auch die gelegentliche, scharfe

Ablehnung in der Anmerkung zu Vers 3991 ff. — wenn
ihr auch im Grundgedanken vielleicht beizupflichten

ist — doch eine nicht unwichtige Erwägung zum
Problem von Murners Künstlertum und seinen eigen-

tümlichen Expressionen (S. 418/419) etwas zu kurz

abschneidet. Vielleicht gibt eine der anderen Ein-

leitungen zu einem der in Aussicht gestellten Bände
Anlass , hierin etwas ausführlicher zu werden ; denn

die gelegentlich an gewisse romantische Allüren, ja

fast an Grabbe gemahnende Art Murners, sich selbst

ohne Gnade in den Kreis der dichterischen Er-

scheinungen hineinzuböziehen, diese beinahe gallische

Art des Umsichselbstkreisens mutet den empfindlichen

Leser zu reizvoll an, als dass dieses Stilelement nicht

ästhetisch gelegentlich einmal sollte gefördert werden,

um so mehr, weun Verf. mit so feinsinnigen Er-

wägungen, wie die zu Murners Holzschnitttechnik und

seiner Entwiekluug es sind, nicht zurückgehalten hat.

Das Problem der Form als dichterischen Ausdruck an-

langend, ist gerade der „grosse lutherische Narr" mit

seinen den verschiedenen Arbeitsepochen und Stim-

mungskomplexen des Dichters entstammenden Schichten

und Handlungsstämmen höchst interessant und stil-

kritisch wichtig. Die Ausführungen der Einleitung,

welche diese Schichten und Stämme liebevoll gegen-

einander abzugrenzen versteht , sind höchst wertvolle

Bestandteile einer später etwa anzustellenden stil-

kritischen Untersuchung zur Wandlungs- bzw. Be-

harrangsfähigkeit des „Künstlers" Murner, der offenbar

so wenig auf äussere Art und den Stil zu achten

scheint. Zu allen Untersuchungen solcher Art besteht

das lebhafte Bedtirfnis nach den Fortsetzungen dieser

kritischen Mui-nerausgabe, von der Verf. zunächst die

„Gänchmatt" in Aussicht stellt. Möge doch trotz der

bestehenden technischen Schwierigkeiten das schöne

Werk bald seinen Fortgang nehmen

!

üeber die Grundsätze seiner Editionstechnik legt

sich die Einleitung so gewissenhaft Rechenschaft ab,

dass hier nur auf-jene Stelle zu verweisen ist (S. 78 ff.).

Der beigegebene, gründliche Kommentar enthält ab-

sichtlich „manche Erkläi-ung, die für die strengere

Schulung des Fachmannes vielleicht entbehrlich scheint"

(Vorwort S.'X). Ref. bedauert, dass die Textvarianteu.

statt unter dem Strich unten an der Seite, nicht lieber

ebenfalls in den angehängten Kommentar eingefügt

worden sind. Dadurch wäre das sonst so scliöni'

Satzbild nicht gelegentlich zei-stört worden (z. B.

! S. 108, 227, 249, 276). Auf den Titelblättern wäre

; statt der eingeschobenen Zeilen in Fraktur die schöne
' und geruhige Type des Umschlagblattes sehr viel ein-

heitlicher wirkend gewesen. — Von solchen Kleinig-

keiten abgesehen, ist diese Murnerausgabe so schön und

erfreulich, dass der im Vorwort ausgesprochene Wunsch
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des Herrn Herausgebers zweifelsohne in Erfüllung

gehen wird.

Giessen a. L. %'. Grolman.

Andre Maurel, Goethe, Genie Latin. Revue de Paris,

1. l.i. Nov. 19UI.

Auf vierundvierzig .Seiten versucht der französische

Gelehrte, Goethe dem deutschen Kulturbereiche zu ent-

reissen und ihn zu einem ausschliesslich lateinischen

Genie umzustempeln (S. 121: II est le seul, peut-etre,

graud AUemand i|ue la Kultur ne puisse invoquer,

. . dont eile ne puisse se reclamer. Goethe fut eleve en

pur Latin. Et que ses oeuvres, en dehors des deu.x

premieres, soient dues ä cette education latine, c'est

ce que je voudrais demontrer), und trotzdem verdient

die Studie alle Aufmerksamkeit. Liebevoll versenkt sich

der Verf. in Goethes Wesen ; mit vorbildlichem Takt
schildert er die Erlebnisse in Rom und Neapel , und
was M. über deren Bedeutung in Goethes Entwick-

. lung sagt, gehört vielleicht zum Eindringlichsten und
Schönsten in der Goetheliteratur der letzten Jahre.

Abgesehen von der verfehlten Zielstellung und einigen

sachlichen Unstimmigkeiten ist die Studie ein ernst zu

nehmender Beitrag zur Kenntnis des nachitalienischen

, Goethe und ein begeistertes Zeugnis für die Höhe der

deutschen Geisteskultur des 18. Jahrhunderts.

Genf. W a 1 1 e r M ü 1 1 e r.

Goethes Briefwechsel mit J. S. Grüner und J. St. Zauper.
Bd. 17 der Bibliothek deutscher Schriftsteller au.s Böhmen,
herausgegeben im Auftrag der Gesellscliaft zur Förderung
deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen,
von August Sauer, mit Einleitungen von Joseph
Nadler. Prag. 1917. CI und .iy.j S.

Der Aufenthalt, den Goethe in der Sommerzeit
der Jahre 1821/23 in JMarienbad nahm, brachte ihm
die persönliche Bekanntschaft mit den zwei Per-

sönlichkeiten, die uns in diesen Briefwechseln lebendig

und anregend gegenübertreten. Der dienstwillige Polizei-

rat Grüner, stets geschäftig und tätig, ist freudig bereit,

Goethes geologische Neigungen durch Sammeln, Sen-

dungen und Notizen zu unterstützen. Von ganz anderer

Art ist der geistliche Professor Zauper; still, zart,

gelehrt nähert sich der Einsame mit allzu hoch ge-

spanntem Enthusiasmus dem gefeierten , berühmten
Gast des Egerlandes so schwärmerisch und hemmungs-
los, dass er Goethe bald zu einem deutlichen Reserviert-

sein zwang. So kommt es, dass Grüner bis in Goethes
-letzte Tage hinein sich eines Briefwechsels erfreuen

kann, obgleich seiner peinlichen Entgleisung, die in

der unbegründeten und gar zu drängenden Bitte um
Förderung seiner Nobilitierung bestand, eine ebenso
weltmännisch-gewandte wie deutliche Ablehnung zuteil

geworden war — während die enthusiastische Hingabe
Zaupers sich in zuletzt überhaupt nicht mehr be-

antworteten Ergüssen, Mitteilungen und Berichten be-

tätigte. Es sind diese Briefwechsel nicht nur ein

Beitrag zur Goetheliteratur, nicht nur ein schätzens-

wertes Stück zur Erforschung des damaligen literarischen

Oesterreich, sondern auch rein menschlich interessante

Dokumente. Goethes Fähigkeit, seine faszinierende

Wirkung auf andere unter beiderseitiger innerer Förde-
rung unbedenklich auszunutzen, wird in diesen Brief-

wechseln wieder einmal durchaus deutlich und bildhaft

wie jene andere, fragwürdigere Eigenschaft, die darin

bestand, Wesensfremdes, Ungeeignetes sich je nach

Bedarf unbedenklich fernzuhalten, ohne Rücksicht
darauf, wie jener andere sich mit solcher Aenderung
der Situation abfinden würde. Der Folge der „Falle"

Hölderlin, Kleist usw. reihi sich der „Fall" Zauper
unbedingt ähnlich, aber wenig erfreulich an. Gewiss
war Zauper in seinen kritischen und ästhetischen Ver-

suchen — weltfremd, liebevoll und allzu begeistert —
gestrauchelt, hatte sich einer lieblosen und ebenfalls

einseitigen Kritik blossgestellt. Goethe Hess ihn fallen,

obwohl aus Zaupers Briefen sich eine viel sinnigere,

feinere Seele offenbart wie aus denen Grüners , allwo

sich des öfteren so etwas wie weitblickende, kluge

Berechnung des Effektes verspüren lässt.

Die Ausgabe dieser beiden Briefwechsel ist trefflich,

mit vorzüglichen Wiedergaben der Porträts der haupt-

sächlich in Frage kommenden Personen geschmückt.

Die gemeinsame Einleitung der beiden Herren Heraus-

geber geht über den Rahmen des Briefwechsels weit

hinaus und weitet sich in sehr fördernden Exkursen,

von denen besonders derjenige über das Entstehen der

wissenschafdichen Goetheliteratur (S. LIII ff.) [Schu-

barth, Wähner, Eckermann, Köchv, Vogler, v. Spaun usw.]

in seiner darstellerischen Eindringlichkeit und anti-

thetischen Kraft der Charakterisierung meisterhaft ist.

Ueberall erweisen Nadlers Kriterien, die Wechsel-

wirkung der deutschen Landschafts stamme betreffend,

ihre das Theoretisiereu hinter sich lassende, belebende

Kraft (S. LXVIII ff., XCI, C) und die Liebe, welche

an die „Darstellung von Zaupers Charakter gewendet

wird, hat angesichts Goethes Verhalten etwas geradezu

Befriedigendes.

Der sehr ausgiebige Kommentar ist dadurch be-

souders wertvoll, dass die zum Teil nur mühsam zu-

eänaliche Streitliteratur samt den in Frage kommenden
Rezensionen in weiter Auswahl mit abgedruckt worden

ist. Gelegentliche Bemerkungen Grünet s volkskund-

licher Art (S. 16, 23, 27) dürften nicht ohne Interesse

sein. Die geologischen und geognostischen Fragen

kanri Ref. nicht beurteilen. Wohl aber darf auch an

dieser Stelle die überraschend grosse Wandlungsfähig-

keit Goethes nochmals angemerkt werden (vgl. S. XCIX),
die ihn in die Lage setzte, sich je nach Bedarf den

Interessen und seelischen Einseitigkeiten und Eigen-

tümlichkeiten gewisser Personen klug anzupassen

(S. l.jü ff.). Es ist dies offenbar etwas anderes als

sein naheliegender Rat (S. 176): „Horchen Sie auf die

Mitlebeuden nur, um sie kennen zu lernen, um gewahr

zu werden, was sich Ihnen nähert, was sich von

Ihnen entfernt, was Sie fördert und hindert." Diese

zweierlei Art von praktischer Lebensklugkeit zeigt sich

— nachdenklich genug — an mancher Stelle der beiden

Briefwechsel. Grüner ist der einen von beiden nicht

fern gestanden — und dieser Briefwechsel wurde

nicht abgebrochen. Zauper aber sah seine Art un-

erwidert.

Giessen a.L. v. Grolman.

Wielands Gesammelte Schriften. Herausgegeben von der

Deutschen Kommission der Kgi. Preussischen Akademie

der Wissenschaften. Berlin, XVeidraannsche Buchhand-

lung Erste Abteilung (Werke), Bd. 3 {1910. .518 S., 10 M.),

Bd. 4 (1916. 710 S., 14 M.), Bd. 7 (1911. 484 S., 9 M.).
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Zweite Abteilung (Uebersetzungen), Bd. 3 (1911. 625 S.,

12 M.), Bd. 4 (1913. 710 S., 13.60 M.).

In Nr. 8 und 9 des Jahrgangs 1910 dieser Zeit-

schrift habe ich diese lang entbehrte historisch-kritische

Ausgabe im allgemeinen charakterisiert und gewürdigt.

Damals lagen vier Bände vor, heute ist sie auf deren

neun angewachsen. Erich Schmidt, der von der Akademie

eingesetzte Organisator der Ausgabe, der dem ersten

Bande ein Vorwort von gedrängter Fülle mit auf den

Weg gegeben hat, ist inzwischen dahingegangen und

in mancher Hinsicht unersetzt, auch wohl unersetzbar.

Dagegen schafft Bernhard Seuifert, die Seele des

ganzen Unternehmens, rüstig am Werk , wenngleich

keiner der bisher erschienenen Bände seinen Namen
als den des Herausgebers trägt. Er hat in seinen

„Prolegomena zu einer Wielaud-Ausgabe" (Abhaud-

iungen der Berliner Akademie 1904—1909) kundig und

sicher Ziele und Wege des auf etwa .50 starke Bände

berechneten Werkes abgesteckt und die Ausarbeitung

selbst grossenteils in die Hände tüchtiger jüngerer

Kräfte gelegt, denen er als Eedaktor vorsteht. Wir
möchten ihn uns mit der seit Jahrzehnten von ihm

erhofften grossen Wieland-Biographie beschäftigt denken,

für die ihn sein Festvortrag bei der Wieland-Gedächtnis-

feier der Goethegesellschaft am 17. Mai 1913 (ab-

gedruckt im Jalirbuch der Goethe-Ges. I 63—98) von

neuem ausgewiesen hat.

Leider sind von seinen jüngeren Mitarbeitern au

der Ausgabe einige auf dem Felde der Ehre gefallen.

So Ernst Stadler, der Bd. 1— 3 der zweiten Abteilung

(„Uebersetzungen") geliefert hat. Sie enthalten voll-

ständig den ganzen Wielandschen Shakespeare und

sind uns schon darum ausserordentlich willkommen,

weil sie dieses geschichtlich so bedeutungsvolle Werk
seit der Originalausgabe zum ersten Male wieder zum
Abdruck bringen. Bd. II 3 ist der bisher einzige, in

dem ausser dem Dichter selbst auch der Editor, seine

Textgestaltung rechtfertigend, zum Wort kommt. Grund-

sätzlich soll der Apparat nicht den einzelnen Bäii.ien

angehängt werden, sondern in besonderen Heften oder

Bänden erscheinen, die man beim Studium bequem
neben die Texte legen kann. Beim „Shakespeai'e" ist

eine Ausnahme gemacht, weil diese (auch für sich zu

beziehenden!) Bände ein geschlossenes Ganze bilden.

Stadler gibt hier über Entstehungsgeschichte und Les-

arten hinaus treffliche knappe Darlegungen : über die

Schwierigkeiten, mit denen Wieland zu kämpfen hatte,

über seine Fehler bei der Ausführung, über die be-

rüchtigten „Noten", die er der Uebersetzung folgen

Hess. Kenntnisreich, kritisch und gerecht wird das

alles kurz erörtert. In den angehängten „Erläute-

rungen" bietet der stets auf den englischen Text

Zurückgehende Herausgeber sprachliche und sachliche

Erklärungen und unterrichtet über Wielands Ueber-

setzungsfehler, Auslassungen, Zusätze und Aenderungen.

In Bd. 4 legt Paul Stachel des Dichteis LTebersetzuiigen

aus Plinius, Horaz (Briefe und Satiren) und Lucrez vor.

Zu den Werken im engeren Sinne (Abteilung 1)

sind drei neue Bände hinzugekommen. Bd. 3, gleich

Bd. 1 und 2 von Fritz Homeyer besorgt, beschliesst

die „Poetischen Jugendwerke" und enthält vor allem

„Araspes und Panthea", „C3-rus", „Lady Johanna

Gray" und „Clementine von Porretta". Wohl nur aus

Raumrücksichten ist die monströse Abhandlung über

den Bodmerschen „Noah" angehängt, die sachlich in

Bd. 4 gehört. In diesem Bande beginnen Homeyer
und Fritz Bieber mit der Wiedergabe der „Prosaischen
Jugendwerke". Dieser Band ist besonders Ijeachtens-

wert und aufschlussreicb. Er bietet viel des Neuen,
mehr noch, als wir nach Seufferts „Prolegomena" er-

warten durften. Insbesondere fällt auf die entscheidende
Züricher Zeit der Sinneswandlung erwünschtes Licht.

In Bd. 7 endlich sammelt Siegfried Mauermann „Vers-
erzählungen, Gedichte und Prosaschriften" von der
„Aspasia" bis zu den „Beyträgen zur geheimen Ge-
schichte der Menschheit"

;
„Idris" und „Miisarion" sind

die wichtigsten Stücke. Der Apparat zu den bis jetzt

vorliegenden fünf .Bänden der ersten Abteilung steht

noch aus ; für ihre kritische Beurteilung muss sein Er-
scheinen abgewartet werden.

Von der dritten Abteilung „Briefe" ist noch kein
Band hervorgetreten.

Wir wünschen dem grossen Werke einen weiteren
guten und womöglich etwas rascheren Fortgang.

Bern. Harry Maync.

Hermann Schneider, Prof. an der Universität Berlin,

Studien zu Heinrich v. Kleist. Berlin. Weidmannsche
Buchhandlung. 1915. 130 S.

Die Schrift vereint fünf Abhandlungen über Einzel-

fragen der Kleist-Forschung'. Die erste behandelt
„Kleists Deutschtum" — nicht allzu ergiebig.

Der Verfasser entwaffnet indes die Kritik, indem er

selber von einer „anspruchslosen, einleitenden Be-
trachtung" spricht, die er den vor dem Krieg ge-

schriebenen philologischen Aufsätzen voranstelle, um
Kleists „Stellungnahme zu den brennendsten Gegenwarts-
fragen" zu beleuchten und „auf eine einfache Foi-mel"

zu bringen. Vom beigebrachten Material sind die

Parallelen zwischen dem „Katechismus der Deutschen"
und der „Hei'mannsscblacht" willkommen.- Im übrigen

werden bekannte Tatsachen aus Kleists Dichtung oft

recht doktrinär ausgelegt; das Besondere, Lebendige
wird bisweilen geflissentlich ins Allgemeine, Abstrakte
autgelöst. Namentlich am „Prinzen von Homburg"
wird das Preussisch-Hohenzollerische ins „Allgemein-

Menschliche" verwischt: die patriotischen Töne seien

„Beigabe"; den Dichter habe der Offizier gereizt,

„dessen im Felde bewährtes Heldentum in einer rein

menschlich, nicht militärisch verzweifelten Situation

versagt". Ich vermag dem Verfasser nicht zu folgen,

sehe in diesem Schauspiel vielmehr die bewusste Ver-
körperung der preussischen Mannszucht, die Ver-
herrlichung des Hohenzollerngeistes.

Die zweite, weitaus umfangreichste dieser Ab-
handlungen: „Ghonorez od er S ehr o ffen s t e i n ?"

— fast' die Hälfte des Bändchens — ist der Be-

kämpfung meiner (in der Zeitschrift für Bücherfreunde,

Bd. II—IV, begründeten) Hypothese gewidmet, dnss

als authentische Fassung von Kleists tragischem Erst

ling nur die Handschrift zu gelten habe, während di r

Druck im wesentlichen eine Verstümmelung von freniilrr

Hand darstelle. Meine Schroffenstein -Forschungin

liegen mehr als zwei Jahrzehnte zurück: so kann mir

eine Gelegenheit zu ihrer Nachprtifung nur willkommen
sein; und der sacldiche Ton Schneiders macht eine

sorgsame Prüfung seiner Gegengründe doppelt zui
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Pflicht. Ueberhaupt sollten redliche Forscher sich

endlich mehr als Mitarbeiter denn als Gegner fühlen

!

Gern hätte Ich den Bedenken Sch.s ein gewisses Ent-

;iegenkonimen bewiesen : indes liält von seiner Methode
wie dem lieigebrachten Material gar zu wenig einer

sorgsamen Xachprüfung stand. Zunächst muss auch
Seh. meiner Behauptung fremder Entstellungen so weit-

^. liende Zugeständnisse machen, dass der Text des

Oruckes doch recht beschränkten, eklektischen Wert
niige und der Willkür weiten Spielraum eröffnete.

Was muss der neue Beurteiler des Schroffenstein-

t Textes nicht konzedieren: „sehr viele sprachliche TJn-

I ausgeglichenheiten und Härten, ja manche in Erfindung

und Ausdruck direkt stümperhafte Partien" (8. 2-i);

,, tatsächlich sind manche Partien ... in ihrer Pormii-

lierung holprig, flüchtig und wahrhaft undichterisch" (!}.

..Das gilt namentlich von der versifizierten Prosa."

I",s finden sich „auch einige , wenngleich spärliche
'

l'.iUe . . ., in denen die Ghonorezfassung inhaltlich

uliicklicher erscheint als die Druckredaktion" (S. 28 f. )

-Mit einer starken Verstümmelung des Textes im Druck
ist zu rechnen, namentlich mit zahllosen Druckfehlern"

j

(8. 30). „In diesem Sinn" will mir Seh. beistimmen: !

„der Text wimmle von groben Verkennungen des

Dichterwortes", — nur meint er, dass sie „alle" sich '

am besten als Druck- oder Abschreibfehler erklären
|

(ebenda). Es handelt sieh doch aber nicht bloss um
\'erdächtigung- vieler Einzelheiten , sondern auch um
äussere Zeugnisse und handschriftliclie Beglaubigungen
grundsätzlichen Eingreifens einer fremden Hand. Schon
ihnen gegenüber erweist sich Seh. aber nicht als un-

liet'angener Richter, vielmehr als eine Art advocatus
iliaboli. Die von mir beigebrachten, von Erich Schmidt
noch \ermehrten Zeugnisse für Verstümmlung des

Tiaiijwspiels von anderer Seite zeigen keineswegs die

))hilologischen Kennzeichen abhängigen Zusammenhangs,
orgänzen sich vielmehr zum guten Teil, und /.war

::erade in der durch den handschriftlichen Befund
'lubhaft gemachten Art. Doch auch für sich wirkt die i

• u Seh. fortgesetzt beliebte Diskreditierung keines- ^

wegs grundstürzend: diese oder jene einzelne Wendung
sei jedenfalls übertrieben, also das ganze Zeugnis un-

glaubwürdig (S. 3o f., 35 f.)! Allerdings dürften die

sieben Zeugnisse für fremdes Eingreifen auf zwei ver-

liorgene, aber umfassende und authentische Quellen

zurückgehen: die Abwehr der Druckfassung auf wieder- i

holte Anklagen von selten Kleists, die positive Zu- •

Weisung an Ludwig Wieland auf diesen oder seinen

A'erleger. Gerade wo Scb. ein Zugeständnis Kleists

vermisst: in der brieflichen Erwälmung des Stücks
gegen Ulrike, sehe ich eine w'eitere, wenn auch teils

nur mittelbare, teils vernichtete Bezeugung fremder
Verstümmlung; ew ist sonst gar nicht Kleists Art, vor
einem seiner neugeborenen Geisteskinder als „einer

elenden Scharteke'' zu warnen — und was mag auf
den daran gefügten, unlesbar gemachten Zeilen ge-

standen haben? — Mit ähnlicher Methode sucht Seh.
die Fingerzeige der Handschrift für ihre Bestimmung
als Druckunterlage hinwegzudisputieren. Die Rand-
notiz nach IV, 2:' „Bis hierher abgeschickt" sucht

-er folgendermassen zu pressen: ,, Jedenfalls braucht
sich diese Angabe nicht auf die Einsendung der
Kopie an die Druckerei zu beziehen. Und selbst

wenn sie sich darauf beziehen sollte, kann der Dichter
I unmöghch die Abschrift genau in der in der Hand-

schrift vorliegenden Form und Textgestaltung zum
Druck befördert haben, da er ja den Notizen zu den

letzten zwei Akten zufolge sich zur Umlokalisierung

entschlossen hatte" ! Aber die zweimalige „Nachricht

für den Abschreiber" wies ja gerade diesen schon an,

die spanischen Namen durch die deutschen zu ersetzen.

Warum sich immer vor dem nächstliegenden, im ganzen

Zusammenhang zwingenden Sinn verschliessen, um tm-

organisch einen Unterschlupf für den Zweifel offen

zu halten? Nur darin ist ein weiteres Eingreifen des

Dichters vorauszusetzen, dass er die Namensänderungen
für die schon „abgeschickten" Bogen dem Verleger

bzw. dessen Berater Ludwig Wieland nachträglich

meldet.

Ausgesprochenermassen will Sch.s Untersuchung

„nicht die Form einer systematischen Widerlegung

WolflFs annehmen, sondern ihre eigenen Wege gehen

und sich nur beiläufig mit der älteren Theorie aus-

einandersetzen". So kann er die Streitpunkte beliebi ic

ignorieren oder verschieben. Er stellt denn auch unter

den inneren Kriterien für Kleists alleinige Autorschaft

der Druckfassung metrische Erörterungen voran und

behandelt sie am ausführlichsten (18 Seiten lang),

während sie nur einen zwar wesentlichen, aber be-

scheidenen Teil meiner Bedenken darstellen. Ver-

häno-nisvoll vor allem verkennt Seh. den Kern meiner

metrischen Beschwerden gegen die Versinzierung der

Prosastellen und gegen anderweitige Versregulierung

:

was ich rüge, sind durchaus nicht Inkorrektheiten der

Verslänge und Versart, vielmehr umgekehrt im all-

gemeinen Versessensein auf bloss äusserliche Korrekt-

heit, so denn Aufteilung auf zehn- bis elfsilbige Jamben,

während Kleists Unterschied zwischen Prosa und Vers

tiefer greift, in "der Versform er aber auf lebendigs

rhythmische Gliederung ohne Rücksicht auf pedantisches

Gleichmass der Versfüsse ausgeht. Seh. stellt (schon

S. 32. und immerfort) meine Kriterien auf den Kopf,

wenn er behauptet, ich fände in der „Familie Schroffen-

stein" „ebenso schlechte Verse" wie in Wielands

Ambrosius Schlinge", und wenn er von mir weiter

behauptet: „Er weist hier (Ausgabe der Familie

Ghonorez, S. 10) auf die in letzterer Komödie be-

gegnenden häufigen vier- und sechsfüssigen Jamben

hin, die ihm als Beweis für des Autors Ungewandt-

heit und metrische Sorglosigkeit erscheinen, w-ährend

e: Huf derselben Seite dem Korrektor eine Neigung

zur Regelung der überlieferten ungleichmässigen Verse

zugeschrieben hat." Es genügt, meine Ausführungen

a. a. 0. danebeuzustellen : „Aus gleich beschränktem,

unkünstlerischem Geist wagt sich Ludwig Wieland ge-

legentlich an eine Regulierung auch der in der Hand-

schrift überlieferten Verse, wennschon die meisten der

— wie immer bei Kleist — zahlreichen Unregel-

mässigkeiten in den Druck übernommen sind. Kleists

,Brief eines Dichters an einen andern' darf gerade

dieser Korrektor auf sich beziehen : ,Was liegt an

Jamben' usw. L. Wielands selbständige Betätigung

im Versdrama trägt dieselben Kennzeichen : dieselbe

mechanische Verteilung nüchtern prosaischster Rede-

weise auf.Verszeilen, dieselbe Einzwängung in jambisches

Mass unter häufiger Verletzung des natürlichen Rhyth-

mus, übrigens auch trotz Streben zum Blankvers zahl-

reiche sechs- und vierfüssige Jamben." — Wenn sich

Seh. schliesslich (S. 52) zu der ironischen Rettung

versteigt: „Es gibt in der Tat kein besseres Mittel,
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sich die relative Güte der Schroifeustein-Verse klar-

zumachen als die vergleichende Beiziehung von Wielauds
Ambrosius Schlinge", — so vergisst er, dass selbst

den neu versifizicrten Stellen der „Familie Schroffen-

stein" eben schon Kleists rhj-thmisch bewegte Prosa

zugrunde liegt. Meine Feststellung: „Unmöglich konnte

ein Verskünstler von der Gewandtheit Kleists meinen,

diesen geflissentlichen Prosastil durch mechanische
Aufteilung auf zehn- oder elfsilbige Verszeilen in

poetische Form umgegossen zu haben",- — bleibt un-

widerlegt.

Der dritte Teil dieser zweiten Schneiderschen

Abhandlung wendet sich den stilistischen Kriterien zu.

Er leidet an der Unterstellung , dass ich gegen die

Druckfassung mit ästhetischen Geschmacksurteilen ver-

fahre, denen sich ein abweichender Geschmack ent-

gegenstellen lasse. Wenn sich der Verf. dabei weit-

hin für den Druckte.xt als s'erbessert, für die Hs. als

zurückgeblieben erklärt, so gereicht diese Neuerung oft

mehr seinem Mut als seinem Geschmack zur Ehre.

Doch muss ich natürlich der letzte bleiben, der Sch.s

Urteil in Bausch und Bogen ablehnt ; im Gegenteil

wäre es sehr wohl möglich , dass ich vor einigen

zwanzig Jahren meine Bedenken gelegentlich in allzu

schroffe Wendungen gekleidet habe. Sch.s Rettung

bewegt sich aber grundsätzlich auf schiefer Ebene, da

ich an allen entscheidenden Stellen, weit entfernt von
subjektiven Ge.schmacksurteilen, den in der Hs. offen-

baren, selbstschöpferischen Sprachgebrauch Kleists der

gedruckten Verwässerung ins Konventionelle gegen-

überstelle. Auch darüber hinaus erkennt die Philologie

stilistische Gesetze an, die über Geschmacksurteil er-

haben sind. Selbst von seinem Standpunkt muss Seh.

zugestehen: „Die fluchtige Bearbeitung hat ja ein-

gestandenermasseu da und dort Besseres fallen lassen

;

anderes ist durch die Abschrift oder den Druck ent-

stellt worden." Im Gegensatz zu dem von Seh. ent-

worfenen Zerrbild halte ich mich von eintöniger Gleich-

setzung aller Abweichungen weit entfernt, stufe viel-

mehr ausdrücklich ab. Zunächst weise ich eine Fülle

augenscheinlicher Missverständuisse und grober Ver-
stümmlungen nach, um dann ,.die prinzipiell gewonnene
üeberzeugung" vom Eingreifen einer fremden Hand
„durch umfassende Nebeneinanderstellung der Lesarten
zu erproben" (Zs. f. Bfr. III, 193). „Eine Fülle

von weiteren Abweichungen sind an sich recht un-

bedeutend, um so mehr sagen sie in ihrer Gesamtheit"
(a. a. 0. III, 20b). Manche Aenderungen seien „nicht

unbedingt zu verwerfen", doch „keineswegs geboten"
(a. a. 0. IV, 182). Jedenfalls liess von den nach
Hunderten zählenden Aenderungen nur eine ver-

schwindend geringe Anzahl von Fällen für sich die

Möglichkeit einer Herkunft aus Kleists eigener Feder
zu (a. a. 0. IV, 18.'^). Dieser Abstufung hätte Sch.s

Nachprüfung folgen und mindestens die Fülle ent-

scheidender stilistischer Bedenken gegen die Authen-
tizität der Druckfassung aus dem Weeje räumen müssen.
Auffallend hält sich Seh. übrigens meist an die ge-

drängte Zusammenfassung in der Einleitung meiner
Ghonorez-Ausgabe, statt an die erschöpfenden Nach-
weise meiner drei Abhandlungen in der Zs. f. Bfr.

Auch im einzelnen schlägt er oft daneben und verkennt
den Sinn Kleistscher Figuren wie Tropen kaum minder
als der Ueberarbeiter invita Minerva. Z. B. Gh. 1.51.5

spricht Rodrigo von seinem Vater

:

Er trägt uns, wie die See das leichte Schiff,

Wir müssen tanzen, wie die Wogen wanken,
Sie sind nicht zu beschwören —

Ignez. Doch zu lenken

Ist noch das Schiff.

Rodrigo. Ich wüsste wohl was Bess'res.

Ist es möglich , hier die Antithese zu verkennen

:

„lenken" gleich „steuern" im Gegensatz zum Wanken
im Wogentanz ? Für Seh. ist aber die Gegenrede der

Ignez „eine Aeusserung, die entweder zeigt, dass sie

der Bildersprache ihres Geliebten nicht hat folgen

können, oder die eine triviale Tautologie enthält:

,Jaja, wir sind sehr lenkbar.'" Demgemäss ist ihm
die Druckfassung eine „durchaus tadelfreie Ver-
besserung" — .sie lautet nämlich:

Er trägt uns, wie die See das Schiff, wir müssen
Mit seiner Woge fort (!), sie ist nicht zu

Beschwören. — Nein, ich wüsste wohl was Bessers.

In unergründliche Tiefe lässt auch die gleich folgende

Verherrlichung der Druckfassung blicken: „Dass
aber der angeblich so unpoetische Redaktor mit einem
Wort imstande war, nun wirklich echt Kleistisch ein

angefangenes Bild konsequent und hübsch fortzusetzen,

das beweist eine ganz kleine, zunächst aus metrischen
Gründen vorgenommene Aenderung. die trefflich zu

der ferneren Veranschaulichung des in Gh. nicht so

weit ausgeführten Gleichnisses dient." Gh. 142 sagt '

nämlich Rodrigo zu Antonio

:

du Falschmünzer der

Gefühl' : Nicht einen wird ihr Glanz betrügen.

Am Klange werden sie es hören usw.

Das Bild und seine antithetische Durchführung ist.

klar: für die unechten Gefühle tritt die falsche Münze —
der Glanz der Münze für sich wirkt verführerisch, aber

der Klang ist unecht, so dass der Trug des Glanzes

unwirksam wird. Der Bearbeiter zunächst schwächt
nun Glanz in blanker Schein, und sein wissen-

schaftlicher Vorkämpfer stumpft die Antithese vollends

ab: der „Vergleich" werde „nicht so völlig bildhaft

weitergeführt, da man bei Glanz an die scheinbare

lichtvolle Klarheit der Argumente, bei Klang an den
Klang der verführerischen Stimme denken könnte"!

In der Lesart des Druckes sei „die Beziehung zu den
Münzen körperhafter" : „Weder der blanke Schein
noch der Klang der falschen Münzen wird bestechend
wirken können" !

Aehnlich schiesst die Musterung der inhaltlichen

Differenzen im Wetteifer mit dem Lieferanten des

Druckte.xtes oft an Kleists gehaltvollem Sinn vorbei,

während es gegolten hätte, die von mir nachgewiesenen,
teils aus sprachlichem Missverständnis, teils aus Un-
kenntnis des Zusammenhangs motivierten Widersprüche
anderweit aufzuklären. Selbst die Verkennung einer

Vordeutung auf die unmittelbar folgende Vertleidungs-

szene :

Und diesen Mantel kann ich brauchen just

— entsprechend ihre pseudopoetische Aufarbeitung:

Und dieser Mantel bette meinem Fall

!

lässt Seh. gelten : es sei zwar „eine sehr billige Phrase
eingesetzt. Aber eine sachliche Besserung ist doch
erzielt. Denn jede Milderung des . . . Sprunges Ottokars

ist von Vorteil, und wenn er sich auf einen Mantel

fallen lässt, so ist doch die AVahrscheinlichkeit, dass

er mit dem Leben davonkommt, eine kleine Sinir
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grösser , als wenn er auf die Steinfliessen des Hofes

aufschlägt". Es bedarf keiner Kritik . . . Mit solch

leichter Fracht kann Seh. in die uferlose Phantasie

münden, „dass nicht der geringste ernstliche Grund
vorhanden ist, an Kleist selbst als dem ßedaktor der

Druckfassung zu zweifeln". Nicht der geringste? Hat
denn Seh. mir nicht zahlreiche selber zugestehen

müssen V Doch ja! einen durchschlagenden Gegeti-

iTiiind zur suggestiven Enschütterung meiner Aufstellung

liehält sich Seh. als Schlusseifekt vor: ein an sich

willkommener, ja der einzig positive Nachweis der

Sehneiderschen Abhandlung belegt den Ersatz des

Aldola der Hs. durch Aldöbern als Umbildung eines

lern Dichter vertrauten brandenburgischen Ortsnamens
Alt-Döbern. Was ist damit bewiesen? Dass der Dichter

die Namen der vor IV, '.i und vor seiner Zustimmung
zur Verlegung nach Schwaben — in den schon an die

Druckerei „abgeschickten" Szenen — auftretenden

Personen gleichzeitig mit dieser Zustimmung selber

bestimmt hat.; die für diesen Teil der neuen Namen
bisher fehlende Beglaubigung ist nun für den einen

schlagend, für die anderen hypothetisch beigebracht!

Glaubt Seh. durch diese eine Entdeckung „den un-

trüglichen Beweis" erbracht, „dass der Dichter sich

noch mit der Kopie beschäftigt und an ihr selbständige

Eingriffe vorgenommen hat"; ja meine „äussere Position"

ohne weiteres gestürzt, so beweist die Hs. gerade die

TJnhaltbaxkeit solcher Aufbauschung: denn die Ent-

Scheidung für die neuen Namen beginnt erst, als bis

IV, 2 „abgeschickt" und bevor IV, 5 in Händen des

„Abschreibers" lag, wohl nachdem diesem schon IV, 3 f.

überantwortet waren: Aldola aber tritt nur im ersten

Akt auf— sein Name kann erst mit der nachträglichen

Zustimmung Kleists zu der ihm angesonnenen , un-

organischen Verlegung des Schauplatzes an den Ver-

leger gelangt sein. — Wie Seh., um leichtere Arbeit
• zu haben, an vielen Nachweisen unkleistischer Ten-

denzen der üeberarbeitung vorbeigeht, lässt er auch
das beglaubigende und motivierende Schlnssstück meiner
Beweisführung ausser acht : dass Kl. während der Zeit,

die für Üeberarbeitung offen bleibt, schwer krank und
dispositionsunfähig lag (Zs. f. Bfr. IV, 188 f.).

Sch.s Eintreten für Authentizität der Druckfassung
bleibt also wenig angetan, ihr Zugeständnisse zu machen.
Wie ich schon a. a. 0. zusammenfasse, lässt ,,üur

eine verschwindend geringe Anzahl von Fällen für sich

die Möglichkeit einer Herkunft aus Kl.s eigener Feder
zu"; und wollte man sie auch in etwas erweitern:

„jedenfalls entbehren' sie inmitten der UeberfüUe von
Verstümmelungen derjenigen Beglaubigung, die uns
berechtigen könnte , sie , einzig im Hinblick auf die

kleine beigebrachte Verbesserung in den Text auf-

zunehmen". — Nun habe ich mich schon eing-angs

dieser Auseinandersetzung zu der Auffassung bekannt,

auch in dem Bekämpjfer unserer Ansicht in erster

Linie den Mitarbeiter, entsprechend als gemeinsames
Ziel die auch gegen uns selbst rücksichtslose Er-

forschung der Wahrheit zu sehen. So gab mir diese

Fehde willkommnen Anlass zur Ueberprüfung von
l'^urschungen , die auf das Jahr 1897 zurückgehen.

;

Habe inzwischen doch gerade ich an Nachweisen teil-

genommen, dass Goethe und andere grosse Dichter
u die Urgestalt ihrer Werke' bei späterer Ueber-
irbeitung oft. unorganisch und entstellend eingriffen.

Sollte hier eine ähnliche Verschiebung des Dichters

selbst vorliegen? Dem widerspricht aber schon die

stattliche Reihe von äusseren Zeugnissen, dann gerade
der unkleistische Zug der Üeberarbeitung, der sich

nicht etwa mit späteren Tendenzen Kleists berührt,

sondern ihnen erst recht zuwiderläuft und allzu oft

ins Stümperhafte entgleist, auch den vom Dichter ge-

wollten Sinn verdächtig verkennt. Würde ich heute
auch die Möglichkeit einiger Einzeländerungen weniger
schroff ablehnen, bliebe noch immer die UeberfüUe
von unrettbaren Verstümmlungen, in deren Mitte auch
jene, selbst bei milderer Beurteilung, textkritische Be-
glaubigung verlören.

Als drittes Stück des Sammelbändehens folgen

Bemerkungen „Zum Zerbrochenen Krug". Hier
bekennt sich Seh. zu meiner Aulfassung, dass der
Druck des Lustspiels, in Ermangelung der dem Dichter
nicht mehr zur Hand befindliehen, überarbeiteten

Originalhandschrift, die schon vor der Umarbeitung
nach Berlin gesandte Absphrift der ersten Fassung
— nur mit wesentlicher Kürzung des vorletzten Auf-
tritts — zugrunde legt. Ueberhaup^ stellt sich Seh.
hier zustimmend zu meiner te.xtkritischen Beurteilung
der drei Fassungen im allgemeinen wie des sogenannten
Variants im besonderen : im Gegensatz zu Erich Schmidt
fordert auch er als Grundlage der Textgestaltung die

Originalhs. mit ihrer üeberarbeitung einerseits, ihrer

Festlegung des angeblichen Variants als organischen
Bestandteil des Textes anderseits. Seh. erkennt neben
dem hs. Befund ebenfalls als inneren Grund ent-

scheidend an, dass die Voraussetzungen des Variants
im übrigen Stück erfüllt sind, ja dass manche Stellen

des Lustspiels nur durch Einbeziehung dieser aus-

gedehnten Fassung des Schlusses verständlich werden.
Zur Ergänzung meiner Beweisgründe vergleicht er

beide Fassungen dieses zwölften Auftritts metrisch.

Die ausführliche zeige dieselben Freiheiten wie der
übrige Text, während die kürzere ungewöhnlich glatt

gebaut sei — was auf spätere Entstehung deute.

Allerdings ist die Pünfzahl der Versfüsse in der

kürzeren Fassung . durchgeführt , doch kann auch hier

von regelrecht jambischem Rhythmus nicht die Rede
sein : namentlich setzt ein gutes Drittel der Verse
mit betonter Silbe ein, und bei Verteilung auf mehrere
Redner- geht der Blankvers unbekümmert in die Brüche.
Wie in den Genreszenen dieses Lustspiels lässt Kl.

in der „Hermannsschlacht" und noch im „Prinzen von
Homburg" dem beweglichen Ton des Lebens und damit

der germanischen Akzentuation freien Lauf. Beurteilt

Seh. den angebliohen Variant jedenfalls philologisch

ganz wie ich als organischen Bestandteil des ursprüng-

lichen Textes, so möchte er diese Fassung des zwölften

Auftritts doch ästhetisch nicht wie ich als gemüt-
volleren, überhaupt unzweifelhaft vollkommneren Aus-
klang anerkennen, vielmehr in der bedeutenden Kürzung
insofern einen Fortschritt sehen, als nun alle Elemente
ausgerottet seien, d>e mit dem Iffland-Sehröder-

Kotzebuesehen Rührlustspiel liebäugeln. Wohl hatte auch

icE (Kl., Meisterwerke 1
, 148 f.) die konventionelle

Lustspiellösung der Iffland-Kotzebue zum A^ergleich

herangezogen, aber gerade betonen können, dass „der

Geldbeutel glücklicherweise hier nur vorübergehendes

Mittel" sei. Seh. übersieht, dass in der ursprüng-

lichen Fassung des Variants der Geldbeutel gar kein

Geschenk, sondern den Gegenstand einer originellen

Wette darstellt (V. 2376 ff.)- sowie sieh Eve über-
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zeugt , dass ihr Ruprecht nicht in die Kolonien ver-

schickt wird, muss sie „Beutel . . . samt Interessen"

zurückzahlen — dass anderseits auch die spätere Ver-

kürzung noch den bedingten Freikauf selbst beibehält

(V. 1953). Ueberhaujst vermag ich in der kürzeren

Zusammenziehung des enthüllenden vorletzten Auftritts

keine andre Tendenz anzuerkennen als eben die Ver-
kürzung : tritt denn die von Seh. untergeschobene

„Haupttendenz", spezifisch historische Züge zu ver-

wischen, an irgendeiner anderen Stelle hervor? Aus
dem zwölften Auftritt wichen die historischen wie alle

ausgeführten Linien, weil an Stelle des breiten Genre-

pinsels der Stift blosse Umrisse festhielt. M. E. kann
selbst von einer objektiv ästhetischen Tendenz, „Weit-

schweifigkeit" auszumerzen, nicht die Rede sein : Dass
der Dichter nur äusserem Zwange weicht, beweist der

Abdruck der längeren Fassung wenigstens als Variant.

Was Seh. „öde Rederei" nennt, ist kleinmalende

Holländerei, die gerade in diesem Auftritt aus dem
satirischen in einen naiven und gemütvollen Stil über-

leitet. Führt doch Seh. selber den Misserfolg der

Weimarer Aufführung zum guten Teil darauf zurück,

dass sie die für den Eindruck entscheidende Auf-
lösung in der breiten, ursprünglichen Form gebracht

haben dürfte — und hierin stimme ich ihm entschieden

zu. So wird die Verkürzung das Ergebnis jenes Miss-

erfolgs sein. — Zwischendurch bemüht sich Verf., mit

einiger Ausbeute, die von Siegen, mir und Walzel bei-

gebrachten Belege für eine geschichtliche Festlegung
der Handlung zu vermehren : glaubten wir schon die

Handlung in die 1680er Jahre verlegen zu können, so

deutet eine von Seh. beachtete Anspielung noch näher
auf das Jahr 1685. Nur dürfen wir Kl.s Anknüpfung
an Vorgänge einer bestimmten Zeit nicht in vollem
Ernst als Bindung der Lustspielhandlung an die ge-

schichtlichen Tatsachen deuten nud aus gelegentlichem
Widerspruch auf Interpolation schliessen. Sch.s Hypo-
these (S. 91 f. und vordeuteud schon S. 9), der

patriotische Ausbruch Eves im fälschlich sogenannten
Variant (V. 2002 ff. meiner Ausgabe) sei „nachträglich

angeflickt", kann am textkritischen Befund nicht nach-
geprüft werden , wäre auch literarhistorisch nicht

zwingend : inhaltliche Unstimmigkeiten nach dem Zwang
des jeweiligen engeren Zusammenhangs finden sich bei

allen grossen Dichtern, und Eves Phantasie flackert

unter den geheimnisvollen Androhungen Adams zwischen
verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten Ruprechts
beim Militär hin und her. Richtig ist nur, dass hier

der Dichter aus seiner Gestalt heraus spricht.

Die beiden letzten Abhandlungen bringen einige

Berührungen Kl.s mit Cervantes bei: zunächst in

der Technik, alsdann in einem Motiv des „Zwei-
kampfs". Freilich warnt Seh. selber, Gemeinsamkeit
über äusserliche Dinge hinaus zu wittern. Namentlich
heben sich die körperlichen Symptome für seelische

Affekte in Kl.s Stil merklich von dem Spanier al)

:

hier hätte Seh. auf Wieland den Vater als Lehrmeister
Kl.s hinweisen können. Die Neigung zum Super-
lativischen teilt Kl. freilich nicht nur mit dem grossen
Spanier: sie fliesst aus der gehobenen Gefühlslage
aller Poesie, wie sich ja Seh. schon an die mittel-

alterliche Heldendichtung erinnert sieht. Wirkliche
Berührungen beider zeigen sich in der chronikalischen
Darstellungsart, besonders der Einführung durch Ort,

Zeit und Hauptpersonen schon im ersten Satz, gleich

anschliessend in der Vorwegnahme eines wichtigen

Zuges und entsprechend analytischem Bau der Er-

zählung.

Eugen Wolff.

1. D. de Qroot, L. Leopold en R. Rijkens, Neder-
landsche Letterkunde. Schrijvers en Schrijfsters na
150Ü, door L. Leopold, Directeur der Rijkskweekschool
voor onderwijzers te Groningen, en W. Pik, Leeraar
aan de Bijks Hoogere-Burgerschool te Utrecht. Eerste
deel. — Elfde. zeer vermeerderde druk. 6-51 blz. Tweede
deel. 64:^ blz. 2 deelen gebenden f ö.d^I. Bij J. B.
Wolters' U. M. Groningen, Den Haag 1916.

2. L. Leopo Id, Nederlandsche Schrijvers en Schrijfsters.
Proeveu uit hun Werken , met beknopte Biographieen
en Portretten. Achtste, geheel lierziene druk door
W. Pik. XX 4-74» blz. Ing. f 3.90; geb. f 4.-50. J. B.
Wolters' U. M. Groningen. 1918.

Der beste Weg, um zu der Bekanntschaft mit der

Literatur eines Volkes zu gelangen, ist natürlich die

eingehende Beschäftigung mit den Werken der hervor-

ragenden Schrittsteller, die sich eine bleibende Stellung

im wechselvollen Laufe der Zeit erworben, bahn-

brechend und vorbildlich gewirkt haben. Wir müssen
denen dankbar sein, die uns den über ein so aus-

gedehntes Gebiet führenden Weg dadurch gangbar
machen, dass sie uns von dem vielen Guten das Beste
bringen und durch charakteristische Proben aus den
Werken der Schriftsteller eine Vorstellung von der

EntwickeluDg der Literatur zu vermitteln versuchen.

Die beiden obengenannten Werke machen diesen

Versuch; es entsteht die Frage, ob wir ihn als zum
Ziele führend betrachten können.

Zunächst wird sich der, der die niederländische

Sprache erlernt hat , mit der Literatur der neueren

Sprache bekannt machen, die ebenso wie die deutsche

ihre Herrschaft mit dem IG. Jabrhundert antritt; erst

später wird er sich vielleicht mit der früheren Sprach-

periode beschäftigen, für die Leopold und Pick in

Nederlandsche Letterkunde, Schrijvers en schrijfsters

tot IGOO (ing. f 1.90; geb. 2.25) auserlesene Stücke

bringen. Der erste Teil der Nederlandsche Letter-

kunde beginnt mit Philips van Marnix van St. Alde-

gonde (1540— 1598). Zuerst wird eine kurze Charak-

teristik seiner W^irksamkeit und seiner Schriften gegeben.

Auf' S. 3 werden zum Schluss des Berichts über Philips"

van Marnix 22 Schriftwerke angeführt , woraus sich

weitere Belehrung über ihn und seine Werke schöpfen

lässt. S. 4—IG folgen die Stücke Bienkorf der

H. Roomscher Kercke; Aenden Eerweerdigeu, Hej--

lighen ende Hooghgheleerden Doctoor ende Magister

Noster, Heer Fi-anciscus Sonnius; Vau het onderscheyt

der Spijsen (Dat 15 Capittel); Welcke s\- het regimeut

ende wesen deser byen, aengaende hareu coninck

;

Een christelijck liet (Wilhelmus van Nassouwe); Den
Prince van Orangien ten tweeden mael wederom int

landt comende, worden die steden vermaent, hem
bystant te doen; Psalm XXII (Fragment). Das Ge-

gebene reicht hin, um sich eine Vorstellung von der

Stellung zu machen, die van Marnix in der Literatur

einnimmt. Die Abschnitte aus dem Bienkorf habe ich

mit grossem Vergnügen gelesen ; ich habe mich ferner

besonders darüber gefreut, hier den Urtext von dem
Wilhelmusliede zu finden. Anmerkungen am Fusse der

Seiten sorgen ausreichend für das Verständnis sowohl

in sprachlichor als sachlicher Hinsicht. So ist z. B.
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Derthienavondts Heylighen S. 5 Anm. 14 als der Tag
der Heiligen :? Könige erklärt insofern, als der 2b. Dez.,

des Herrn Geburtstag , als der erste Tag des Jahi'es

galt und daher der 6. Januar beständig den Namen
Dertiendag erhielt. Aufgefallen ist mir S. 12 Anm. 2:

„ (hji Lamli , oni Luyd breiigen, land en volk doen
\erliezen. ( Oni, afwijkende vorm van on of oon (hd.

(ih)ir = zonder; zie Ned. Wbk.). Niet onaannemelijk

echter is ook de door anderen gegeven verklaring,

dat om hier in beteekenis zieh aansluit bij tut (nl. tot

het betalen, d. i. verloren geven van)." Da man noch
heutzutage sagt ,om het leven komen' im Sinne von
,door een ongehik het leven verliezen', war die ganze
Anmerkung wohl entbehrlich; dass aber om eine ab-

weichende Form von on, oon ("ohne) sein soll, scheint

auch den Herausgebern ebenso wie mir unglaublich

gewesen zu sein. Oin hat in der Wendung die Be-
deutung des Deutschen „um" (mhd. umbe, ahd. umbi):

um einen Preis, für ; mit Verben : es ist um uns ge-

schehen, er ist ums Leben gekommen, jemand um
etwas (die Achtung, sein Geld u. dgl. m.) bringen,

betrügen, sich ums Leben bringen. Das würde etwa
der oben als niet onaannemelijk bezeichneten Erklärung
entsprechen. S. 1-1 Anm. _' : „Docn oircont, getuigenis

afleggen ten gunste van." Aus dieser Erklärung wird
dem Leser nicht klar, wie sie aus den Textworten
hervorgeht; es müsste etwa vorangehen: oorkonde af-

leggen van (deutsch: be-urkunden, bezeugen). S. 14
Anm. :H : „Oorlof; afscheid; hier (idim, vaarwel. In

Noord-Brabant : ,den schoberen OorJof (vacantie)

geven.'"' Es konnte hier an die ursprüngliche Be-
deutung von Oorlof (mhd. nrloup, md. urlöf) ,Erlaubnis,

(besonders) Eiiaubnis zu gehen' erinnert werden; daher
,Verabschiedung, Abschied, Urlaub' und hier wie auch
sonst wohl vaarwel! lebt wohl!

In gleicherweise werden im ersten Teil 67 Schrift-

steller behandelt, auch friesische sind nicht ausge-

schlossen, wie Halbertsma (1797— 1858) und Systra

(1817— 1862), für die leider eine sprachliche, das Ver-
ständnis ermöglichende Erklärung nicht dargeboten
wird. Auch im zweiten Teil sind die Friesen vertreten

durch Dijkstra (1821—1914), van der Meulen (1824—
liiOti), Troelstra (1860— ) und auch Schepers
(1865

—

) in seinen Gedichten. Im zweiten Teile

werden uns im ganzen 101 Schriftsteller vorgeführt,

in denen sich ein reiches schöpferisches Leben kundgibt.

2. Während Nederlandsche Letterkunde nur die

neuere Zeit berücksichtigt, ziehen Nederlandsche
Schrijvers en Schrijfsters auch das Mittelalter in

ihren Bereich i\nd geben auf 34 gr. -8 "-Seiten Stücke
aus der Ridderpoezie (Frankische romans, Keltisch-

Britsche en Oostersche Romans), Geestelijke Poezie,

Uit en Voor de Burgerij (Twee fabeis uit de „Esopet",
ßeinaert enz.), Romances , Balladen en Liederen,
Boerden (Schwanke, Possen) en Sproken, Proza, Het
Drama, die sich der mhd. Glanzperiode würdig an die

Seite stellen. Es ist auch dem Leser möglich, in den
Inhalt einzudringen, da von der heutigen Sprache ab-

weichende Wörter und Wendungen in den Anmerkungen
erklärt werden. S. 2, 518: Dat hem die doot was
ront wird erklärt mit ,dat hij wist te moeten sterven'.

Auch hieraus wird der Leser schwerlich ersehen, wie
dieser Sinn zustande kommt ; es wäre etwa vorauf-

zuschicken: cont, jetzt kond ; kond doen bekannt
machen, also : dass er mit dem Tode bekannt war, dass

er sich mit dem Tode abzufinden wusste. Im übrigen
ist die Einrichtung ähnlich der oben besprochenen mit
dem Unterschiede, dass von S. 4 an mit Jan van der Noot
(„de prins der Nederlandsche Poeeden") ein portret

an der Spitze jedes Abschnitts steht. In Verbindung
mit der kurzen Lebensbeschreibung und den Be-
merkungen über die Schriftwerke sowie mit den Muster-
stücken dient das BUd zu der Vervollständigung der
Vorstellung, die wir uns von der Persönlichkeit des
Dichters machen können. Da das Buch vor allem be-

absichtigt, Proben aus den Werken der Schriftsteller

darzubieten, genügten die kurzen Biographien, und der

Leser hat die Aufgabe, aus den Proben seine Lite-

raturkenntnis zu erweitern. Die Stücke sind auch hier

so gewählt, dass dies wohl möglich ist, da es zwar
Stücke sind, aber doch jedes für sich ein Ganzes mit

einem für sich verständlichen Inhalt bringt. Friesische

Dichter haben in der vorliegenden achten Auflage
keinen Platz gefunden, der Herausgeber (W. Pik) ver-

tröstet damit auf das Erscheinen einer neuen Auflage
und auf- bessere Zeiten ; wohl aber hat er den süd-

afrikanischen Dichtern die Seiten 732—7 48 eingeräumt:

ihre Sprache weicht zwar sehr von der Schi'iftsprache

ab , lässt sich aber allenfalls entziffern. Das ist mir
z. B. bei den sechs Strophen Ter nagedachtenis van
Kommandant Louw Wepener (Frans Willem Reitz)

S. 732 bis auf eine gelungen, so dass ich das Gedicht
als ein wohlgelungenes bezeichnen kann. ,

Von dem Abschnitte aus dem Mittelalter abgesehen,

haben 164 Schriftsteller Beiträge beigesteuert und damit

einen reichen Schatz angesammelt, der viele Perlen in

seiner Kammer birgt.

Dortmund. C. Th. Lion.

Studies in Milton by S. B. Liljegren. Lund, C. W. K.
Glerup. 1918. XLII und 160 S.

Dies Werk des schwedischen Literaturhistorikers,

dessen ursprünglich beabsichtigtes Erscheinen in

deutscher Sprache durch den Weltkrieg verhindert

wurde, verdient, trotzdem es auf mancher Seite zum
Widerspruch herausfordert, in vieler Hinsicht An-
erkennung. Der Verfasser hat keine Mühe gescheut,

nicht nur mit vollen Händen aus einer weitschichtigen

Masse mitunter schwer erreichbarer Druckwerke zu

schöpfen, sondern auch handschriftliche Quellen, wie

sie ihm das Britische Museum , das Public Record
Office, Stationers' Hall in London boten, herangezogen.

Er beweist eine souveräne Beherrschung des Stoffes

und weiss auch abgelegene Gebiete in helle Beleuchtung

zu setzen. Er wahrt bei aller Schärfe im Angriff gegen

bisherige Ueberlieferungen im ganzen vind grossen Ruhe
und Umsicht und hütet sich vor Extravaganzen, zu

denen, nicht zum wenigsten unter seinem Einfluss, ein

deutscher Forscher neuerdings sich hat verführen

lassen. In einer ausführlichen Einleitung sucht er die

Wurzeln der Ethik von Renaissance und Calvinismus

sowie ihre Grundzüge aufzuzeigen. Von diesem Ge-

sichtspunkte aus bestimmt er die Denk- und .Gefühls-

weise Miltons. Dem Idealbild, das man sich nicht

selten von dem Dichter des „Verlorenen Paradieses" ge-

macht hat, stellt er ein anderes gegenüber, in dem die

Züge eines ehrgeizigen, stolzen, berechnenden, über

die Masse seiner Mitmenschen sich erhaben fühlenden

„Individualisten" vorherrschen. Er findet in der

17
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leitung,

Schilderung des Satans im „Verlorenen Paradies" den
unwillkürlichen Durchbruch gewisser „kongenialer"

Gesinnungen des Dichters, sieht in ihm weniger „einen

Christen als einen Schüler des römischen Stoizismus"

und sucht sich damit einen Weg zur Erklärung ..oft

diskutierter Inkongruenzen seiner Theorien und Hand-
lungen oder jener Theorien selbst" zu bahnen.

Manche Behauptung des Verfassers in der Ein-

wie z. B., dass der Satan der wahre „Held"

des grossen Miltonschen Epos sei, oder dass Miltons

demokratische Grundsätze sehr starken Einschränkungen
in ihrer Anwendung auf die Wirklichkeit unterlagen,

ist schon vor ihm aufgestellt und erhärtet worden.

In anderen Fällen bedarf seine Beurteilung des Menschen
und Schriftstellers der Verbesserung, oder sie fordert

Zurückweisung. Wenn er Milton vorwirft, dass er bei

Lebzeiten Cromwells nicht gegen dessen Despotismus
protestiert habe , so vergi"sst er, an die freimütigen

Aeusserungen zu erinnern, die sich neben begreiflichen

Lobsprüchen in der „zweiten Verteidigung des eng-

lischen Volkes" finden. Die Worte in der Schrift von
16Ö9: „after a short but scaudalous night of Inter-

ruption" bezieht er (S. XXIV) auf das Protektorat

Oliver Cromwells , während sie ohne Zweifel nur auf

die Missregierung des Protektorates Richard Cromwells
abzielen. Die Lösung der Frage, ob Milton wider
besseres Wissen gehandelt habe, indem er Alexander
Mcjrus als vermeintlichen Autor des Pamphlets „Kegii

sanguinis clamor" angriff, macht er sich gar zu leicht.

(Vgl. eine Stelle in E. S. Parson's Veröffentlichung

„The earliest life of Milton", English Historical Review,
January 1902, Vol. XVIT, S. 106.) Auch gegen das

missgünstige Urteil, das über Samuel Rawson Gardiners

grossartige historingra])hische Leistung von ihm gefällt

wird, wäre Einspruch zu erheben.

Auf die Einleitung folgen zwei kritische Unter-

suchungen, in denen an bestimmten Beispielen die ge-

legentliche Skrupellosigkeit Miltons und die Unzuver-
lässigkeit der herrschenden auf sein Leben und Wesen
bezüglichen Anschauungen nachgewiesen werden soll.

Dabei hat der Verfasser es besonders auf den nam-
haftesten englischen Biographen Miltons , den ver-

storbenen David Masson, abgesehen. Die erste Unter-

suchung führt den Titel „Milton und Galilei". Sie

enthält aber viel mehr, als dieser Titel besagt. Sie

erweitert sich zu einer Schilderung der geistigen Um-
welt, in dei' sich Milton während seines Aufenthaltes

in Italien, insbesondere in Florenz bewegte. Sie räumt
mit verschiedenen Legenden auf, die sich an die Ge-

schichte dieses Aufenthaltes in der Fremde anknüpfen.

Sie ergänzt die bisherigen Lebensbeschreibungen des

Dichters durch besondere Verwertung poetischer Er-

zeugnisse seiner Florentiner Freunde. Ihm selbst

wird der Vorwurf gemacht, dass er in seinen auto-

biographischen Angaben, urn seine Bedeutung vor dem
Publikum zu erhöhen, es mit der Wahrheit nicht immer
genau genommen habe. Fieilich schiesst der Verfasser

dabei mitunter über das Ziel hinaus. So wirft er

Milton vor, „zu posieren" mit der Erzählung, er sei

in Neapel gegen jesuitische Nachstellungen gewarnt
worden, ein zweites Mal nach Rom zu gehen, habe

aber diesen Warnungen Trotz geboten und nach der

Rückkehr in die ewige Stadt, wenn er wegen seines

Glaubens gefragt sei, ,,die wahre Religion wie früher

freimütig verteidigt". In unlösbarem Widerspruch mit

dieser Erzählung soll nach . Liljegreus Behauptung
stehen, dass Milton am 30. Oktober 16:j8 mit seinem
Diener und einigen Landsleuten nachweisbar im „ensr-

lischen Kollegium" gespeist hat. Allein die Gast-

freundschaft, die er dort genoss, gehörte' der Zeit

seines ersten römischen Aufenthaltes an. Möglicher-

weise hat ihn gerade die Art seines Benehmens im

„englischen Kollegium" bei den Leitern des Ordens
Lojolas in üblen Geruch gebracht.

Indessen das Hauptstück dieser ersten Unter-
suchung besteht indem Versuch des Nachweises, dass

der so oft mit nur allzu lebhafter Phantasie beschriebene

Besuch Miltons bei Galilei ins Bereich der Fabel ge-

höre. Bekanntlich hat Milton in seiner 1644 ver-

fassten Schrift „Areopagitica" seines Besuches bei

Galilei gedacht, wälirend er zehn Jahre später in der

autobiographischen , der „Zweiten Verteidigung des

englischen Volkes" eingeflochteneu Skizze nicht nur

mit Stillschweigen darüber hinweggeht, sondern auch
in der Aufzählung erblindeter Berühmtheiten (ialileis

Namen vermissen lässt. Aus dieser, schon vor Liljegi'en

bemerkten, allerdings auffallenden Tatsache sucht er

Milton einen Strick zu drehen. Ohne zu bedenken, dass

Milton durch einen Angriff auf die Zensur sich den
presbyterianischen Machthabern am wenigsten emp-
fehlen konnte, gibt er zu verstehen : Als Milton die

Schrift „Areopagitica" verfasste, wünschte er, um
einen Posten im Staatsdienst zu erlangen, „die Auf-

merksamkeit des Parlamentes" auf sich zu lenken, und

brüstete sich mit der Bekanntschaft G.älileis, „des lie-

rühmtesten Mannes des Jahrhunderts". Als er zehn
Jahre später „Sekretär für die fremden Sprachen" war,

so soll der Leser offenbar ergänzen, hatte er diese

Lüge nicht mehr nötig. Zur Bestärkung seiner An-
nahme hat Liljegren alle Notizen aus der Biographie

Galileis zusammengetragen, aus denen hervorgeht, wie

schwer es war, zur Zeit des zweimaligen Verweilens
Miltons in Florenz zu dem von der Inquisition über-

wachten Galilei Zutritt zu erlangen. Auch dies ist

keine neue Entdeckung. Aber die Möglichkeit, Galileis

in seiner Villa in Arcetri ansichtig zu werden, blieb

doch nicht ausgeschlossen. Die Anspielungen auf

Galilei im „Verlorenen Paradies", als Zeugnisse per-

sönlicher Bekanntschaft, werden ausserdem von Lil-

jegren unterschätzt. Die Vermutung, dass unter dem
„Galilei", der noch 1648 Milton Grüsse sandte (s. The
Works of John Milton ed. John Mitford~1867, Vol. I,

p. CXCV), der Sohn des grossen Naturforschers zu

verstehen sei, wird von ihm mit der Bemerkung bei-

seite geschoben: „Florence was crowded with Galileis".

Ich möchte bezweifeln, dass seine schwere Beschuldi-

gung Miltons allgemein Anklang findet , und bis auf

weiteres wird der Besuch bei Galilei wohl nicht ans

den Biographien des Dichters gestrichen werden.

Die zweite umfangreichere Untersuchung ist le-

titelt „MUton und das Pamela-Gebet". Hier handelt

es 'sich um die berühmte Streitfrage, aufweiche Weise
das Gebet Pamelas aus Philipp Sidneys „Arcadia"

unter die Gebete Karls I. gelangt sei, die sich in

vielen Ausgaben des fälschlich ihm zugeschriebenen

Werkes „Das königliche Bild" vorfinden. In Miltons

amtlicher Gegenschrift „Der Bilderstürmer" wird, um
die Verehrer des Königs-Mftrtyrers zu bsschämen, wie

man weiss, ein Haupttrumpf mit dem Hinweis auf dies

„aus dem Munde eines heidnischen Weibes an eine
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heidnische Gottheit gerichteten Gebetes" ausgespielt.

Seit dem Jahre 1697, in dem die zweite Ausgabe von
Wagstaffes „Vindication of King Charles I" erschien,

ist Miltou selbst bezichtigt worden, bei der Eiu-

schmuggelung dieses Stückes in das „königliche Bild"

die Hand im Spiel gehabt zu haben, um dadurch das

ganze Werk zu diskreditieren. Samuel Johnson hat

sich dafür erklärt, aber seine Meinung ist von der

.späteren Milton-Forschung mit Entrüstung verworfen
worden. Liljegren nimmt nun jene Anschuldigimg
wieder auf und verwendet ebensoviel Fleiss wie Scharf-

sinn darauf, sie zu begründen. Er gibt einen histo-

rischen Ueberblick über den ganzen Verlauf der

Kontroverse. Er untersucht den Ursprung der könig-

lichen Gebete und widmet dabei der Hinrichtung des
Königs sowie den Schicksalen seines Nachlasses eine

minutiöse Schilderung. Er verfolgt die Geschichte des

Druckes des „königlichen Bildes" und der „Gebete''

aufs genaueste und bietet bibliographische Uebersichten
und V^ergleiche, deren Herstellung einen ausserordent-

lichen Aufwand von Zeit und Geduld erforderte '.

Das Ergebnis seiner Untersuchung ist in Kürze
das folgende : Der König übergab dem Bischof Juson
vor seiner Hinrichtung drei Gebete. Ein viertes, eben
das Pamela-Gebet , wurde in einem von Matthew
Siramons besorgten Druck im Interesse der revolutio-

nären Machtliaber hinzugefügt. Die von Dugard be-

sorgten Drucke suchte man zu vernichten, und der

verhaftete Dugard erhielt nur auf das Versprechen
hin die Freiheit, künftig auch das Pamela-Gebet auf-

zunehmen. Derselbe Simmons , der die Interpolation

des „Pamela-Gebetes" besorgte, druckte später im
Auftrag der revolutionären Regierung Miltons „Bilder-

stürmer". Die Verzögerung des Erscheinens von Miltons

Schrift, die erst im Oktober lbl9 herauskam, erklärt

sich daraus, dass man einer gewissen Zeit benötigte,

um durch die Vermischung der Ausgaben des „könig-

lichen Bildes" der Entdeckung des Betrugs Trotz zu
bieten. Was Milton selbst betrifft , so werden ihm
verschiedene Ungenauigkeiten bei dem Bericht über
seine Anstellung und seine Beauftragung mit der

Widerlegung des „königlichen Bildes" nachgewiesen.
Es wird wahrscheinlich gemacht, dass eben diese Be-
auftragung den Hauptanlass zu seiner Anstellung darbot,

und dass er es war, der Dugards Freilassung erwirkte.

Endlich soll man sich davon überzeugen lassen, dass
Miltons „völlig subjektive ethische Haltung" ihm nicht

•verwehrte, gegen eine feindliche Macht eine Kriegslist

zu gebrauchen
„Pamela-Gebetes" bedeutete.

Dem Verehrer des Mjltonschen Genius wird es

nicht leicht werden, dies letzte zuzugeben. Aber die

Kette der Beweise, die Liljegren für seine These bei-

bringt, knüpft sich so fest zusammen, dass man die

Augen nicht davor verschliessen darf. Ich wenigstens
nehme keinen Anstand, danach eine Stelle in meiner
Biographie Miltons (Drittes Buch, S. 260, Anm. 1

zu S. 47j für hinfällig zu erklären und würde, wenn
vor mehr als vier Jahrzehnten, zur Zeit der Abfassung
meines Werkes, Liljegrens Studie schon vorhanden
gewesen wäre, im Texte eine Aenderung vorgenommen

wie sie die Einschmuggelung des

"
, Der Artikel von E. Maunde Thompson in der

Academy" vom 7. März 1885. Nr. 670, S. 170, The ^izujv

j.-a).v/:!^ usw. scheint ihm entgangen zu sein.

haben. Auch wer in seiner Untersuchung noch zu viel

Ungewisses und Hypothetisches finden sollte, wird ihm
doch das Verdienst nicht absprechen, eine alte Kontro-
.verse in neues Licht gerückt zu haben.

Zürich. Alfred St eria.

Therese Zangenberg, Aesthetische Qesichtspunkte
in der englischen Ethik des i8. Jahrhunderts. Heft U7l
von Friedrich Mann:ä Pädagogischem Magazin. Langen-
salza. 1918. ö6 S. Preis geb. M. 1.60. (Auch als Disser-
tation Leipzig 1917 erschienen.)

Drei Momente sind es , in denen sich, nach An-
schauung der Verfasserin, die nahe Verwandtschaft von
Ethik und Aesthetik ausdrückt: 1. das Prinzip des

interesselosen Wohlgefallens, „das sowohl in der Form
der ästhetischen Billigung wie in der Form der un-

bedingten Achtiinii- für das moralische Gesetz auftreten

kann"
;

2. die metaphysische Begründung, die einerseits

das Schöne als etwas, moralisch Bedingtes, andrerseits

das Moralische als Seelenschönheit auffasst; 3. die

psychologische Betrachtung, die im natürlichen Trieb

-

leben den Quell des Guten sowohl wie des Schönen
erblickt. Schon bei den Griechen, dann besonders bei

Giordano Bruno findet sich diese enge Verschmelzung,
die bei Plato bis zur völligen Identität geht, und auf

sie gi-ündet sich Shaftesbury, die feine Künstlernatur

des frühen 18. Jahrhunderts. Verf. untersucht nun
Shaftesbur3's Sj-stem nach deu angedeuteten dreifachen

Gesichtspunkten und zeigt dann, wie seine Ideen von
den nachfolgenden englischen Denkern Hutcheson,

Hiime, Adam Smith und besonders H. Home (dem
Schiller manches verdankt) verändert und ausgestaltet

wurden. Eine Betrachtung über Kants strenge Scheidung

des Guten vom Schönen auf Grund seiner kritischen

Philosophie und über Schillers versöhnliche Wieder-
vereinigung der ethischen und ästhetischen Faktoren

bildet den lo'glschen Schluss der Abhandlung, die sich

durch klare Darstellung und ein anscheinend recht ein-

gehendes Sturlium der Quellen aus erster und zweiter

Hand empfiehlt und auch dem weniger philosophisch

orientierten Literarhistoriker erspriessliche Anregung
zu bringen vermag.

W ü r z b u r g. W a 1 1 h e r F i s c h e r.

Franz Settegast, Das Polyphemmärchen in alt-

französischen Gedichten. Eine folkloristisch-litei-ar-

geschichtliohe Untersuchung Leipzig, Otto Harrassowitz.
1917. 8«. 168 S.

Das Polyphemmotiv in der Märchenliteratur, das

nach der Ansicht der bisherigen Forscher (Fr. Lauer,

W. Grimm , Kr. Nyrop , Gr. Krek , L. Laistner) als

von der Odyssee unabhängig oder höchstens in Einzel-

heiten mittelst indirekten Einflusses der homerischen

Fassung angepasst zu gelten hat, zeigt als Haupt-

abweichungen folgende Züge, die namentlich aus der

Sammlung durch 0. Hackman, Das Polyphemmärchen

in der Volksüberlieferung, Helsingfors l'JOl, zu er-

sehen sind : Der Held entweicht aus der Holüe des

Ungeheuers, gehüllt in das Fell eines von ihm getöteten

Widders — Der verfolgende ßiese fällt ins Wasser
und ertrinkt — Der vom geblendeten Riesen verfolgte

Held muss, um sich zu retten, den Finger mit dem
ihm als Geschenk dargereichten und daran haftenden

Ringe, weil er ihn zur Selbstmeldung zwingt , ab-
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schneiden. Manche Variationen treten dazu: statt

dieses Ringes ein Beil oder ein Säbel, Stock, Stäbchen,

Stein; mitunter gibt sich der Held für einen Arzt aus,

dazu bereit, die verlorene Sehkraft des einen der

beiden Augen des Riesen wiederherzustellen , was
natürlich eine verflachende Variante ist. Wesentlicher

ist es, dass der „Niemand"-Zug so gut wie gar nicht

auftaucht und überdies aus einem anderen Märchen-

kreise alsdann eingedrungen zu sein scheint.

Settegast will die These verfechten, dass alle diese

Polyphemniärchen aus der Odj'ssee stammen oder durch

sie beeinflusst sind. Man muss zugeben, dass er dabei

viel Geschick gezeigt und in seinem Gedankenkreise

einen unentwegten Standpunkt eingenommen hat, aber

mich dünkt, dass ihm d€r Beweis infolge seiner einseitigen

und verfehlten Methode nicht gelungen ist. Seine Gleich-

setzung und Ableitung von Motiven klingt selten über-

zeugend, vieles ist gewaltsam herangeholt auf Grund

äusserer Aehnlichkeit, die ihn zu weitgehenden Schlüssen

veranlasst; besonders auffällig, wie bereits in seinen

früheren Werken ähnlicher Art, ist die Behandlung

der Eigennamen. So zeigt auch diese Arbeit Settegasts

eigentümliche Kombinationsgabe, die sich in kühnen
H3'pothesen ergeht. Herausgegriffen sei nur das wesent-

lichste aus seiner Schrift, die sieben Abschnitte bietet:

I. DasPolyphemmärchen im Märchenschatz
der neueren Völker. Hier stellt der Verf. seine

Hauptthese von der Entlehnung aus der homerischen

Polyphemepisode der Odyssee auf und sucht diese zu

stützen. Er glaubt an orientalische Homerübersetzungen.

Das homer. Gastgeschenk oder auch das Steineschleudern

des geblendeten Polyphem sei durch den Urheber des

Ringmotivs beseitigt worden. Der .verräterische Ring
selbst mit dem Zwangsruf des Helden sei ursprünglich

ein leuchtender Ring mit dem Karfunkelstein , der

seinerseits zusammenzustellen sei mit dem Zyklopen-

äuge, das nichts anderes bedeute als das leuchtende

Auge der Sonne. So sei an Stelle des Leuchtens oder

Sichtbarmachens der Umgebung das Rufen „Hier bin

ich!" getreten. II. DasPolyphemmärchen und
der Dolopathos. Auch hier ist das Ringmotiv be-

deutungsvoll; der Verf. misst aber auch dem Zuge
grosses Gewicht bei, dass die Zahl der auf die Weide
gehenden Schafe des Riesen sich nie mindert. Er
leitet ihn desiialb von der ähnlichen homer. Angabe
bezüglich der Rinderherden des Sonnengottes Helios

ab und erklärt dies aus einer Vej'mengung des Zyklopen

mit dem Sonnengott, was zu seiner Auffassung des

„leuchtenden" Auges (xuxXoj^J;) passt. Die Vermengung
und Vermischung des Mythischen sei schon im Alter-

tum durch den Verfasser des aus der Odyssee ge-

schöpften Polj'phemmärchens erfolgt. Wegen der bei-

läufigen Nennung Polyphems aber ausserhalb der eigent-

lichen Erzählung (S. 78 Z. 1.5 meiner Edition) durch

Johann von Hauteseille ist Settegast geneigt, Be-

nutzung einer mittelalterlichen Odysseeübei'setzung in

Versen (er kann aber nur auf einen Vers innerhalb

des Polycraticus des Johann von Salisbury hinweisen,

der jedoch aus der Ars poetica des Horaz stammt

!

vgl. auch P. Lehmann, Aufgaben und Anregungen der

lat. Philol. des Mittelalters, München 1918, S. 41)

anzunehmen und muss daneben den Hinweis auf Verg.

Aen. III 610 ff. (wie schon G. Paris) und auf Hygins

fabula gelten lassen. Settegasts Argumente sind also

sehr schwach. Auch ist es kaum richtig, dass der

lat. Autor nicht nur die Rahmenerzählung dieser Version

der Sieben weisen Meister, sondern (mit Ausnahme
des lothring. Märchens vom Schwanenritter) selbst die

eingeschobenen Einzelgeschichten , darunter unser

Polyphemmärchen, aus dem Orient übernommen habe.

III. Das Polyphemmärchen und der Huon
de Bordeaux. Die Mischung von Märchentypen,

womit der Verf. mehrfach operiert , mag ihm zu-

gestanden werden. So entstamme das Motiv vom
hemmenden Gewässer (der Bote Auberons teilt mit

einem goldnen Zauberstabe den Fluss, um' Huon nebst

Gefährten den Uebergang zu ermöglichen) dem Märchen-

tj'pus von Hensel und Gretel. Diese Annahme, die

verdichtet wird zu jener von einer Entlehnung aus dem
Polyphemtypus, passt jedoch schlecht zur Handlung der

Dichtung, so dass dem Dichter eine sehr ungeschickte

Verwendung dieses Zuges vorgeworfen werden muss.

Voretzsch' Meinung, der an die bibl. Erzählung von

Mose.s im Roten Meer gedacht hat, bleibt da noch

immer uneingeschränkt bestehen. Die Dnnostre-Episode

mit ihrem menschenfressenden Riesen Li Orguileus

(dessen Charakter doch in dieser Umgebung feststeht)

veranlasst den Verf., hierin Anklänge ans Polyphem-

märchen resp. Homer zu sehen: die Totengebeine im

Palaste des Riesen, sein Weinkeller (vgl. berauschter

Z3'klop!), sein Schlaf (aber keine Betäubung! doch dies

habe der Dichter bewusst geändert) ; die Blendung sei

ebenso absichtlich durcheinen ritterlichen Zweikampf
ersetzt worden. Da Auberon seinen Schützling ein-

dringlich in der üblichen Form der Uebertreibung

warnt (sowr les ie.r a crever, sour les mcmlrcs coper),

nach Dunostre zu gehen, so fügt dies Settegast frisch

in sein Blendungsmotiv ein, nur habe ferner der

Dichter alles anders untergebracht, wofür erden iinel=
Odysseus' Stange anführt j^diese Stange wirft aber

nicht Huon , sondern die gefangene Jungfrau dem
fliehenden Riesen zwischen die Beine!), sogar die lange

Stange in einem lappischen Märchen, an der ein Knabe -

den geblendeten Troll bei seinen Ausgängen leitet.

Der Ring des Menschenfressers, dessen Tötung durch

Kopfabschlagen erfolgt, spielt doch hier eine andere Rolle

und ist jeden Zaubers bar. Das Motiv der Jungfrau-

befreiung erinnere an die griech. Perseussage (Sichel

des Orgileus als Waffe ^ Sichelschwert des Perseus)

und an den Theseusstoff (so auch die vielen Zimmer
nebst Fenstern des Riesenpalastes , in denen Huon
sich kaum zurechtfindet = Labyrinth des menschen-

fressenden Minotaurus!). IV. Das Polyphem-
märchen und C r e s t i e n s „Chevalier a u L i o n "

.

Hier greift Settegast auf die ihm eigene Hypothese des

Attis-Kybele-Märchens zurück, die er 1907 im Anhange

zu seiner Schrift „Die antiken Elemente im altfrz.

Merowingerzyklus" aufgestellt hat. An der Sturmquelle

sei der Stein C'restiens (bei Thomas von Cantimpre

im Apiarius: hipis instar allaris in cohnimis niarmorcis)

eine Reminiszenz an den Kybelealtar. Im folgenden

bevorzugt Settegast die Fassung des Mabinogi gegen-

über Crestien, da jene ihm noch bessere Anklänge an

das Polyphemmärchen zu bieten scheint : der Märchen-

gestalt des Riesen und Menschenfressers entspreche

hier nicht nur der Waldraensch (im Mabinogi und bei

Crestien wird seine schwarze Farbe betont, überdies im

ersteren gesagt, dass er nur einen Fuss[!] und ein

Auge mitten auf der Stirn hat), auch der Riese Harpin

de la Montaingne (Mab. a wonsto' ido lilh n.in an
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devours them. a ginnt), und noch eine dritte Figur,

nämlich der Quellenbeschützer und Gatte der Laudine

(Mab. tl/c Black KnigM), dessen lautes Schreien und
Getöse bei seiner Ankunft (vgl. das rauhe Gebrüll

Polyphems!) bezeichnend sei. Aber wie hätte dem auch

anders sein können? Endlich bringt Settegast das

Falltor (portc coleicc) im Yvain, diese „Sperrmechanik
des Schlosstores" im Abenteuer von Dunostre des

Huon de Bordeaux mit dem die Höhle Pol3-phems ver-

schliessenden Felsblock zusammen," und der unsichtbar

machende Ring Lunetens im Verein mit dem Yvain

in allen Fährlichkeiten schützenden Ringe Laudinens

(fehlt Mab.J sei ein Albeuring ursprünglich zwerghafter

Wesen, der im Polyphemmärchen (vgl. Huonj dem
Riesen zuerkannt sei, u. a. m., was den „ungeschickten,

man möchte sagen stümperhaften" Dichter des Huon
de Bordeaux (Rolle des Hernes statt des Fiedelbogens

in der Fassung des „Auberon") angehe. V. Das
Polyphemmärchen bei Dictys Cretensis und
Benoit de Saint e-More. Das hier seltsam zu-

gespitzte Polyphemabenteuer, zu einer blossen Liebes-

und Eutfiihrnngsgeschichte von Dictys gestempelt, was
Benoit nachahmt, gehe auf die H^'ginfabel von Jason
und Medea zurück. Aber auch hier ist nicht alles

restlos geklärt. Im übrigen steht diese Episode des

Roman de Trole nur in sehr losem Zusammenhange
mit dem eigentlichen Polyphemstoff. VI. Das Poly-
phemmärchen im Bueve de Hanstone. Es
handelt sich um die dichterische Figur des Riesen
Azopart. Als Sohn eines JuHon (nuhin) , also eines

Wasserdämons gleiche er Poseidons Sohn, Polyphem,
daher seine Beziehungen zum Wassergott (er zerstört

leicht Mauern mit seinen Klauen: Poseidon spaltet

Felsen mit seinem Dreizack!), aber auch zum Sonnen-
gott (er ist ein vortrefflicher Steuermann : Helios er-

späht alles); vgl. Ring mit Karfnnkelstein in Fassung A
und Kontin. III (auch diesen will der Verf. gewaltsam
Azopart zuweisen), der dem Frager alles mitteilt. Da
lier Xame Azopart seit den Kreuzzügen auf Aethiopien

hinweise, glaubt der Verf. die ihm willkommene Be-
ziehung zu den Aethiopern zu entdecken, die ja Poseidon
liesucht hatte als Herrscher dieses Volkes, demnach
auch der mit ihm identifizierte Sonnengott. Also ent-

spreche der Riese Azopart ursprünglich dem homer.

l'olyphem, von dem er nur noch die Rieseunatur be-

wahrt habe. Weitere Beziehungen: seine Höhle, von
der aus er die Stadt Hantone belagern will, er schleudert

Steine, versenkt alle Schiffe im Hafen, seine Neigung
zu starkem Weingenuss (aber sein schlaftrunkener Zu-
stand hindert ihn nicht, sich gewaltig zu verteidigen!),

sein Wutgebrüll. S. 129 erfolgt nochmals die mythische
Auslegung de^ Rings nebst Karfunkelstein als Svmbol
der Sonne usw. VII. Das Polyphemmärchen
im italienischen Epos (Orlando innamorato
und Orlando furioso). Hier nimmt Settegast bei

Böjardos Episode vom Menschenfresser (der aber von
vornherein blind ist) und derJungfrau Lucina eine

Kombination Perseussage -f Polyphemstoff an, aber
die Berührungspunkte sind recht dürftig, rein märchen-
haft : das Ungeheuer fällt bei der Verfolgung in einen

Abgrund (es bricht dabei nur drei Rippen, ohne um-
zukommen), es reisst trotzdem grosse Felsmassen vom
Berge los = Felsblock, den Polvphem Odysseus' Schiffe

nachschleudert. Ariost bringt eine Erweiterung dieser

Episode : Entweichen des Helden und seiner Gefährten

durch die bekannte List des Einhüllens in das Fell

eines getöteten Widders , was aus einem italienischen

Volksmärchen stammt.

Nachträge waren nötig, da Settegast die wichtigste

Arbeit für seinen Stoff, jene von Hackman, zunächst
übersehen hatte. Er hätte sie aus meiner krit. Neuausgabe
ues lat. Dolopathos (Heidelberg 1913, S. XIII), die ihm
gleii.-lifalls unbekannt geblieben ist, ersehen können,

desgleichen aus V. Chauvin , Bibliogr. des ouvrages

arabes, t. VIII, S. 93, wo noch auf K. Dieterich, Neue
Fassungen der Polyphemsage (aus neugriech. Sagen),

Ztschr. d. Ver. f. Volkskunde 1.5 (1905), 280 ff., hin-

gewiesen ist. Vgl. auch A. Graf, Roma nella memoria
e nelle immaginazioni del medio evo, t. II, Torino

1883, S. 176. Die Auseinandersetzung Settegasts mit

Hackman ergibt nicht viele noch sonderlich neue
Gesichtspunkte, zumal dieser sich oft mit ihm berührt

(teilweise Abhängigkeit der Märchen von Homer, das

Ringmotiv als Erweiterung des homer. Zuges vom Steine-

schleudern des Zyklopen) und der Verf. im übrigen

seine Ansichten zu erhärten bestrebt ist: Beziehungen
Polyphems und Azoparts zur Sonne oder zum Sonnen-
gott , Schhisswort zu den Sonnenbeziehungen im
deutschen Rabenmärchen (Grimm Nr. 93) und im
Bueve de Hanstone. — Settegasts Kombinationslust

äussert sich auch u. a. S. -16, Anm. (wo Crestien un-

wahrscheinliche Darstellung vorgeworfen wird), S. 5'^,

Anm. (Orgileus <^ lt. Orcus , auch Orkise im mhd.
Virginal), S. 80, Anm. (das erfolglose Hin- und Her-

schlagen des am Boden liegenden, bereits geblendeten

Riesen im Dolopathos :^ erfolgloses Suchen der Schloss-

bewohner im Yvain), S. 119 (Ivorin ='Y~s,(i(uiv), S. 121
(Asoopart, Escopart stellt er zu SxioTroosc, jenen ätho-

pischen Plattfüsslern, während es sich sicher nur um eine

graphische Variante zum Namen Azopart (vor o statt

z, 9 wird ein sc geschrieben) handelt, den freilich Sette-

gast ebenso merkwürdig genug als acc. sg. Aethiopa -(-

art {= dt. — hart) deutet, was aller Etj-mologie spottet),

S. 159 (Name Stromberg = „Lichtstrom oder Strahl"

[radius) vgl. engl, streani in beiden Bedeutungen, es soll

der „Schneeberg" des Märchens identisch sein mit dem
„Glasberg"; vgl S. 123, Anm. 3 (Mont de giere).

Soll diese Lokalisiei'ung nicht eher nach dem sagen-

umwobenen Siebengebirge deuten ?).

Zu S. 81 Dass die Ansicht von der Beeinflussung

Crestiens für seine Gestalt der leicht getrösteten Witwe
durch den Thebenroman (Jokastemotiv) nicht erst von
Voretzsch aufgestellt worden ist, kann man jetzt leicht

bezüglich der Priorität nachlesen in W. Foersters Ein-

leitung zu seinem Crestien-Wörterbuch (1914), S. Iii7,

Anm., und S. 232. 234. Auch Foersters letzte Zu-
sammenfassung (ebd. S. 9ti) über die Quellen des

Yvain hat der Verf. unberücksichtigt gelassen.

Greifswald. Alfons Hilka.

C. De L Ollis, Poesie Provenzall sulla origine e sulla

natura d' amore. [Testi Romanzi per le scuole, N'^ l.|

Koma, P. Maglione e C. Strini, succ. E. Loescher & Co.

M. D. CCCC. XX. Pp. 30. — Poesia cortese in lingua
d' oi'l. [Testi Romanzi ecc, N» 2.] Ivi. Pp. :!'..

II raccoglitore continua o, a dir meglio, riprende,

in una nuova serie, la collezione, che il Monaci aveva

gia avviata, mirando a offrire agevolmente materia di

studio agli allievi delle scuole italiane di filologia

romanza
,
per complemento ed esemplificazione della
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storia letteraria. II fine e il metodo rimangono gli

stessi. Non pretesa di testi critici ; non intendimento

di rifare 1' opera altrui, dove testi ciitici bell' e costi-

tuiti si riproducano : solo, qua e lä, qunndo si crede

meglio, qualche Variante. Tutt' insieme un fare alla

buona, alla svelta, Con la voglia di riuscire utili e

pratici. E non e a giudicare, seuz' altro, che un tal

sistema, per quanto poco sistematico, uon approdi e

non giovi. Confesso che io preferirei, pur nella ruo-

destia degli intenti scolastici, un procedere jnü severo

e regolare, come accade in altre collezioni di consimil

genere. Tuttavia il bene va accolto in qualunque

forma si presenti. La conoscenza iufatti di molta

materia e resa speditamente possibile agli allievi, che

amino intanto percorrere , con agile passo, il vasto

dominio delle letterature rouianze e non trovinsi a

portata di mano piü accurati e peregrini soccorsi.

Questi due primi numeri della nuova serie sono coUe-

gati da un comune proposito ; qnello di porgere saggi e

prove a commento e documento di lezioni e di studi

sul concetto delF amore cortese nella societä signorile

del medioevo. L' origine e la natura dell' amore, secondo

i trovatori, che di cosi fatto problema, come tntti

sanno, furono vaghi, sono 1' argumenta, cui si subordiua

la breve antologia del fascicolo provenzale, che in-

augura la rinnovata collezione. Bieve antologia, perche

la opportuna mole di questi t'ascicoli non consentirebbe

di piü: e s' intende che siamo ben lungi dal rinvenire

nella silloge tutto ciö che di meglio caratteristico, pure

entro al giro dei concetti su la genesi e 1' essenza dell'

amore, escogitö la lirica occitanica. Basti pensare che

non ci si comprende la canzone allegorica di Guiraut

de Calanso. Ma quello, che ü raccoglitore accorta-

mente elesse, adombra, in limiti sufficienti, il pensiero

trobadorico sul tormentato problema. Ecco TJc Brunec
(perche il De L. persiste a valersi della forma Brtmct,

indifferente alla dimostrazione delFAppely), con la

canzone Cortczaiiicn mou en iiion cor niesdansn;

Eigaut de Berbesiu (il De L. seguita a scrivere

Eichart) con Atrcssi cum V orifans, e con Tuicli dc-

mandoii g' es (levciuitKT aiiiors ; Guiraut de Salignac e

Peirunet col noto partimento ' ; Savaric de Mauleon,

Gaucelm Faidit, Uc de la Bacahiria con V altro parti-

mento, a tre, non meno classico ; Aimeric de Belenoi

con Puois Io ()ais Uwps de pascor; Aimeric de

Peguilhan con Anc mais de joi ni de chan; Guilhem
Moutanhagol con Ar ah Io cohide pascor; Non -an

tan äig li j^riniicr trohador: Ntdhs om no V(d ni dcu

rsscr prezniz ; Lanfranco Cigala con Non sni si-in

chant: Un avinen ris; Quant m hon liuc; Peire de

Cols d' Aorlac con 1' unica sua canzone S> quo-}

SoJelks; e finalmente Bertran Carbonel e Guilhem

de r Olivier (il De L. non tiene conto della correzioue

dello Chabaneau e scrive sempre Guiraut col Bartsch)

e Guiraut Riquier, Fis c vcraij-^ c jiuf^ jrrnis rjuc no

suelh.

Campeggia il tradizionale pensiero che amore

dagli occhi s' irradia al cuore e si traduce nelF in-

telletto ; ma non genera cod'esti Intimi effetti se non

in quelli, ch' egli elegge, a ciö, per animo cortese, di-

sposti. E s' avverte , ancbe nella breve cerchia di

' Vedasi ora A. Stremprl, (iirniit dr Snlin^inc, ein

provem. Trohador. Leipzig. 191'i: pp. .")4 sgg. E cfr. K- Lcvy,
nell" Archiv f. d. St. d. neuer. Sjrr., CXXXVIII,- 3/4, p. 266.

questi cantori
,

pochi ma eletti, alla lor volta, dall'

accorgimento dotto del compilatore, quell' oscillare fra

il seuso e 1' idea. ch' e si caratteristico di codesta

lirica, nella quäle il dolce peccato attrae possente e

trattien 1' ala desiosa dell' altezze ideali. Amors non
es peccatz ,

prociania Gailhem de Montanhagol ; ma
Lanfranco Cigala invoca il sohrcplus e il dono:

mas no m tardez Io don . . . .:

ciö che ältfove si ripete con non meno ardita fran-

chezza:

. . . eu no il quier son aver

mas la ren que • il sabrai querer

:

si m' o dona, ben o penrai.

. Lampeggiano preconimenti allo stil nuovo; ma
r affermazione e il dogma dell" amore, voluto da Dio

salvezza di chi e degno d' accoglier la grazia, diverran

lucidi e fermi solo nella coscienza e nell' arte di Dante.

Mi pare che sarebbe stato opportuno aggiungeV

le varianti dei mss. ai vv. 31—32 della cauzone di

Uc Bruuec, il cui testo fu tratto dalla nota edizione

deir Appel. II luogo vorrebb' es^er diseusso_e chiarito.

Si possono rispettar le lezioni mauoscrittc in due luoghi

di L. Cigala (XI, 30, J).5). Nel primo di essi ben

fece, io credo, il De L. a non lasciarsi teiitare dalla

coiTezione del Bertoni. Perche non s' avrebbe a

spiegare: ,ma tradito m' hanno i miei occhi sleali come
tradl il bosco il legno dell' ascia" ? II Bertoni vuole

tra?, „tradisce" ; ma il pert'etto si collega e stringe

meglio al tempo pur passato, per quanto prossimo,

dove il poeta coUoca l'effetto- degli occhi fatali"; e

stabilisce quasi una piii viva comunione di sorte fra

esso poeta e il bosco, animando di lui, del suo stato

passionale, la sua immagine, piü direttamente. Cosi,

nel V. iiO, perche non s' avrebbe a conservare 7ioi riß

dei tre mss., per quanto si ridueano a due sole testi-

monianze (IK, a)'?

Fals , si fas eu, car no-t vei que no-i ria.

La canzone a questo punto interrompe la sua con-

tinuitä monologica e si fa d'un tracto dialogica (Lanfranco
!

e un vivace jjoeta!); e la donna, accusata, interviene e

si scolpa. „Bugiardo", ella dice al poeta, il quäle

si lamenta ch' essa non Io soccorra; „bugiardo, cosi

fo' io, perche non ti veggo, che io non ci rida".' Nori

m' accade incontrarti e vederti senza che lä, ove sei,

il mio volto s' atteggi al sorriso. La correzione del

Bertoni e buona, senza dubbio, pare ovvia (no-t ria);

ma forse possiam farne a meno, se vogliamo essere,

in riguardo ai codici, quanto piü ci venga fatto, con-

servatori. Cosi in altro luogo di Lanfranco (XII, 55
della raccoltina, di cui m' occupo), lascierei, precisa-

mente come parve meglio al De L., seguendo 1' Appel,

moria di IK, latineg'giante per inoira * m öri at; mentre

il Bertoni ridusse moria in mora. Legge morria
r altro cod., a; ma la sintassi e la metrica escludono

sitfatta lezione.

Indispensabile e, per contro, correggere il v. 6'.)

del giuoco tripartito, dove esatto e ; del quäle siio

codice il de L., che ne fu 1' editore ', si rammenta
in buon punto, emendando il testo bartschiano non solo

neir edizione (juarta, che sola egli cita, ma anche nella-

sesta, curata dal Koschwitz. In questo caso, dato

' Cito dair.estr., p. 91. Vedi vol. II, .s. IV, Mem. ddia

cl. di sciemc mor. ecc, Accad. dei Lincei, Roma, 1886.
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pure che nessun codice recasse la lezione esatta,

questa s' imporrebbe congetturalmente. Ollis ... an
trahitz maiiis entendcdors non puu noii suggerire la

correzione olh ; cio ch' e di elementare e grammaticale

chiarezza. 0, per 1' appunto, legge . . . oil an ecc.

II secondo fascicolo raccoglie saggi di poesia

cortese in lingua d' oil. E muove la serie dal gran

nome, si capisce, di Chretien e da luoghi scelti del

romanzo della carretta, con riassunti in prosa, dove

occorre legare 1' un luogo all' altro. II teste e, natural-
em ö .

'

meute, quelle del Foerster. E seguito il romanzo dal

momento, in che Lancilotto, incognito, corre su 1' orme

di Ginevra mal difesa da Keu, il siniscalco, al punto,

nel quäle Chretien sospende 1' opera sua e la continua

Godefroi de Lagni'. Poi viene Chretien come lirico.

II De L. ha preferitala seconda delle canzoni attribuite

al grande champenois, e F ha ridata dal volume foer-

steriano 4el vocabolario di Chretien ; ma il Foerster

medesimo aveva tratto il suo teste da quello del

Wiese nell' undecima edizione della crestomazia fran-

cese del Bartsch. A proposito della quäle soggiungerö

che il De L. non mostra averne seguito il progresso,

se la canzone di re Thibaut di Navarra Li dous

pensers et li dous souvcnir egli riproduce dall' edizione

1875 della crestomazia bartschiana. Che in queste

antologie scolastiche si possa non pretender troppo

quanto a novitä p.erspnali nella critica dei testi, si

capisce •, ma sarä, parmi , doveroso aver cura, per

ciascun saggio, che 1' edizioni, da cui s' attinge, sieno

le piii frescbe e rappresentino 1' ultimo passe della

scienza nella revisione di essi testi ^. Non so perche

il De L. abbia preferita la secenda canzone di Chretien:

forse perche il Paris la ritenne la piü sicuramente

autentica; forse ancora per l'-allusiene preziesa al

filtro, che avveleno dell' invincibile passione Tristane ^.

Segue la roirouewje di Riccarde euer di leene

:

sennonehe appartiene essa veramente a ciö che dob-

biarao intendere per peesia cortese ? Nella quäle si

rientra oon Gace Brule, con il castellano di Ceucy,

con Conen de Bethuue, cel re di Navarra. L' ultima

canzone di Thibaut e per la crociata; e eppertuna-

mente il De L. fa seguire, a riscentro, il canto ane-

nimo di crociata del 1147, dove freme lo spirito nativo

della lirica francese , anteriore alle influenze cortesi

in-adiatesi dalla poesia trobaderica, alla quäle fu inveoe

cosi sensibile re Thibaut. Non andava neppur qui

dimenticato il teste piü recente, ch' e quello del Bedier,

nel bei volume su' canti di crociata, per quanto_ sia

autorevole quello giä procurato da Paul Meyer. E da
ricorrere pure all' edizione undecima (non he ancora

sott' ecchio la successiva, di fresco uscita) della cresto-

mazia Bartsch-Wiese, pocfr fa rammentata.

Auguro fortuna alla ripresa collezione, illuatrata

triä dal neme del Monaci, e ora da quello del De Lellis,

degne successore d^l' indimenticabile maestro, che da

' Un ampio sunto del Lancilotto di Chretien ho dato
io nelle di^ipense finora uscite del Pncina cartilkrexco, edito
ilal V'allardi, nella collez. de' Genen Letterari; pp. 79 sqq.

^ Vedi anche a p. 21. n., citata della crest. bartschiana
non piü che la 3» ediz. Per il num. VIII, pp. 28—29, il

De L. si vale del Lii langue et la litt. fr. del Bartsch e del
Jf Urning.

' Vedasi il mio scritto l'er le camoni di Chretien de
'.l'roye^, nella miscell. in onore del Rajna, pp. 632 sqq.

Roma esercitö un cosi fervido apostelate per il pro-

u-resso degli studi roraanzi.

Padova. Vi n c e n z o C r es c in i.

Carl S. R. Collin, fitude sur le developpement de
sens du suffixe -ata. Lund, Ph. Lindstedt. 1918.

274 S. Mit einer Tabelle.

Diese bedeutende, in fünfzehnjähriger Arbeit aus-

gereifte Leistung bedeutet einen Wendepunkt in der

Wortbildungsforschung: den Einzug der semantischen

Betrachtung, während bisher verwiegend die lautliche

Gestalt der S'.iffi.xe betrachtet wui-de. Ist es doch

bezeichnend, dass Thomas in seiner li.)04 veröffent-

lichten Rezension der Arbeit Rödigers über -nieiditn/

(Rom. 34, 170), des einzigen Vorgängers, den Collin

in der ^ semantischen Behandlung eines romanischen

Suffixes besitzt, die bedeutungsgeschichtliche Problem-

stellung gar nicht erwähnenswert findet ! Während
Mej'er-Lübkes Wertbilduugslehre ausdrücklich anf die

Wichtigkeit der Funktion aufmerksam macht, hat noch

Nvrop im 3. Band seiner Gramm, hist. doch mehr die

katalogartige Zusammenstellung von Bedeutungen der

Suffixe als die Darstellung der Bedeutungsentwick-

lungen gepflegt. Eine rohe Klassifikation der Be-

deutungen des -a/rt-Suffisesgibt Luther Herbert Alexan-

der, FarticipiaJ suhstanüves of the -ata-tiipe . •

New York 1912. Eine in dieser Hinsicht vorbildliche,

allerdings das Romanische nur streifende Arbeit ist die

über das lat. Suffix -icius von Manu Leumann in

GJotla IX.

Verschiedene seiner früheren Aufsätze zusammen-

fassend und erweiternd, zeichnet Collin folgende Ge-

schichte des Suffixes -ata: gegenüber Meyer-Lübke, der

den Typus allee , vmte auf das Partizip und vor-

wiegend auf elliptische Ausdrücke zurückfuhrt [collecia,

cxpensa sc. pecunia, positn [sc. statio]}, geht Collin von

neutralen Piuralen aus (dicta, facta zu dictum, factum),

zu denen noch die -/MS-Substantiva nach der 4. Dekli-

nation hinzugekommen seien {cogitatiis, -üs-'^ cogitatimi

,

i > cogitata, -orum). So allein erklären sich nach ihm

Paare wie it. bueato — frz. buec. Zwei Kapitel suchen zu

beweisen, dass der Uebergang vom Abstraktum zum

Konkretum natürlicher und in den verschiedensten

Sprachen geläufiger ist als der umgekehrte, bei Meyer-

Lübkes Theorie vorauszusetzende (,ausgegebenes Geld'>
,Ausgabe' usw.); zugleich werden die verschiedenen

Wege gezeigt, auf denen der Wandel Abstraktum >
Konkretum sich einstellen kann : meist handelt es sich

um Bedeutungskreuzung (die „contagien" Breals): is-

ganga tu hvilu ,zur Ruhe gehen' wird gleich ver.

standen und daher gleichgesetzt mit ganga til rcMju

,zu Bette gehen'; daher nimmt hvilu die Bedeutung

,Bett' an. Allerdings gibt es auch das Umgekehrte

;

gerade su Bette gehen zeigt eine abstraktere Be-

deutung, die dem .schlafen gehen' nahekommt :
an das

Bett wird kaum mehr gedacht (der parallele Fall zu

Tisch kommen ist bei Collin nicht recht den übrigen

entgegengestellt). Dem Bedeutungsübergang von nu-

trifionem ,action de nourrir' > ,nourrisson' (vgl. zu

frz. nourrisson Meyer-Lübke, Ztsclir. f. frz. Spr.,

1916 ", S. lUß), dtsch. die Suite ,das Gefolge' nach

ein Offizier d la siiite des Kaisers (dies ist schon fran-

zösisch; vgl. Dict. gen., trotz Collins Behauptung) kann

man gegenüberstellen mettre en nourriee, retirer de
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nourrice , wo also ,Amtne' zu ,Ammensc]iaft', ,Er-

ziehung' geworden ist, ebenso hors de page ,aiis dem
Pageiidienst'. Frz. deuü heisst ,cortege funebre', ja-

wohl, aber umgekehrt ist in Wien eine schöne LiicK
ein schönes Leichenbegängnis. Fälle wie engl, roost

,Rast' > ,Stange', engl. siooJ, irz. sille ,Exkremente'

(vgl. noch dtsch. Sit lil im selben Gebrauch) sind

durchaus keine „exemples isoles". Courrier im Sinne

von , Posteinlauf' ist das Gegenstück zu altt'rz. wesfage
, Botschaft' > ,Bote', das man zu Collins Liste hinzu-

fügen kann. Und so konnte man sich denn auch neben
dem Collinscheu Ausgangspunkt den Meyer-Lübkes
denken : collfcta , Beitrag' kommt schon bei Cicero vor,

also bevor die vulgärlat. Umwandlungeines * coUectus,

-üf! zu colUchmi und Plural colh da stattgefunden hatte
;

erst später, z. B. bei Hieronymus, steht coUccta

, Kollekte'. Ob das Femininum sich nun aus der

Ellipse von pecunia oder ob Bedeutungsentleh'inns:

(griech. aufißoA/j ) vorliegt, muss den Latiuistei. ;!
)

lassen werden. Die Uebereinstimmung der lat. o//.,,s/

,Anstoss', imp<nm , Aufwand', rcpuJsa ,Zurückvve: :<.;.

siibsessa , Hinterhalt', rrcessa ,Ebbe' mit dem iiiu..

-^«-Sutfix in anderen idg. Sprachen (griech. ß^j'h^-i^,

Donner'. •[•svcTi] , Geburt', ahd. Mahta ,Tötung', lit srutä

,Fluss, Jauche', Brugmaun, Gr. 2, I, 634) deutet auf

ui alte Verhältnisse. Varros Ausspruch dies fesios

auctores dixerunt, non /e.s^a.s beweist nichts gegen
rom. fesia = fef:ta [dies] , sondern sichert gerade ein

gesprochenes feminines Jcsia {oder dies festa?) gegen-

über klassischem dies )estiis (und fesium). Der Plural

vota muss immerhin als solcher empfunden worden
oder an mipiiae angeglichen worden sein, sonst hätten

wir nicht altspan. hodas neben hodo = rotmn. Bei

gesta, regesta nimmt ja auch Meyer-Lübke Plurale an.

Im zweiten, spezielleren Teil schildert der Verf.

die Bedeutungsentwicklung des Suffixes innerhalb des

Romanischen, die dann in einer Uebersichtstabelle zu-

sammengefasst wird. Grundsatz ist dabei der von
Jaberg, Arch. 114, 459 entwickelte, dass neue Be-
deutungen eines Suffixes sich aus Bedeutungsneuei'ungen
einzelner Wörter, die dieses Suffix enthalten, erklären.

Collin erklärt denn auch diese Neuerungen stets aus

dem syntaktischen Zusammenhang. Ob die Bedeutung
eines span. escobada ,coup de balai' (.,le nom d'action

d'un verbe ä sens iteratif n'exprime souvent pas

Vaction du verbe en genercd [c. ä d. icne aciion repeiee],

mais iin nwmeiit de ceite action: il exprime une oction

unique") mit Collin daher zu erklären ist, dass „le nom
d'action se rattache plutöt au substantif qu'au verbe"

(S. 155), steht dahin: ich glaube, das Substantivum
der menschlichen Sprache hat an sich etwas Termi-
natives, es stellt etwas Abgeschlossenes und Endliches

vor unser Auge ; vgl. dtsch. Ganq und gehen, Fluss
und fliessen usw. — Zu nioree ,foison, abondance' vgl.

marche mare, volksspan. mar ,Menge'. Mitt. d. rum.
Inst. Wien I, S. 294. — Ital. mala corata ,mauvaise

humeur' gehört nicht mit frz. testee ,coup de tete' zu-

sammen, sondern zu lat. corata ,Geschlinge' (HEW.
2220), und dieses bildet offenbar das Vorbild zu

kollektiven span. cornada, port. kat. ossada auf S. 228

;

vgl. das vom Verf. selbst S. 198 über prov. budeJnda
Bemerkte. — Collin fasst S. 212 journec, maiinee,

amiec nicht als verwandt mit bouchee (,das, was der

Mund enthält' — ,das, was das Jahr umfasst'), sondern
als Abstrakta von Verben wie afz. avespree ,das Abend-

werden'. Wie erklärt sich aber dann die entschiedene
Dauer-Nuance, die den mehr malenden -e'e-Ableitungen

eignet? Chuque matin, aber toute Ja matinee ver-

halten sich wie Terminativum zu Durativum. — 8. 224
vermisse ich neben der Interjektion redee den afrz.

Kreuzruf ouiree, der doch wohl mit conirce ii-gendwie

zusammenhängen muss, S. 188 beim Typus bouchee
frz. duree. ^- S. 287 ff. Das ^Oi^je'e-Problem scheint

mir nicht definitiv gelöst. Die Annahme, das Suffix

sei einfach angetreten, weil in vielen anderen Fällen

die Stammbedeutung durch -ee nicht modifiziert wurde,

scheint mir willkürlich; dass die Unterscheidung von
pioupe {= puppis) notwendig geworden wäre, dünkt
mir bei der Verschiedenheit der Milieus, in denen die

Puppe und der Schiffshinterteil eine Holle spielen;

nicht glaubhaft. Ferner bleibt das sonderbare Zu-
sammentreffen frz. poupee 1. Wergbündel an der Spindel,

2. Puppe ^ dtsch. DocJce 1. Strohwisch, 2. Puppe un-

erklärt. Fürs Deutsche erklärt das Dtsch. Wb. s. v. Docke
.Holzklotz' > ,Puppe' > ,Bündel' ; Kluge äussert keine

Etymologie, Falk-Torp s. v. ditlcke: „Die Bedeutungs-
pntwicklung ist ,verwirrtes Knäuel' > ,umwickelter
Zapfen' mit den daraus iolgenden Spezialisierungen

;

;;1. frz. poiipee ,Puppe, Flachsbündel'.'' Da nun das
hulfix -ee nur von pmpee in dem Sinn ,qnenouillee'

(seit liJ9ti belegt) verständlich wird, anderseits j)j<jLia

,Mädchen' schon im Lat. die Bedeutung ' ,Puppe' hat,

so bleibt kein Ausweg, als ein poupe ,Puppe, Flachs-

bündel' (wie das Dtsch. Wb.) anzusetzen, zu dem nun
ein poupee ,Flachsbündel' korrekt gebildet wurde.
Dieses Paar poupe-poupee ,Flachsbündel' zog die '^en-

hW&wng p)0upec ,Puppe' zu * poiq)C ,Puppe' nach sich.

Die beiden poupte sind also nicht mit Collin von-

einander zu sondern. Das Bild des Flachsbündels ist

auch noch in dem poupee ,Insektenpuppe' des 18. Jahrh.

bei Godefroj' wie in dtsch. Puppe im selben Sinn lebendig:

nach Falk Torp ist mlat. pupa ,Insektenpuppe' eine

Uebertragung aus lat. nyiiipha id. : „Die eigentliche

Bedeutung dieses Wortes ist ,Braut', da aber eine

solche nach klassischem Brauch dicht verschleiert war,

versteht sich die Uebertragung auf die eingesponnene
Insektenlarve von selbst" — besonders dann, wenn
pi(2)a selbst etwas Eingesponnenes bedeutete ! — Vgl.

noch den kollektiven Sinn von wall, poupee ,nid de
chenilles' bei God. (neben pioupces et chelines) und
Remacle, ,peloton, tas d'insectes, touffe de oheveux'

bei Forir. Das altfrz. poupee ,Rankenverzierung an

einem Kircheustuhl' , das Schneegans, Ztschr. 25, 66
behandelt, erwähnt Collin nicht.

Wien. Leo Spitzer.

K. Sneyders de Vogel , Syntaxe historique du fran9als
[= Neophilologische Bibliotheekl. Groningue, La Have.
1919. Librairie J.-B. Wolters. VIII, 390 S. Gross-8".

"

Ein Werk , das sich weniger durch wissenschaft-

liche Eigenart auszeichnet als durch eine gewisse dar-

stellerische Geschicklichkeit: eine brauchbare Kom-
pilation. Es enthält mehr „Beispiele" als „Text", und
diese Beispiele sind schätzungsweise kaum zu 5 Prozent
in den Texten selbst gefunden ; fast alle stammen aus

den Spezialarbeiten anderer. Und zwar hauptsächlich

aus deutschen Dissertationen. Um so merkwürdiger
berührt es, wenn der Verfasser sich in der Einleitung

gewissermassen entschuldigt: „On vei'ra que nous
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avons cite beaucoup de theses allemandes. Ce n'est

pas — nous prions le lecteur de le croire — que
nous soyons grand admirateiir de la plupart de ces

theses; mais c'est qu'elles sont d'une utilite in-

contestable (!) en donnant. d'une fa9on bien seche,

]es materiaux dont on a besoin ..." .Nun, der Ver-

fasser mag sich bei meiner deutschen Gutmütigkeit

bedanken, wenn ich mich gleichwohl entschlossen habe,

mich mit dem Schaum, den er von unserem Bier ab-

geschöpft hat, in usum der Franzosen, die zu bequem
und zu unintelligent sind, ihre Muttersprache wissen-

schaftlich zu untersuchen , eingehend zu befassen.

Hotfen wir jedoch , dass noch recht viele solcher

theses allemandes geschrieben werden, wie der Ver-

fasser sie benutzt hat (insbesondere so tüchtige wie

die aus der Schule Albert S t i m m i n g s !), damit S. d. V.

sein Buch immer vollkommener ausgestalten kann!

Der verächtliche Seitenblick, den der Verfasser

auf die deutschen Dissertationen wirft, wäre eher be-

rechtigt, wenn er selber wesentlich mehr böte als eine

trockene Materialsammlung. Das jedoch kann man
ihm wahrlich nicht nachsagen

; prinzipielle Auseinander-

setzungen oder Ausführungen, die tiefer in das Wesen
der Sprache oder des Französischen im besonderen
hineingeführt, oder bestimmte Erscheinungen wahrhaft

historisch an bestimmte Kult'urepochen geknüpft, oder

verschiedene Einzelheiten unter grösseren Gesichts-

punkten zusamraengefasst hätten, hat er weislich ver-

mieden.; so ist er auch an der Denkarbeit von Vossler
und von Haas achtlos vorbeigegangen. Er pflügt

eben im wesentlichen mit dea neuesten deutschen

Dissertationen ; charakteristisch für ihn ist , dass er

die allbekannte Bibliographie von Horluc-Marinet erst

nach Abschluss seiner Arbeit entdeckt zu haben scheint

(sie ist erst im Nachtrag, S. 388, erwähnt). Und auch

bei diesen deutschen Dissertationen hat er alles un-

berücksichtigt gelassen , wozu man hätte Stellung

nehmen müssen; man vergleiche etwa, was er S. 3 ff

.

der Marb. Diss. von Enderlein (1908) über den be-

stimmten Artikel entnommen hat und was nicht. Auch
die Einteilung des Werkes ist durchaus konventionell:

Kapitel I: Substantiv, II. Artikel, III. Adjektiv,

IV. Numerale, V. Pronomen, VI. Verbum, VII. Kon-
junktionen, VIII. Präpositionen, IX. Negation, X.Wort-
stellung. ' Interjektion und Adverb sind also nicht be-

sonders bebandelt; das Kapitel über die Wortstellung

ist viel zu kurz (18 Seiten), ebenso das über das

Substantiv (2 Seiten — vom Zvveikasussystem kein

Wort!); ein Kapitel über die Satzarten, wie man es

in einer S_yntax wohl erwarten darf, findet man nicht.

Dankenswert hingegen ist die ausführliche Behandlung
des Verbums (130 Seiten) sowie die Beigabe der

beiden umfangreichen Register: das eine nach den
behandelten Gegenständen (hier sind auch die Gramma-
tiker usw. aufgeführt, deren Angaben im Laufe des

Buches angezogen worden sind, z. B. Vangelas, Me-
nage usw. — noch besser wären sie freilich in einem
eigenen Register zusammengefasst worden), und ein

anderes nach den behandelten Wörtern und Redens-
arten.

Im übrigen lässt sich mit dem Verfasser, der sich

i-esolut auf den Boden der Tatsachen gestellt hat.

auch nur auf diesem Boden, fechten, und so darf der

Leser nicht mir die Schuld geben, wenn ich ihn im
folgenden mit lauter Einzelheiten langweile

:

k

S. 4 unten: das Roland- Beispiel steht nicht v. 339,
sondern v. 31 15 und ist überdies konstruiert; so, wie
es in steht, ist es für das zu Zeigende nicht be-

weisend. — eb. Anmerkung 2 : lies ille (statt tUe). —
S. 4/5: hier ist sehr Verschiedenartiges zusammen-
gefasst; auch sind die meisten Beispiele, so aus dem
Zusammenhang gerissen, unverständlich. — S. K unten :

lies les meres. — S. 8 unten: Abstrakta ohne Artikel

finden sich noch heute in Sprichwörtern. — S. 10
Mitte : wie sous peine de auch sous pretexte , sous

coulrur de. — S. 15, § 29: .,il y a des savants"

:

niemand anders als Körting und sein Schüler Meinecke.
— S. 16 unten: lies preposition {sta.tt jjropofn'tion). —
S. 17: porter profit ist (im Gegensatz zum folgenden

Beispiel) eine festgefügte Redensart wie lircr profit de. —
S. 27 Mitte: lies tonte (statt töute). — S. 40 f.: „On
n'exprime pas le pronom devant l'imperatif pour la

simple raison qu'un ordre s'adresse presque toujours

ä la deuxieme personne." Dieses vorsichtige „presque

toujours" wird nicht jedem Leser verständlich sein.

Die (gar nicht so seltenen) „Ausnahmen" bilden Fälle

wie: Mol., Avare IV i: Allons, qu'on nie fasse soiiper!

Rol. 42 i: Or diet, nus Vorrum (^conjunctivus im-

perativus). S. 42 unten (§ 69): Aus der Tabelle der

Personalpronomina, in der nicht angegeben ist, ob

masc. oder fem., sing, oder plur., wird der Anfänger
schwerlich klug werden. —- S. 44, letzte Zeile des

§ 69 : Bei einem unbekannten Grammatiker wie Aubert
sollte wenigstens die ungefähre Lebenszeit angegeben
werden. — Ebenda, unten: das Beispiel aus Alexis

ist unglücklich gewählt: einmal steht es so nur in der

Hildesheimer Handschrift, und dann kann sich lui auch
auf cnfant beziehen, ist also nicht notwendig Femininum.
— S. 46 Monnier ist keine Abkürzung, der Punkt
dahinter also zu streichen. — S. 49 : Inwiefern en

und y für das Personalpronomen der ersten Person
eintreten sollen, verstehe ich nicht. — S. 50 , Mitte

:

Wenn ein Beispiel aus dem Misanthrope nur in der

Form zitiert wird: Pias je mais?, so wird es der An-
fänger schwerlich verstehen. Vollständig lautet es

:

Et puis-je mais des soins qu'on ne va pns vous rcndre?=
„bin ich schuld an . .

."'? Da also eine genetische

Bestimmung folgt (des soins), so ist ein en vor puis

durchaus nicht zu erwarten, und als Beispiel für

„Omission du pronom" darf der Satz nicht angeführt

werden. (Weitere Beispiele nebst den Meinungen der

Grammatiker siehe bei Livet, Lexique de Moliere

III 12). — S. 51 Mitte „Les formes toniques s'em-

ploient: 1. comme attribut, — 2. comme predicat, —
3. comme substantif" zeugt nicht gerade von logischer

Schärfe. — S. 70, § 113: Den Terminus „absoluter
Gebrauch von qui" für Fälle wie Qui de trente öte

douze, reste dix-huit (Zola), also für das, was Tobler 1^117
„beziehungsloses Relativum" nennt, kann man sich wohl

gefallen lassen ; nur hätte auf Tobler verwiesen und

an die von Tobler dort behandelten Wendungen que

je Sache usw. erinnert werden sollen (Sueyders erwähnt

sie erst S. 72). — S. 71 Mitte: Nach Nous pnrJerons

d ahord fehlt de. S. 76 Mitte: In: il y a une etude

sur ces questions, laqueUe . . . kommt man freilich

durch Umstellung (11 y a, sur ces questions, une etude

qui . . .) um das umständliche laquidle herum — wie

r'her bei La fille de tiion voisin, laqueUe est malade? —
^. 7''. oben: lies Festpredigtrn. — S. 80. Zeile 8 von

luren: streiche en. — S. 81, Anm. : Dass in Dans
18
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hl confus/on que d'abord ils sc presentcnt ä die
(que = avec laquelle) das Gemeinte nicht genau aus-

gedrückt ist, und dass das „gerondif", das nur die

Gleichzeitigkeit bezeichne, oft angewendet wird, „quand
on a dans l'esprit une idee concessive, conditionnelle,

modale" — lässt sich so ohne weiteres nicht ver-

gleichen. — S. 82 , Remarque, Zeile 2 Ende : lies

:

JEn. — S. 83/84: In den unter I angefülirten Sätzen
ist die Form auf ant eher als Gerundium denn als

Partizip anzusprechen. — S. 87, Mitte: lies Baff; ib..

Rem. 2: lies 11 (statt //). — S. 88 unten: nach
pronoms masculins ergänze : et frmhims. — S. 92
oben: unverständliche Abkürzung: wer ist „Du Bei."?—
S. 93 unten: lies Corneille; lies les cas. — S. 96 oben:

Dass ricn ursprünglich Substantiv ist, zeigt sich noch
heute an // n'y a rien qui raiUe (im Gegensatz zu tout

ce). — S. 103 unten: lies cohortihuH. — S. 109, Rem.:
lies impersonneUc. — S. 114 oben: von verhes uni-

peraonncls hat Me_yer-Lübke doch wohl vor Brunot ge-

sprochen. — S. 120 oben: Bei il f'iut eher vivrc ä Paris
fehlt der Verweis auf Tobler I^ 217. — S. 125 Mitte

roiis etcs panlonne (ohvi) erklärt sich daraus, dass par-
donuer und oheif früher transitiv waren (vgl. S. 126 Mitte

;

das dort aufgeführte scrri?- aber ist es noch heute!). —
S. 133 Mitte: lies pour exprimer. — ib., unten: Dass
Wunschsätze durch die Einteilung mit que in Neben-
sätze verwandelt werden („wenigstens der Form nach"),

sollte man nicht immer wieder behaupten. — Eb. unten,

lies: im Bomanischcn. — S. 137, § 209: Dass im
Lateini.schen der Konjunktiv hauptsächlich der Modus
der indirekten Rede sei, ist nicht richtig. — S. 139,

§ 218: es fehlt der Hinweis auf Tobler. — S. 143,

§ 220 am Ende der 3. Zeile fehlt ein Bindestrich. —
S. 149, Ende von § 227: Der Konjunktiv im Haupt-
satz ist auch heute noch keineswegs selten. — S. 152,
Ende von § 230: Konjunktiv im Relativsatze, der sich

auf tont bezieht, kommt nicht nur im 17. Jahrb.,

sondern auch heute noch vor: vgl. Soltmann, Syntax
der Modi, S..50, letztes Beispiel. — S. 156 Mitte:
das Pascal -Beispiel ist ohne Quellenangabe aus Brunot
übernommen. — Dass der konditionale Nebensatz die

Kausa für den Hauptsatz enthalte, ist nicht richtig:

z. B. in dem Satz: irevn du das glaubst, so irrst dn
dielt ist das Glauben keineswegs die (hypothetische)

Ursache für das Sich-Irren; mit iecnn er l'omnit, so

gehe ich aus will ich keineswegs sagen, sein Kommen
sei die Ursache für mein Ausgehen, sondern lediglich,

dass dieses Ausgehen an die Bedingung seines Kommens
geknüpft sei. — Ebenda, Anm. 1: Wer im Deutschen
die Substantiva gross schreibt, muss auch substantivierte

Adjektiva wie im FraiLiösischoi gross schreiben. —
S. 157 unten: das Beispiel aus der Karlsreise ist für

Anfänger schlecht gewählt, da diese das si für be-

dingend halten werden (zumal von Konditionalsätzen
die Rede ist). — Die Unterscheidung von (objektiv)

realisierbaren und nicht realisierbaren Bedingungen ist

zu ersetzen durch die Unterscheidung von Bedingungen,
deren Realisierung dem Sprechenden (subjektiv) als

wahrscheinlich odev als unwahrscheinlich erscheint. —
S. 159 unten: Dass das Konditionale nicht in den
.«-Satz gedrungen ist, erklärt S. aus der Vorstellung
der Notwendigkeit, die der Verbindung habere -f In-

finitiv lange angehaftet habe, wohingegen der Kon-
ditionalsatz seiner Natur nach jede Vorstellung von
Notwendigkeit ausschliesse. Aber dann hätte das

Konditionale ja doch auch nicht in den Hauptsatz

dringen können! (Dass habere -f Inftnitiv ursprünglich

die Bedeutung des Notwendigen gehabt habe, bestreite

ich übrigens in meinem ,,Futurum" S. 5-)). Ich möchte
mir die Tatsache, dass der konditionale Hauptsatz das

Konditionale , der Nebensatz dagegen das Imperfekt

aufweist, lieber als eine Art syntaktischer Dissimi-
lation erklären. — S. 162 unten: lies DitdeJMcxte. —
S. 163, § 243: Dass man bei zwei Bedingungen in

der alten Sprache das zweitemal die Konjunktion

habe „unterdrücken" können, ist eine Behauptung im

Stile der guten alten Ellipsentheorie; richtig ist: die

zweite Bedingung konnte (und kann) als Wunsch
dargestellt werden (und dieser W^unsch brauchte nicht

durch que eingeleitet zu werden); vgl. meine „Modi"

S. 42. — S. 172 ff.: S. weiss wohl, dass der fran-

zösische Terminus gerondif (statt „Gerundium") irre-

führend ist — das hindert ihn jedoch nicht, ihn zu

gebrauchen (z. B. S. 179 oben: „L'infinitif et le

gerondif apres des prepositious" ). — S. 180 unten:

Bei Fällen wie Rou III 10 486: Por pais areir c per
tote ire remnneir spricht man in bezug auf tote

ire remaneir besser von einem Infinitiv mit eigenem

Subjekt als von einem a. c. i. nach Präpositionen;

wahrscheinlich steht das Substantiv nicht im Akkusativ,

sondern im Nominativ. — S. 183 charakterisiert die

Arbeitsweise des Verfassers aufs, schönste: er benutzt

Toblers Beitrag „de ein ,logisches Subjekt' einführend",

worin Tobler das ,,logische Subjekt" in ironische

Gänsefüsschen setzt (was er alsdann begründet) —
S. aber betitelt seinen Paragraphen in aller Seelenruhe:

„de devant le sujet logique". — Ebenda, Z. 9 v. u.

lies C'liges (statt Erec). — S. 192 letzte Zeile: hes

:

faire. — S. 195, Anm.: meine Arbeit über das in-

variable Part, praes. erwähnt S. mit der Angabe

:

„contre Stimming". Ich glaube, auf den 128 Seiten

noch etwas anderes gegeben zu haben als Polemik

gegen Stmiming. Uebrigens bleibt er dann doch bei

der alten These: „. . . l'accord de toutes les langues

romanes . . . nous permet de conclure qu'ä l'epoque

"

preromane le gerondif a pris toutes les fonctions

verbales et adverbiales du participe present et que

cel-ui-ci n'est reste que conime adjectif" ; ich verträte

die ,.opinion contraire". Leider konnte ich es so

billig nicht machen, dass ich einfach das Gegenteil zu

diesem lapidaren Satze behauptet hätte. Man nuiss,

glaube ich , bei der Form auf -ant unterscheiden

zwischen selbständigem Gebrauch (z. B. Commines^
Bartsoh-Wiese 9:i, 48: Comment les Bourguignons
est ans pres de Paris, attendnns la haiaille, cuiidercnt

des e.hardons qu'ds reirent que ce fussfiit lances dehout)

und attrilmtircr Geltung (z. B. dans une maison

portant Ic numcro treibe); im ersteren Fall gebe ich

zu, dass die Form auf -ando hier eindringen konnte

vermöge einer natürlichen Erweiterung ihrer Bedeutung,

wie das ja auch die übrigen romanischen Sprachen

zeigen ; was den zweiten betrifft, so glaube ich, dass

die Form auf -aut hier nur invariabel wurde durch

den Irrtum der Grammatiker des 17. Jahrhunderts. —
S. 198 Mitte: lies Le pehvon (statt la). — S. 199,

Rem. 2 : zu des coidmrs roijantes vgl. Spitzer, Auf-

sätze, S. 23 ff. — Ebenda, Anm. Zeile 3 : lies : „in

activer Verbale." — S. 201 oben: Auch hier sieht

man. wie der Verf. arbeitet: das Daudet-Beispiel

{Que Cent gros eanons — das Komma dahinter ist zu
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streichen — vclUcnt nuit et jour, ml' che all u iure
— so zu lesen statt iiic'chc — .sints nos fenrirrs)

stammt aus meiner Arbeit über die Präd. Part, für

Verbalsubst., S. 57 — dahinter aber steht: „indique

ici la raaniere" — obwohl ich mich bemüht habe, zu

zeigen, dass nih'he dllumvc nicht als modal, sondern

als comitativ zu bezeichnen sei (S. .52). — Wenn S.

übrigens in § 285 zu dem Maupassant-Beispiel angibt:

„cite par Lereh" und dann fortfährt: „En voici d'autres

exemples", so könnte man glauben, wenigstens diese

Beispiele seien von ihm — in Wahrheit sind sie

gleichfalls „cites jiar Lerch" (!S. 47, 66, 75, 82). Bei

dem Corneille-Beispiel ist zu lesen IV 3 (statt IX '?,). —
S. 216, § 304:: die Statistik über das Imperfekt im

Rolandslied ist ohne Quellenangabe aus Brunot über-

nommen. — S. 217 unten: je rcnais vons prier wird

belegt von Soltmann 8. 24. — S. 231 Mitte: lies

E. Rolland. — S. 254, Anm. 1 : lies im Fraiisösisclicn.

— S. 263 unten: In Sätzen wie Ävcs-ros de fjent

fiarde, que si estes arme iAiol) bezeichnet -</t«(? den
Erkenntnisgrund; vgl. „Modi" S. 85. — S. 267 Mitte:

Konstruierte Verse wie Koland 359 a (Stengel) sollte

man als Beispiele nicht bringen •, übrigens ist dieses

Beispiel das einzige für das zu Zeigende. — S. 268
Rem. 1 : soll wohl heissen a n/ohis dun miraclc (statt

oracle). — S. 272 : lies : 2ous soicz joencs mit Nomi-
na tiv-s; dann: si estcs statt s'estes (Tobler [- 84). —
S. 275 unten: Viea (Euvrcs. — S. 278 Z. 9 v. u.:

lies Briinoi III 384. — S. 280 oben: Par wie valee

sVh va ("onques nc fist arcstement ist nicht „kon-

sekutiv." Jir- S. 307, Z. 5: streiche n vor frais. —
S. 311, Ende von § 4 08, fehlt der Verweis auf die

Anmerkung. — S. 332 unten (4) : Inversion findet sich

auch in Relativsätzen , wofür ja ein Beispiel folgt. —
S. 337 unten: Man kann nicht sagen je le lui dis

bilde hinsichtlich der Stellung der Pronomina noch
heute eine Ausiiahme (sonst heute: erst Dativ, dann
Akk. ; früher umgekehrt), denn früher pflegte man ja

beim Zusammentreffen von Dativ und Akk. den Akk.
nicht auszudrücken (vgl. S. 46). — S. 339 oben: Bei
der Stellung // wv faitt oheir (Racine) wäre hin-

zuweisen auf die zahlreichen Aenderungen ihres Te.vtes,

die die Klassiker in dieser Hinsicht vorgenommen
haben. — S. 341 oben: Bei avec, ä la trtc, le Premier
President fehlt der Hinweis auf Tobler. — Ebenda,
Anm. 2 : lies Prosatexien. —

Um zusammenzufassen ; Dem Universitätslehrer

wird dieses Werk nicht sonderlich viel bieten : ich

glaube, die Vorlesungen über historische französische

Syntax, die an deutschen Universitäten gehalten werden,
stehen durchschnittlich auf einem höheren Niveau.
Dem Studenten hingegen, der keine Gelegenheit hat,

eine solche Vorlesung zu hören, oder sich in seinem
Kollegheft nicht zurechtfindet, wird es, dank seiner

Uebersichtlichkeit und „Klarheit" (in gutem w^ie in

schlechtem Sinne) nützlich sein.

München. E u a e n L e r c li

.

Emilio Cerro, Nel Regne delle Maschere, dalla
Commedia dell' Arte a Carlo Goldoni, con Prefazione
di Benedetto Croce. Napoli, Perrella, UU4. VU, 4'iö S.
S". L. .5.

Wie man auch über die literarische Bedeutung
der Commedia delV arte denken mag, sie bleibt eine

der interessantesten Erscheinungen der dramatischen
Kunst aller Zeiten. Die Bezeichnung C delV arte

findet sich aber verhältnismässig spät, soweit ich sehe,

erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts: vorher

wii'd nur der Name C oW improriso gebraucht. Dieser

Unterschied ist wichtig : er zeigt , dass die Stegreif-

komödie mit der professionellen Komödie im 16. Jahr-

hundert nicht identisch war. und dass man als un-

wesentliches Merkmal nicht die Typen oder die Masken
betrachtete, sondern die Improvisation, Cerro hat das

zwar richtig erkannt, aber seine Ausführungen übei'

den Ursprung der C. dell' arte beziehen sich in der

Hauptsache auf die Entstehung und Ueberlieferung der

Charaktertypen. Diese sind aber malt und Gemeingut
der komischen Spiele aller Zeiten. Schon Aristoteles

kennt die r^Ur, ßtuuoÄoya (Dummkopfe) , lipw/v/.d

(Schelme) und ä/.a;öv(ov (Prahlhänse). Der Nachweis,

dass einzelne Gestalten der Stegreifkomödie sich mit

mehr oder weniger Aehnlichkeit liereits in deu römischen

Atellanen oder den süditalienischen C'arajolen finden,

hat also, zum mindesten in diesem Zusammenhang, gar

keinen Wert und trägt zur Beantwortung der einfachen

Frage: Wann und wo ist zuerst improvisiert worden?
nichts bei. Was der Verf. dazu sagt, sind baltlose

Angaben , die er seinen Vorgängern entlehnt. Er

wärmt, wenn auch mit einigen Bedenken, das alte

Märchen Kleins auf, dass Chärea 1508 die C. dell' arte

begründet habe, und er wiederholt eine Notiz Stoppatos

über ein Färse Ventnrino Venturis um 1521, die nur

die Phantasie dieses unzuverlässigen Autors in Ver-

bindung mit.der improvisierten Komödie bringen konnte.

Freilich klagt C«rro mit Recht über die Dürftigkeit

des Materials, aber selbst auf Grund der uns zu Ge-

bote stehenden Quellen lässt sich mehr und Besseres

sagen, geschweige in Italien mit seinen noch un-

erschöpften Schätz -n. Wie ich schon im Archiv f. n.

Spr. CXXVIII, 3S0 ff. und im Münchencr Museum II,

72 ff. nachgewiesen habe, ist der Ursprung der Im-

provisation und damit die C. all' improviso in den ge-

sellschaftlichen Spielen der Renaissance zu suchen.

Von diesen Spielen geben uns die Trattvniinenti des

Scipione Bargagli (Venezia 1572) und das Giuoco

piaceroh' des Ascanio de Mori (Mantua 1575) eine

klare Vorstellung: sie stellten hohe Anforderungen an

Bildung, Geistesgegenwart, Erfindungs- und Darstellungs-

gabe der Teilnehmer. Auf Anordnung des Spielleiters

mussten sie bestimmte Rollen darstellen, z. B. die des

Philosophen, des Narren, der kuppelnden Betschwester;

aber die Aon diesen beiden Autoren geschilderten Dar-

bietungen gehen über das gesellschaftliche Spiel nicht

hinaus, es fehlt noch die die komischen Chargen um-

fassende einheitliche Handlung. Dieser Fortschritt

wurde in dem Kreise der Intronati von Siena erzielt.

Nach Girolamo Bargagli (iJialof/o di ginochi, Venezia

1574) spielten sie zuerst Stücke, die auf Grund einer

angegebenen piaverole ed ingegniosa proposta im-

provisiert wurden. Die improvisierte Komödie ist also

das Werk der schauspielernden Laien, und wenn die

ersten Stegreifkomödien , von deren Ausführung wir

ausführliche Kunde besitzen, die in München 1568

und in Ferrara 1577 von Laien dargestellt wurden,

so ist das kein Zufall, keine „Ironie" des Schicksals,

sondern die naturgemässe und notwendige Entwicklung.

Die Commedia dell' arte hat also zunächst mit

dem Zanni wie überhaupt mit berufsmässigen Schau-
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Spielern nichts zu tun. Diese führten in der ersten

Hälfte des. Cinquecento ein sehr bescheidenes und lite-

rarisch bedeutungsloses Dasein. Die Komödien Ariosts

und seiner Nachfolger werden von Laien gespielt, und
bei der Seltenheit der Aufführungen, die nur bei be-

sonderen Gelegenheiten stattfanden, konnten sich an

den italienischen Höfen keine gewerbsmässigen Schau-
spielertruppen bilden. Dass solche trotzdem existierten,

unterliegt keinem Zweifel, aber sie bestanden wie im
ganzen Mittelalter aus armseligen Possenreissern,

Gauklern und Akrobaten, die kümmerlich durch das

Land zogen. Jedoch die Schaffung einer italienischen

Komödie und das zunehmende Interesse für das Theater
— schon um 1550 konnte Dolce im Prolog des Raqazso
schreiben, dass man nicht nur täglich in jeder Stadt,

sondern sogar in jedem Hause Komödie spiele — blieben

nicht ohne Einwirkung auf diese herumziehenden
Banden. Um die Mitte des Jahrhunderts hatten sie

sich eine beachtete, bis zu einem gewissen Grad sogar

geachtete Stellung erworben. Du Bellay verfolgte 1555
in Rom die Spiele der Zanni mit Interesse, Bernardino
Pino erwähnt sie 1551 in der Komödie Lo Shraitd,
ebenso Lodovico Domenichi ] 5(i3 in den Btio Cort/giane,

in Florenz blühte die Ccmmcdia alla snvncsca um
1560, und besonders ist es Grazzini, der die Zanni
dort bewunderte. Aber in keiner dieser Stellen noch
sonst findet sich auch nur die leiseste Andeutung, dass
diese Schauspieler damals improvisiert hätten, nicht

einmal bei Grazzini, obgleich er ihre Künste eingehend
mit der literarischen Komödie vergleicht. Im Gegen-
teil, er spricht von den Commedie lovifosie der Zanni,

also von ausgeführten Stücken ; nach Domenichi waren
es Färsen, aber wenn er diese mit dem Epidicus ver-

gleicht, so kann man daraus schliessen, dass nicht

improvisiert wurde. Das Repertoire der Berufs-
schauspieler bestand aus Possen mit Gesang, Tanz
und Springerkünsten. Albert Gonassa, eines der be-

kanntesten Mitglieder einer solchen Truppe, wird 1570
bei der Hochzeit des Lucrezia d'Este erwähnt, aber
noch nicht als Schauspieler, wie ihn auch Lope de Vega
im Macsiro de damar nur wegen seiner Tanzkünste
rühmt. Zwischen den gewerbsmässigen Spielern und
den Laien entbrannte ein scharfer Wettbewerb , der
gegen Ausgang des. Jahrhunderts mit dem vollen Sieg
der ersteren schloss. Um 1590 klagt der Dichter
Borghini, dass nur noch di.e Bcrgamafuhi, die Zanni
und Vcneziani im Gegensatz zii der „Zeit unserer
Väter" Erfolg haben. Aber dieser Sieg wurde dadurch
errungen, dass die Schauspieler sich die Vorzüge der
Dilettanten, oder was man damals als solche betrachtete,

aneigneten, darunter die Improvisation. Die Gclosi
scheinen zuerst 1579 in Mailand improvisiert zu haben,
und da sie eine der führenden Tru])pen waren, ist an-

zunehrnen, dass die Konkurrenten etwa um dieselbe

Zeit zur Improvisation übergingen.

Der Aufstieg der Kommödianten brachte es mit
sich, dass sie literarischer wurden, und dass ihre Stücke
sich immer mehr der Commedia erudita näherten. Cerro
irrt, wenn er die C. dell' arte als eine verbesserte Auf-

lage der Farsa popolarc bezeichnet , im Gegenteil,

die Autoren waren bemüht, die Verbindung mit der
Posse nach Möglichkeit abzubrechen. Er selbst muss zu-

geben, dass die meisten Szenarien sich von den aus-

geführten Lustspielen weder stofflich noch technisch
wesentlich unterscheiden. Mag .sein, dass gerade die

leichtere Ware uns nicht erhalten ist, aber trotzdem

ist die Vorstellung falsch, dass die C. improvisata in

einem schroffen Gegensatz zu der erudita stshe. Das
Gegenteil ist richtig. Sie marschierten Hand in Hand;
Beltrame in der S^ipx>Uca (Venezia 1604) fasst beide

als Commedia und anerkannte Kunstform zu.sammen
und stellt ihnen die verächtliche znnnata gegenüber.

Improvisiertes und ausgeführtes Lustspiel standen in

engster' Verbindung und Wechselwirkung. Schon aus

der ersten Zeit der Improvisation, etwa um 1530, be-

sitzen wir das Sacrifizio drgli Itdrorati als aus-

gearbeitetes Stück und als Szenarium unter dem Titel

:

Spiel des Opfers. Wenn Flaminin Scala 1611 be-

richtet, dass Szenarien da verJio u verho zu regulären

Stücken ausgearbeitet wurden, so erklärt Riccoboni auf

der anderen Seite, dass die italienischen Komödianten
ont fait usage de tout ce qu'il y avait de meiUeur
pmrmi les comedies ecrites qu'on jouait ä Vwprompin.
So wurden Ariosts Stqjpositi, Grotos Emilin

.,
der

Inavvertito u. a. m. zum Rahmenstück aufgelöst, die

Trappolaria dagegen aus einer solchen in eine Komödie
umgewandelt. Selbst ihre Künstlernamen holten sich

die Komödianten aus der literarischen Komödie. Ein

Scarammsa tritt zuerst in der Agndla des Türen

(1585) auf, ein Tartaglia in der Filotichrrgia des

Zagaglia (1609), während IVuff'etldiu und Arlicchiii"

sich bei Bojardo und Ariost finden. Ein Mittelglied

zwischen der ausgeführten und improvisierten Komödie
bildeten Stücke, bei denen der ernste Teil ausgearbeitet,

der komische der Improvisation überlassen war. Der
Uebergang von einer Form zur anderen /war um so

leichter zu finden, als nach Riccoboni die Schauspieler-

truppen gewohnt waren, je nach Bedarf a sogetto oder

nach dem geschriebenen Text' zu spielen. Das hat

Cerro übersehen und ebenso den noch wichtigeren

Umstand, dass sich ihr Repertoire nicht auf das Lust-

.spiel beschränkte; wie Beltrame 1734 berichtet, geben

sie auch Tragedie , Trngieommedie und Pnsiorcdi.

Unter den Szenerien Scalas finden sich Beispiele, die

er als Opera regia bezeichnet. Auch eine Tragödie

Didolic wurde all' improviso gefepielt und — was be-

sonders interessant ist — bei dieser Umwandlung mit

einem guten Ausgang versehen. ' Gewiss waren die

ernsten Stücke selten, wie überhaupt in der italie-

nischen Dramatik das Lustspiel überwiegt, aber die

Tatsache bleibt doch bestehen, dass die C. dell' arte

alle dramatischen Gattungen umfasste, and gerade in

dieser Universalität liegt ihre Bedeutung.
Improvisation und gewerbsmässiges Schauspieler-

tum stehen in einem begrifi'lichen Widerspruch. Die

eine ist das Werk des Augenblicks, das andere ein

Werk von Px-oben und W^iderholungen. Hochgebildete

Laien konnten bei Gelesenheit imiirovisiereu , die

Schauspieler werden dazu, wie Cerro richtig bemerkt,

zumeist nicht in der Lage gewesen sein. Unter ihren

weniger geschickten Händen ging die Improvisation in

Erstarrung über. Es war eine grosse Erleichterung,

dass jeder Schauspieler nur in einer bestimmten Rolle

auftrat. Die literarische Komödie der Italiener war

von einer Individualisierung der Charaktere weit ent-

fernt, und die improvisierenden Laien knüpften uatur-

gemäss an Bekanntes an, aber erst als die Improvisation

an die Schauspieler überging, trat die völlige Stereo-

typisierung der Rollen ein. Sie war ein Notbehelf und

ebenso die verschiedenen von Cerro geschüderteu
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Mittel , mit denen man sich bemühte, ein Scheinbild

der Improvisation aufrechtzuerhalten. Um mehr handelte

es sich bei der grossen Masse der Komödianten nicht,

aber Cerros abfällige Beurteilung geht in diesem Punkte
doch zu weit; einzelne Schauspieler müssen ia der

Improvisation Bedeutendes geleistet haben. Anders
lässt sich die Begeisterung . mit der die Stegreif-

komödie auch von Sachkennern; besonders in Frank-

reich aufgenommen wurde, gar nicht erklären. Battista

Andreini erwähnt in Due Commedie in Conuuedia
(Venezia 1623), dass gelegentlich sogar mit incerto

ftne gespielt wurde: das setzt doch ein grosses Mass
von Improvisatiousgabe voraus.

Die C. deir arte trägt einen rein zeitlichen Charakter,

aber sie hat ein überraschend zähes Leben entwickelt.

Sie hat kein erstklassiges Kunstwerk hervorgebracht,

aber Cerro übersieht, dass die historische Bedeutung
nicht in dem liegt, was sie geschaffen, nicht in

ihren eigenen Leistungen , sondern in dem Einfluss,

den sie ausgeübt hat. Die wandernden Schau-

spielertruppeu trugen den in Italien ausgestreuten

Samen nach Deutschland , Frankreich , England und
Spanien, Ländern, in denen er zunächst besser als in

der Heimat selbst gedeihen konnte. Die Einwirkung
der Stegreifkomödie auf Shakespeare habe ich im

Sh. -Jahrb. 46 nachgewiesen und könnte es heute mit

einem stattlich verstärkten Material wiederholen

;

Molieres Beziehungen zu den Italienern sind bekannt;

als Dritter gesellt sich Lope de Vega zu ihnen. Dass
er die C. dell' arte gekannt hat , unterliegt keinem
Zweifel; in der Hizorrias de Bclisa feiert er die be-

kannte Schauspielerin Isabella Andreini, und viele seiner

Stücke dürften nur ausgefüllte italienische Szenarien

sein. Es ist bedauerlich, dass der Verf. diese dauernde
Nachwirkung der C. dell' arte überhaupt nicht in Be-
tracht zieht, während ihre endgültige Beseitigung durch
Goldoni nur ein geringes Interesse bietet und schon
häufig behandelt worden ist.

Das Buch enthält manch wertvolle Einzelheiten,

aber im ganzen bringt es, soweit es sich mit der

Stegreifkomödie befasst , keinen neuen Gesichtspunkt
und geht über die Arbeiten der Vorgänger nicht hinaus.

Es ist nicht recht ersichtlich, was einen Forscher wie
Benedetto Croce veranlasst hat , eine Einleitung dazu
zu schreiben.

Berlin. Max J. Wolff.

L. Spitzer, Katalanische Etymologien. Mitteilungen
und Abhandlungen aus dem Gebiet der romanischen
Philologie, veröffentlicht vom Seminar für romanische
Sprachen und Kultur (Hamburg), Band IV. Sonderabdruck
aus dem Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftlichen
Anstalten. G. Beiheft, Bd. XXXV. Hamburg. 1918. 36 S.

Die vorliegende Arbeit füllt den ganzen Band der

„Mitteilungen", in deren Eahmen sie erscheint. Sie

war schon im Jahre 1914 für die Revue de dialecto-

logie romane eingereicht und als Fortsetzung des
Artikels „Etj'mologisches aus dem Katalanischen" des
gleichen Verfassers in den Neuphil. Mitt., Helsiugfors

1913, gedacht. Wie dort so sehen wir auch hier

Korrekturen und Nachträge zu Meyer-Lübkes EEW,
morphologische Probleme, interessante Bedeutungs-
verzweigungen, auch etwa syntaktische Betrachtungen
vereinigt. Ueberall offenbaren sich die ausserordent-

liche Belesenheit des Verfassers und sein feines Ver-
ständnis für äyntaktisch-stilistische Nuancen. Es findet

sich daher auch manche recht feine Bemerkung in der

Ai'beit, wie die über dir im Sinne, von „zusagen,

passen", über itialavrfjar ,,sich anstrengen", das an
ähnliche Bedeutungsentwicklungen in andern Sprachen
erinnert (lat. labor, d. Arbeit, fr. travail), über ple

de gön-d (/öiii „zum Brechen voll". — Leider werden
so manche Probleme , besonders wortgeschichtlicher

Natur, nur flüchtig angedeutet. So wertvoll Einzel-

betrachtungen' stilistischer Natur auch sind, so schade
scheint es mir, wenn ein Gelehrter wie Sp., der gezeigt

hat, welcher Leistungen er auf dem Gebiete der Wort-
forschung fähig ist , sich dazwischen wieder mit der

Abfassung etymologischer Miszellen befasst. Die Zeit

dieser letztern sollte jetzt doch eigentlich hinter uns
liegen.

Im folgenden seien mir noch einige Bemerkungen
zu einzelnen Artikeln gestattet : Mallork. aßnar trifft

in seiner Bedeutuugsentwicklung interessanterweise zu-

sammen mit Praz de Fort: ßnie „guetter'' (aus den
Materialien des Gloss.j. — Alghero : aslur de mi „ich

unglücklicher" ist nicht etwa eine diesem Dialekt eigen-

tümliche Bedeutungsentwicklung von obscurus. Schon
Guai-nerio hat AGlIt 9, 358 'darauf hingewiesen, dass •

eine Entlehnung aus dem Sardischen vorliegt (log.

isciiru), worüber er sodann AGlIt 14, 386 und ßendic.
Ist. Lomb. 49, 2.'j4 gehandelt hat. Es liegt eine auf
weitem Gebiet in Mittel- und Süditalien verbreitete

Bedeutungsverschiebung vor (vgl. auch noch Stud.

Rom. 6, 2y), über deren Weg vielleicht a. lucch. scuro
„tremendo, orribile, spaventoso", scuritä „orrore"

(AGllt 16, 468) und nuor. iscuricosu „non splendente,

brutto" (Arch. Trad. Pop. 17, 28) eher unterrichten

als Guarnerios Vermutung, die über „Trauerkleid"
führt. — Alghero: asträk „müde" gehört in erster

Linie zu it. stracco, von dem es ein Ableger ist (das

Wort scheint besonders lomb., piem., genues., sard.

zu sein), siracco gehört auf jeden Fall mit straccare
zusammen, das Meyer- Lübke zu tragicare stellt.

Die germ. Etymologie fällt wohl ausser Betracht, ob-

schon auch Bertoni, Elem. germ., sich dafür ausspricht,

da jenes vollauf genügt. Salvionis Vermutung, ßend.
Ist. Lomb. 49, 836 u. 2 und 1062, straccare sei mit

obit. stravaccare zu verbinden, scheint mir schon des-

wegen nicht haltbar, weil die Mundarten die beiden
Verben auseinanderhalten. — Dass katal. clast(r)a zu

claustriini gehört, ist nicht besonders auffällig.

Wohl aber wäre der bemerkenswerte Wandel des du
zu « eines Wortes der Erklärung wert gewesen, da er

nicht eine allgemein katal. Erscheinung darstellt. Das
katal. W^ort schliesst sich in lautlicher wie in seman-
tischer Beziehung am engsten an prov. clastro „pres-

bytere ; enclos" an, das besonders rouerg. und limous.

ist. — Alghero: a desora „zur Unzeit" erinnert an
bas-manc. deza'rt' „arriver apres l'heure fixe", das

allerdings nicht direkt auf hciirc beruht, sondern auf

afr. aheitrrr „assigner ä une certaine heure", das heute

noch in den Mundarten stark verbreitet ist. Hierher

gehört auch Remilly: dezuric „qui ne sait plus l'heure"

(Rom. .5, 205). — Neben eixerc „Pfropfreis" kennt das

Katal. auch die Form eixart. Wichtiger als die ein-

fache Konstatierung der Tatsache, dass daneben auch
noch .emjjcltar vorkommt, wäre eine Untersuchung über
das historische und sachliche Verhältnis der beiden
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gewesen, von denen das erstere ein typisches Mittelmeer-

wort zu sein scheint, das zweite aber, heute vielfach

überdeckt, ursprünglich ganz Frankreich angehört zu

haben scheint. — Das von Sp. selbst angeführte

Material zeigt zur Genüge, dass kat. eixorc, aprov.

eisorc „unfruchtbar" nicht unbedingt die ursprünglichen

Formen sind. Das apr. Wort ist nur einmal belegt,

so dass das Fehlen des Simplex reiner Zufall sein

mag. Der von Sp. vorgeschlagenen Etymologie (<^ *cx-

orcarc, zu orcus) ist von vornherein ungünstig, dass

wir vom Verbum selber nicht die geringste Spur haben.

Auch ist ihr der Anlaut der sfldfr. Formen (limous.

Sour(jo, cJionrgo, rouerg. izurgo, in welches letztere im

Vokal sich das ebenfalls i'ouerg. ii(r()0, iurco „sterile"

eingemischt hat} nicht günstig. Ich möchte die Sippe

daher eher mit cj-mr. ncrch „Rehbock", acorn. ijorcli

„caprea", bret. ioiirc'h „chevreuil" (Pedersen 1, 3o, 04)

in Verbindung setzen, dem gall. etwa ein *jorcos hätte

entsprechen müssen. Vgl. einen ähnlichen Bedeutungs-

wandel für taitrus bei Meyer-Lübke, EEW 86ti2,

dessen grosse Ausdehnung in den Mundarten eine dem-
nächst von mir erscheinende Arbeit aufzeigen sollte.

Dass die genannte kelt. Wortfamilie zum Teil tat-

sächlich einen ähnlichen Weg gegangen ist, beweist

das bret. yourc'h „sterile (d'une jument)", aus Treguier,

Rev. Ceit. 25 , 285. Ob das Gallische und das

Bretonische die Bedeutungsentwicklung unabhängig von-

einander vorgenommen haben oder ob sie auf gemein-

samer Grundlage weitergebaut haben, lässt sich jetzt

kaum entscheiden. Für die letzte Annahme spräche

der Umstand, dass schon im Altprov. das Wort sich

nur mit der Bedeutung „unfruchtbar" findet. Zu der

Sippe gehört auch Palavas : jorca „plie qui a jete

son frai" (RLR 23, 142). — Das akat. hujar ist schon

Rom. 10, 280 in einem Beleg aus dem 15. Jahrh. mit

„ermüden" übersetzt. Auch im Altraallork. ist es nach

Niepage, RDß. 1, 353 schon irüh (1340) belegt. Das
Wort war also wohl recht lebendig, und Sp. hat recht,

den direkten Zusammenhang mit lt. odiare nicht un-

bedingt abzuweisen. — Unverständlich ist mir, warum
Sp. kat. poU „Laus" von peäuculuf: trennen und zu

jiullus stellen will. Es liegen meines Erachtens weder
semantische noch phonetische Schwierigkeiten vor

(Schwund des -d- und Verschmelzung des Vortonvokals
mit dem Tonvokal bei unmittelbarer Berührung sind

allgemein katal. Erscheinungen); auch müssten diese

schon ziemlich gross sein, um das Wort von dem
i'ingsum angrenzenden Typus zu trennen. Hie Form
piif ist übrigens auch gaskognisch.

Zürich. W. V. Wartburn'.

Alittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und
der Schweiz. Herausgegeben von der k. bayerischen
Akademie der Wissenschaften in München. Erster Band:
Die Bistümer Konstanz und Chur. Bearbeitet von Paul
Lehmann. München, C. H. Beck (Oskar Beck). 1918.

XVn, r,99 S. gr. 8«.

Auf Anregung Wilhelm von Harteis hatte im Jahre

1897 die Wiener Akademie den Plan einer Heraus-

gabe der mittelalterlichen Bibliothekskataloge Deutsch-
lands und Oesterreichs gefasst. In der Folge teilte

sich die Arbeit: Wien beschränkte sich auf die Edition

der auf dem Boden des heutigen Oesterreich heimischen

Kataloge, während die Herausgabe der Verzeichnisse

aus ilem Gebiete Deutschlands und der Schweiz einer

von den vereinigten deutschen Akademien hierfür ge-

schaffenen Zentrale in München zugewiesen wurde.
Von der österreichischen Serie ist bereits 1915 der

erste Bani in der Bearbeitung von Theodor Gottlieb

(Verlag von Adolf Holzhausen, Wien, XVI. 615 S.,

gr. 8 ") erschienen. Wenn sich die Veröffentlichung

seines reichsdeutschen Gegenstückes bis heute ver-

zögert hat, so dürfte die Schuld vor allem daran hängen,

dass die ungeheure Arbeitslast der Münchener Zentrale

fast ausschliesslich auf den Schultern eines einzelnen

ruht, des als getreuen und berufenen Hüters des Erbes
unseres unvergesslichen Ludwig Traube auch den
Lesern dieser Zeitschrift nicht mehr unbekannten Paul
Lehmann. In dem umfangreichen ersten Bande be-

handelt er zunächst das Gebiet der mittelalterlichen

Bistümer Konstanz und Chur und erbrhigt den Nach-
weis von 91 Verzeichnissen, deren 90 allein auf das

Konstanzer Gebiet treuen. Für germanische und
romanische Philologie und Literaturwissenschaft

besteht der Hauptwert dieser Sammlung von Katalogen
vor allem darin, dass an ihrer Hand (namentlich wenn
die verschiedenen Bände einmal in grösserer Voll-

ständigkeit vorliegen werden) der Nachweis möglich

sein wird, wie sich örtliche, zeitliche und quantitative

Verbreitung bestimmter, für germanisches und ro-

manisches Schrifttum wichtiger Quellenweike in den
mittelalterlichen Bibliotheken darstellt. Ich erinnere

an des Boethius Coiisolatio, an die Lcf/cnda aurca des

Jacobus a Voragine , das Spcdtlidn des Vincent
de Beauvais, an des Aegidius Colonna Rei/iiiicn pii»-

cipiim, an die Ale.xanderliteratur, an die Historia

Troyana, an das Pseudo-Calixtinische Liher S. Jacobi
mit der Turpinchronik, und ihrer aller nachhaltige Be-
einflussung romanischer und germanischer Geistes-

geschichte und Kultur. Wichtige Vergleiche lassen

sich jetzt schon ziehen. Beispielsweise : Die sämt-

lichen bis jetzt bekannt gewordenen mittelalterlichen

Kataloge der Bistümer Konstanz und Chur weisen nicht

die Spur einer selbständigen Abschrift des (oben an

letzter Stelle genannten) Codex Ca1i:itimif^ auf, w'ährend

sich in der Münchener Bibliothek aus den verschiedenen

säkularisierten Klöstern Bayerns über ein Dutzend Teil-

abschriften, Fragmente und Exzerpte aus demselben
(der Zeit von etwa 1200 bis 1500 entstammend) zu-

sammengefunden haben , während wir ferner ander-

weitig sichere Belege dafür haben, wie allgemein die

Auszüge aus den fünf Büchern des Compostelaner

Apostelbuches verbreitet waren ^. Erklärt sich das.

Fehlen jedweder Spur davon in den Katalogen der ^

Bistümer Konstanz und Chur aus der mangelhaften

seinerzeitigen Anlage derselben, aus der ungenauen'

Bezeichnung des Handschriften-Inhaltes, aus der Wahr-
scheinlichkeit spärlicher Ueberlieferung solcher Ver-

zeichnisse? Die Möglichkeit besteht übrigens auch

noch, dass das am Ende des letzten Bandes zu er-

wartende literarische Sachregister der. einen oder

anderen jetzt versteckten Nachweis ans Licht bringen

wird. Ob das in den ^Icfn SavcIcnniK .Tuli, Bd. (i.

' Die von Vincentius Bellovacensis in tom 4, lib. "25,

cap. li ff. des Speculiim liistcrinlc verwendeten Auszüge aus
Turpin können nicht als eigentliche Kopie de.s Cod. Cali.rl.

gelten.
- Vgl. liriJdfie r. .hilircuherichi il. Ohcririilscliiile Ilni/mitli.

Jahrg. iyi4'15, S. 8 und 26; sowie /ntschrifl f.
ronuivifrln

J-'hiMoffü, Bd. 38, S. 586.
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>^. 47 angeführte monasfcriuin 3Iorchianeiisc , dessen
Abschrift oder Exzerpt des Cod. C'alixt. die Bollandisten

benutzten, mit dem Kloster Obermarchtal {iii07iaAt.

Marchtehinensc, Lehmann 8. 214/15) identisch ist,

vermag ich nicht festzustellen. Von ungewöhnlichem
Interesse nicht nur für Romanisten und C4ermanisten
und zünftige Mittellateiner, sondern für alle Freunde
mittelalterlicher Kultur und Geistesgeschichte sind so-

dann die den einzelnen Verz-eichnissen vorangestellten

Ergebnisse bibliotheksgeschicbtlicher Untersuchungen,
die in Fällen wie Bieberach, Blaubeuren, Freiburg
(Universität), St. Gallen, Reichenau und Wiblingen be-

sonders ergiebig waren. Traurige Schlaglichter fallen

dabei auf die Art, wie blinder Unverstand und Ueber-
eifer der Reformation gegen die Schätze der alten

Büchereien wütete. Ein ausführliches Register und
eine Uebersichtskarte der den Bistümern Konstanz und
Chur zugehörigen Bibliotheksorte vervollständigen das
umfangreiche Werk, das der wissenschaftlichen Gründ-
lichkeit und umfassenden Beleseuheit seines Verfassers
ein glänzendes Zeugnis ausstellt. Ich schliesse mit
dem Wunsche, es möchte auch fürderhin der von
Ludwig Traube ausgestreute Same so schöne Früchte
bringen und die von ihm ausgegangenen Anregungen
so reifes Verständnis finden. Das ist der beste Weg,
die mittellateinische Philologie zu der von dem toten

Meister gewünschten und geträumten Höhe empor-
zuführen.

München. Lu d wig Pfau d 1.

Zeitschriften u. ä.

Die Neueren Sprachen XXVII, 910. Februar-März 1920:
Walter Hübner, John Locke als Sprachphilosoph. —
Victor Klemperer, Vom Cid zum Polyeucte. — Bern-
hard Fehr, Nochmals Swinburne. — Hermann Breuer,
Nur zwei Arten des französischen KonjunktivsV — Ders-,
Zum Rätsel „aller" ..gehen '•. — Alfons Hilka, Das
Rätsel der Herkunft von „aller" gelöst? — Gertrud
Wacker, Spanische Phonetik. — Die Leitsätze der
Hallischen Vortagung. - Die Konrad-Hofmann-Feier in

München. — Allgemeiner deutscher Xeuphilologenverband.— Berichtigung. — Anzeiger: Eduard Spran ger, Kultur
und Erziehung (Otto Weidenmüller). — Repetitorien zum
Studium altfranzösischer Literaturdenkmäler (Karl R.
V. Ettmayer), 1. und 2. Heft: Konrad Burdach, Deutsche
Renaissance; Ders, Reformation, Renaissance, Huma-
nismus: Karl Vossler, La Fontaine und sein Fahel-
werk; H. A. Korff, Voltaire im üterarischeti Deutsch-
land des XVIII. .Jahrhunderts; Mavirice de Guerin,
Der Kentauer (Walther Küchler). — Georg Brandes,
Miniaturen; Richard Koppel, Das Primitive in Shake-
speares Dramatik (Christian Gaehde).

Qermanisch-Rotnanische Monatsschrift VllI, 34. März-
April )920; A. Pick, Aphasie und Linguistik. — M.
Hu ebner, Die Objektivität als notwendige Aufgabe.
Feststellungen für den Roman. — Roh. Petsch, Kleist
und Kant. — Carl Becker, Brunetiere und Bossuet. —
Dem Gedächtnis Ernst Siepers (Ed. Sattler). — Konrad
Schulze, Zu Chaucers „Weib von Bath" und Shake-
speares „Kaufmann von Venedig". — Ernst Trauschke,
Herkunft und Bedeutung des Spottnamens ..Katzel-
macher". — S. Aschner und Paul Lehmann, De
Servando Medico (.A.nthol. lat. ed. Riese I, 176). — H.
Schröder, Bücherschau.

De Drie Talen. Febr.-März 1920: H. Poutsma, The
Subjunctive and Conditional in Principal Sentenoes.

The Modern Language Review XV, 2. April 1920: Gladys
D. Will Cook, .4. Hitherts UncoUated Version of Surrey's
Translation of the Fourth Book of the ,Aeneid'. IL —
Alwin Thal er, The ,Free-List' and Theatre Tickets in

Shakespeare 'S Time and After. — Allardyce Nicoll,

Doors and Curtains in Restoration Theatres. — H. V.

Routh, The Origins of the Essay conipared in French
and English Literatures. IT. — H. .\shton, .Clelie' in

the Correspondence of a l'recieuse. — J. Dover Wilson,
Dramatio and Bibliographical Problems in ,Hamlet'. —
W. J. Lawrence, Dekkcr on ,Steering the Passage of

Scaenes'. — A. S. Fergusoii, ,Paradise Lost' IV, 977

—

1015. — Alexander Bell, The ,Prologue' to Gaimar. —
Oliver M. Johnston, ,Le Roman d'Eneas' 1601-1002. —
Reviews: The Old English Elene, Phoenix and Phvsio-
logus, ed. bv A, S. Cook (J. H. G. Grattan). — R. Shafer,
The English Ode to 1660 (C. J. Battersby). — W. L.

Gross, The History of Henry Fielding(J. Päul-de Castro).

— F. E. Pierce, Currents and Eddies in the English
Romantic Generation (Eleanor W. Rooke). — B. H.
Clark, European Theories of Drama (H. B. Charltonl. -

F. B. Luquicns, Introduction to Old French Phonology
and Morphologv (Mildred K. Pope). — Aucassin et Nico-

lette, ed. by F. W. Bourdillon (E. G. R. Waters). -

Irving Babhifct, Rousseau and Romanticism (J. G.
Robertson). — F. Viglione, L' Algarotti e 1' Inghilterra

(Lacy CoUison-Morley). — G. Baesecke, Einführung in

das Althochdeutsche; G. Ehrismann, Geschichte der

althochdeutschen Literatur (James M. Clark). — Von dem
Jungesten tage ed. by L. A. Willoughby (W. E. CoUinson).

Modern Language Notes XXXV, 4. April 1920: J. H.
Schölte, Grimraelshausens Anteil an der sprachl. Ge-

stalt der ältesten Simplicissimusdrucke. (Schluss.) — H.
Ashton. Mme.de Lafavette and Menage. -- Lucius W.
El der, The Pride of the Yahoo. — James D. McCallum,
Greene's „Friar Bacon and Friar Bungav". — Louise

Round, The „Uniformity" of the Ballad Style. — M. B.

Ruud, A Conjecture concerning the Origin of Modern
English „She". — Charles W. Nichols, A Note on
„The Stage-^Mutineers". — Reviews: L. Vincent, George
Sand et l'amour; ders., G. Sand et Le Berry; ders.,

Le Berry dans l'oeuvre de G.Sand; ders., La langue et

le style rustiques de G. Sand dans les romans cham-
petres (Gilbert Chinard). — Lewis Piaget Shanks,
Anatole France iD. S. Blondheim). — Leonce Pingaud,
La jeunesse de Charles Kodier — Les Philadelphes

(E. M. Schenck). — Otto Jespersen, Rasmus Rask.

I. Hundreäret efter bans HovedvKrk (G. T. Floni). —
Correspondence: Thomas K. Sidey, Some unnoted Lati-

nisms in Tenr.vson. — Jos. M. Beattv, .1 Companion
of Chaucer. — "Thornton S. Graves, The Elizabethan
Trained Äpe. - Hewette E. Joyce, A Bibliographical

Note on James Russell Lowell. — Brief Mention : A. S.

Cook, The Old English Elene, Phoenix and Physio-

logus. — The Modern Studenfs Library. — Louis Unter

-

mej-er, A New Era in American Poetry. — Jos.Herges-
hei'mer, Hugh Waipole: An Appreciation. — XXXV, 5.

May 1920: Grace Frank, Vernacular Sources and an
Old French Passion Play. — J. Warshaw, The Epic-

Drama Conception of the Novel. — Benj. M. Wood-
bridge, ,La Princesse de Cleves'. — Taylor Starck,
Modern German Plant Names in -ing (-liny). — Edgar F.

Shannon, Chaucer's .Metamorphoseos'.— Lacy Lockert,
A Soene in .The Fatal Dowry. — Reviews: F. J. Tan-
querey, L'Evolution du verbe en anglo-fran9ais

(XII''-—XIV<' siecles); Ders, Recueil de lettres anglo-

franfaises, 1'265— 1-'.99 (E. S. Sheldon). Irving Babbitt,
Rousseau and Romanticism (Arthur 0. Lovejoj'). — T. M.
Campbell, The Life and Works of Friedrich Hebbel

(A B. Faust). — Correspondence: G. L. van Roeshroeck,
Notes on Pradon. — J. D. Rea, A Note on The Tempest.
— G. B. Woods, A Note on Lamb. — Krief Mention:

H. (jlement Notc\itt, An Interpretation of Keats's

Endvmion. — The Yale Shakespeare. — XXXV, 6. June
19-20': Henrv David Grav, The Sources of „The Tempest".

J. P. Wickersham Cr'awford, A Sixteenth-century

Spanish .\nalogue of „Measure for Measure". — R. F.

Dibble, Charles Dickens, bis Re.ading. — W. W. Com-
fort, Notes on Old French Similes of the Chase. —
Richard F. Jones. Another of Pope's Scheines. .—

Reviews: Jessie L. Westen, From Ritual to Romance
(Wm-. A.Nitze). — Helene Harvitt, Eustorg de Beaulieu.

A Disciple of Marot. 1495— 15.i2 (C. Ruutz-Rees). —
Noella Dubrule, Le Fran<;ais pour tous (Helene Harvitt),

— Clement E. Foust, The Life and Dramatic Works
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of Robert Montgomery Bird (Oral Sumiier Coad). —
Correspondenoe; W. P. Mustard, Notes onTho Shephear-

des Calender. — Thomas O. Mabbott. A Few Notes
on Poe. — William E. Schultz, Kipling's Recessional. —
(ieorge R. Havens, The Sources of Rousseau's Edouard
Bomston. — .John D. Rea, Notes on Shakespeare. —
F. B. Kaye, Addison's Tye-Wig Preaoliment. — Frances

H. Miller, Stanzaic Division in York Play XXXIX. —
Brief Mention: Flora Ross Arnos. Early Theories of

Translation. — Arthur Brand, The Internal Masculine

and Other Comedies.

Publications of the Modern Langua^e Association of

America XXXIV, 4. New Series XXVII, 4. Dez. 1919:

Pauli Franklin Baum, The Younjj Man Betrothed to a

Statue. — H. Robinson Shipherd, Play- Publishing in

Elizabethan Times. — Bartholow V. Crawford, The
Prose Dialogue of the Cummonwealth and the Re-

storation. — XXXV, 1. March 1920: S. F. Gingerich,
From Necessity to Transcendentalism in Coleridge. —
Pauli Franklin' Baum, The Young Man Betrothed to a

Statue. Additional Note. — Wm. Kurrelmeyer,
Kaitaune, Kartaiiiie. — Herbert L. Creek, Rising and
Falling Rhythms in English Verse. — R E. Neil Dodge,
Spenser's Imitations from Ariosto .\ddenda. — Elbert N.S.

Thompson, War .Journalism Three Hundred Y'eara

ago. — Harry Glicksman, The Edition of Milton's

Hisloiy uf Britnin. — Alwin Thal er, The Elizabethan

Dramatic Companies. - XXXV, 2. June 1920: Louise

Round, The English Ballads and the Church. — Walter
Clyde Curry. Chaucer's Reeve and Miller. -- Edward
Chauncey Baldwin, Milton and Plalo's Timaeus. —
William Haller, Order and Progre'^s in Paradise Lost. —
.Jos. M. Beatty, An Essay in Criiical 'Biography -

Charles Churchill.

Modern Philology XVIl , 9. — January 1920: Alwin
Thal er, The Travelling Players in Shakspere's England.
— George Sherburn, The Early Popularity of Milton's

Minor Poems — Goncluded. — Stanley J. Rypins, The
.,Beowulf" Codex. — Reviews and Notices: William
ilenry Hulme, Richard Rolle of Hampole's Mending
of Life (Deanesly). — Alice .J. Hazeltine, A Study of

William Shenstone and of His Critics, with Fifteen of Hia
Unpublished Poems and Five of His Unpublished Latin
Inscriptions (G. S.). — Allan H. Gilbert, A Geographica!
Dictionary of Milton (G. S.). — William Haughton,
Englishm'en for My Monev, or a Womau Will Have Her
Will. Ed. by A. Croll Baugh (C. R. B.). — Ch. Huntington
Whitman,'A Subject — Index to the Poems of Edmund
Spenser(C.R.B.).— XVII, 10. Febvuary 192U: F. Scho ene-
mann, C. F. Meyers Schillergedicht. — Francis A.Woo d,

The IE. Root *'^Qeu-: .Nuere, Nutare, Cevere; Quatere,

Cvidere; Cubare, Incumbere'. IL — .Joseph E. Gillet,
Wesen und Wirkungsmittel des Dramas in Deutschland vor

Gottsched. — Aaron Schaf f er, The Ahasver-Volksbuch
of 16U2. — XVII, 11. March 1920: Nitze, William .A..,

(^u the Chronology of the Grail Romances. I — Con-
cluded. — Jefferson B. Fletcher, La Vita Nuova,
Sonettci XI. — Ernest H. AVilkins, An lutroductory

Dante Bibliography. — J. A. Chi hl, On the Concessive
Clause in Early [talian. — Erasmo Buceta, Anton
de Montoro y el Cancionero de Obras de Burlas. —
Reviews: Fundenburg, George Baer, Feudal France
in the French Epic (W. P. Shephard). — G. J. Dale, The
Religious Element in the „Comedias lie moros v cristianos"

of the Golden Age (W. S.Hendrix), - XVII, 12.' April 1920:

Laura A. Hibbard, Erkenbald the Belgian: A Study in

Medieval Exempla of Justice. — Lynn H. Harris, Three
Notes on Ben Johnson. — Edward" D. Snyder, The Wild
Irish: A Study of some English Satires against the Irish,

Scots, and Welsh. — Reviews and Notices: Cary F.

.Jacob. The Foundations and Naturo of Verse. — M. A.

Bavfield, The .I^Ieasures of the Poets. A New System
of Lnglish Prosody. — Gustave Ijanson, Un Point du
[sie] Vue Fran^ais sur le But de la Modern Humanities
Research Association: The Presidential Address for 1919

—

1920. - Marie Loretto Lilly, Tbe Georgic. A Con-
tribution to the Study of the Vergilian Type of Didaotic

Poetr3'.

Modern Languages I, 3. March 1920: Eric G. Under-
wood (Editor), Observations. — Sir Stanley Leathes,

Modern Languages and National Needs. — Sir Francis
Yo unghusband , Culture and Dependent People. —
G. F. Bridge, Literature and International Under-
standing. — Kenneth H ayens, German for Scientists. --

,

Aylmer P. Mau de, The Place of Scriabin.

Zs. für französischen und englischen Unterricht XVIII. 4:

M o 1 s e n , Französisch oder Engli.sch V — O o c k e I . Einzel -

ausgäbe oder Lesebuch? — Pilch, Carlyle als Mittel-

punkt des englischen Unterrichts in Prima. — Molsen,
Edgar Quinet und Friedrich Creuzer:-— Knoch, Pädago-
gische Osterwoche in' Berlin 1919. — Jantzen, Die
Vortagung des Allgemeinen Deutschen Neuphilologen-
Verbandes zu Halle am 1. und 2. November 1919. —
Kaluza, Für die Verstärkung des englischen Unterrichts
an den höhei-en Schulen. — Die Konrad-Hofmann-Feier
in München. — Ijiteraturberichte und Anzeigen: Jantzen,
Kriegsliteratur über England X (102. Arns, Der religiöse

britische Imperialisnuis; 103. Schmitt, Das Rätsel der

britischen Volksseele; 104. Riklin, Irapre.ssionen aus

England; 10-3. Sklarz, England und Deutschland; 106.

Hesse, Irlands Schicksal, eine W^arnung für Deutsch-
land; 107. Hartmann, Kriegsgefangener auf Gibraltar

und der Insel Man). — Jantzen, Pädagogische Rund-
schau I. (1 Neues Leben im altsprachlichen Unterricht.

Drei Preisarbeiten: Dresdner, Der Erlebniswert des

Altertums und das Gymnasium. — Gaede, Welche
Wandlung des griechischen und lateinischen Unterrichts
erfordert unsere ZeitV — Wich mann. Der Menschheits-
gedanke und das Gymnasium; 2. Spranger, Kultur und
Erziehung; .'». Ders., Denkschrift über die Fortbildung
der höheren Lehrer; 4. Haenisch, Sozialdemokratische
Kulturpolitik; S.Hillebrandt, Beiträge zur Unterrichts-

polilik ; t). J ah n k e , Werden und Wirken. Gedanken über
Geist und.Aufgaben des Lehramts; 7. Espe, Dem deutschen
Volke eine deutsche Nationalschule I 8 Buchenau, Die
Einheitssclude; 9, von Sallw ürk. Die deutsche Einheits-

schule und ihre pädagogische Bedeutung; 10. Weiss,
Der Sinn der nationalen Einheitsschule; 11. Cauer,
Aufbau oder Zerstörung? Eine Kritik der Einheitsschule;

12. Scholz-Hildburghausen, Die deutsche Schule

nach dem Weltkrieg). — Klose, Vossler, Französische
Philologie (Wissenschaftliche Forsohungsberichte heraus-

gegeben von Hönn). — Tolkiehn, Sandfeld-Jensen, Die
Sprachwissenschaft. — Ders., Snellman, De interpretibus

Romanorum. — Streuber, Weiser, Shaftesbury und das

deutsche Geistesleben. — Ders., Deutschbein", Sprach-
psychologisohe Studien. — Ders., Cauer, Die Kunst des

öebersetzens. — Molsen, Otto und Erna Grautoff, Die
Ivrische Bewegung im gegenwärtigen Frankreich. —
Ders., Kahlbeck, Paul Heyse und Gottfried Keller im
Briefwechsel: — Ders., Wieser, Deutsche und romanische
Religiosität. Fenelon, seine Quellen und seine Wirkungen.
— Ders., Vespasiano de Bisticci, Lebensbeschreibungen
Jjerühmter Männer des Quattrocento. — Ders., Engelke,

Le petit vocabulaire. Französisch -deutsche Wörter-
sammlung. — Ders., Keller, Die schönsten Novellen der

italienischen Renaissance. — Lejeune, Eilers, Li<,"öes

Portuguezas. — Appel, Kaluza, Chaucer-Handbuch für

Studierende. — Jantzen, Sigmanu, Die englische

Literatur von ISOO bis 1S.")0 im Urteil der zeitgenössischen

deutschen Kritik. — Ders., Sheehan, Miriam Lukas. —
Blümel, Diesterwegs Neusprachliche Reformausgaben:
1. Kipling, Four Stories herausgegeben von Jjincke;

2. Stevenson, The Bottle Imp herausgegeben von
W. Fischer; 3. War Sketches herausgegeben von Mellin

;

4. Hill, Round the British Empire herausg. von Mellin;

.'i. Jerome, Eiarv of a Pilgrimage herausgegeben von
Fritz; 6. Macaulay. How they got their Indian Empire
hi'rausgegehen von Lincke. — Blümel, Velhagen &
Klasings Sammlung französischer und englischer Schul-

ausgaben: 1. Thompson, England and Germany in

the War herausgegeben von Gade und Herrmann

;

2. Gar diu er, The Victorian Era herausgegeben von

Graf von Pestalozza; 3. Old Time Tales by Various

Authors herausgegeben von Bube; 4. Y'onge, The Little

Duke herausgegeben von Sturmfels. — Blümel, Meyer
und Bredtniann, Lehrbuch des Englischen.— Zeitschriften-

.schau: Jahrbuch der Deutschen Shakespeare- Gesellschaft,

.5.5. Jahrgang (Jantzen). — Sveusk Humanistik Tidskrift

(Jantzen). — Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen.
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Revue de l'Enseignement des Langues Vivantes 37e Annee,
Nr. :>. Mars 19L'U. Sonimaire: Kaoul Gaudin, Ode ä

un Eossiiiiiol. — Caniille Pi tollet, La Vieille Angle-
terre. — J. J. A. Bertrand, Actualites d'Allemagne. —
M***, Thackeray's griimmar iu „Pendennis".

Studies in Philology XVII, 1. .January 1920: C. H.
(4randgent, Dante's Verse. — Charles Read Basker-
vill, Dramatic Aspects of Medieval Folk Festivals in

England. — E. S. Sheldou, Romance and Ronianic. —
Tom Peete Gross, A Welsh Tristan Episode. — William
M. Dey, A Note on Old French Por- in English. —
Oliver 'To wies, Forms of Asseverative and Adjurative
Prepositional Phrases in Old French. - X\1I, 2. April 19üO:

Robert Wit hington. Scott's Contribution to Pageantic
Development — A Note on the Visit of George IV to Edin-

burgh in 1S22. — Henry David Gray, TheTitus Andronicus
Problem. — Merritt Y. Hughes, Spenser and Utopia. —
Allan H. Gilbert, Milton and the Mysteries. — Thorn-
ton S. Graves, Notes on the Elizabethan Theatres. —
Raymond Macdonald Alden, The Lyrical Conceits of

the' „Metaphysical Poets''. — Hyder E. Roll ins, William
Eldeiton : Elizabethan Actor and Ballad-Writer.

Indogermanische Forschungen XXXV'III, 3

—

r>: K. Brug-
mann, Gleichklangvermeidung in der lautgesetzlichen

Entwicklung und in der Wortbildung. — 0. L. J iri czek,
Tenuis lUr Äledia im Alteuglischen. - E. Trautmann,
Ahd. .tircio ,zu zweien'. — G. Burchardi, Eine nieder-

deutsche Form, die es gar nicht gibt! — Ders., .Halb
sieben sein' = ,betrunken sein'. — K. Brugmann,
Haplologisches im heutigen Rheinfränkischen. — E.
Kiekers, V'erschiedenes [darin ti. a.: Gr. a-a3(j.o; ,Tage-
niarsch' und nhd. Stunde. — .Span. cimcnt(r(io ,Friedhof
und nhiguiio ,keiner". — Altengl. /"'w, fidm ,dem, den
(Dat. Plur.)'. — Ae. heo ,sie' (Nom. Sing. F.) und hie. ,sie'

(Noni. Plur.). — Ae. /is ,dieses'. — Westsächs. urnan
,laufen' und biernan ,brennen'. -- ,Ich' im Indogerma-
nischen!

Zs. für deutsches Altertum und deutsche Literatur LVII,
:-i u. 4: R. M u c li . Der gf-rmanische Osten in der Helden-
sage. — K. Strecker, Zum Rliythmus von der Schlacht
bei Fontanetum. — Ders.. Franci nebulones. — G.Rosen-
hagen. Was bedeutet Zalil ursprünglich? — K. Sud-
hoff, Zum Breslauer und Diemerschen Arzneibuche. —
A. Hübner, Stiulit-n zu Naogeorg. 8. Incendia seu
Pyrgopolinices. — Ph. Strauch, Zum Traktat „Schüre-
brand". — 0. Pniower, P'fitzers Faustbuch als Quelle
Goeihes — R. Hennin'g, Zum Germanennamen. —
F. Löwenthal, Zu den Quellen des Heiland. — Ders.,
Das Rätsel des wilden Alexander. — W. Brückner,
Zum ersten I^fersebuiger Zauberspruch. — Th.v. Grien-
berger, De Seruando medico. — Anzeiger: Goedeke-
Goet ze, Grundris^ zur Geschiclite der deutscheu Dichtung,
3. Aufl. IV, 3, 4; '2. Auf. X; 3. Aufl. IV, 1 (Strauch). —
Bonnich sen, Metriske studier over aeldre tyske vers^

former (H. Möller). — Singer, Wolframs Willehalm
(Blöte). — Busse, Tlrich von Türheim (Lunzer). —
Merker, Thomas Murner, Von dem grossen Lutherischen
Narren (Michels) — Stammler, Matthias Claudius, der
Waudsbecker Bote fPetsch). — Liepe, Das Religions-
problem im neueren Drama von Lessing bis zur Romantik
(Petersen).— Deut:-ch Unterricht und Deutschkunde. H. 1—5:

Bojunga, Reuschel, Weise, Herrmann (Rosenhagen).

—

Die Stadt Cöln im ersten Jalirhundert unter preussischer
Herrschaft (W. Stein). — Literaturnotizen : P. Lehmann,
Aufgaben und Anregungen der lateinischen Philologie
des Mittelalters (Strecker). — Blümlein, Bilder aus
dem römisch -germanischen Kulturleben (.Schröder). —
Hundert .Jahre A. Marcus und E. Webers Verlag (Schröder).
— Müllen hoff, die Germania des Tacitus erläutert.

Neudruck (Schröder). — Krusch u. Levison, Passiones
vitaeque sanctorum aevi Merovingici VII, 1 (Schröder). .—

Werner, Aus Zürcher Handschriften (Schröder). —
O. ZingeVle, Freidanks Grabmal in Treviso (Schröder). —
Götze, Familiennamen im Badischen Oberland (.Schröder).
— Götze, Das Strassburger WUrfelbuch von 1-529

(Schröder). — Schäfer. Das Pariser Reformationsspiel
vom '.Jahre 1.")'24 (Götze). — Moepert, Rübezahl im
Lichte seines Namens (Ranke). — Stoll, Aus Em. Geibels
Schülerzeit (Petsch). — Miscellen: Roethe, Muspilli 18,

—

Ders., Zu Wolframs Titurel. — Möller, Zu Walther
7.S, 21. — V. Kraus, Zu Konrad von Heimesfurt und
Wirnt von Grafenberg. — .Schröder, Spiel von Elisabeth.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen. Deutsches Sonderheft: M J. Deuschle,
Das Autleben der Literatur dps 17. .Jahrhunderts im Zeit-

alter der Romantik. — Wolfg. Stammler, Claudius und
Gerstenberg. — Joh. Hankiss, Diderot und Herder. —
Albert Leitzmann, Goethes älteste Gedichtsammlung.
— Albert Ludwig, Schlemihle. — H. L. St ölten berg,
Nebentonstärken. Eigene Lehre und ihre Stellung zu

S. Behn. „Der deutsche Rhythmus". — R. Ballof, Zur
Frage der .Sesenheimer Lieder. — Ders., Ueber die

„Sizilianische Vesper" von .1. M. R. Lenz.

Zs. für deutsche Mundarten, 1919, 3'4: Th. Frings u.

.Jacob van Ginneken, Zur Geschichte des Nieder-

fränkischen in Limburg.

Uerman -American Annais. New Series 17, 1, 2. Old
Series 21. 1, 2. 1919: Emil Doernenburg, Wilhelm
Raabe und die deutsche Romantik. (Schluss.) — Mary A.

Quimby, The Nature Background in the Dramas of

Gerhart Hauptmann. — New Series 17, 3— (i. Old Series 21,

3—6. May to Decerhber 1919: Friedrich Sommer,
Deutsche Charakterbilder aus der brasilianischen Ge-

schichte. — Mary A. Quimby, The Nature Background
in the Dramas of Gerhart Hauptmann. (Schluss.)

Mitteilungen der Islandfreunde. 7. .Jahrg., Heft 3 4. Jena.

192U. Diederichs. luh.: Neckel, Zu Andreas Heuslers

Rücktritt vom Lehramt. — Heusler. Etwas über das

Verdeutschen altisländischer Sagas. — Zum Gedächtnis

zweier Dichter (Jon Thoroddsen und Gudniundur Gutt-

mundsson). — Rudolplii, Der Name Färöer. — Ders.,

Munken.
Scandinavian Studies and Notes V, 7. August 1919:

Albert Morey Sturtevant. Romantic Elements in

Tegner's Religion« Philosophy. — Maren Michelet,
Modern Language Study.

Revue germanique. 2''annee. 1914. no. .5. Paris, Tallandier.

Souim.: H. Tronchon, Les „Ideen" de Herder etudiees

par un emigre frän9ais. — C. Cestre, La force et le

droit d'apres Carlyle. — H. B u r io t-D arsi 1 es, La
poesie allemande.

Anglia XLIV, 2: Ernst A. Kock, Interpretations and
Emendations of Early English Texts VL — Phil. Aron-
stein, John Donne. '— Hugo Lange, Zur Priorität des

F-Textes von Chaucers Legenden-Prolog und zur Inter-

pretation von F 531/32 = Gg .519 20.

Anglia Beiblatt XXXI, 4. April 1920: Hackenberg,
Die Stammtafeln der angelsächsischen Königreiche

(Fischer;. — Koberg, Quellenstudien zu John Crowne's

„Darius" (Fischer).— Nason. James Shirley Dramatist.

A biograpbical and critical Study (Aronstein). — Jahr-

buch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. b\ Jg.

(Kellner). — Fehr, Shakespeare und Coventrey. — Ders.,

Amerikanische Anglistik 1917—1918. — Holthausen,
Zur vergleichenden Märchen- und Sagenkunde. 2. Weiteres

zur Geschichte von Martin W'aldeck. H. Zur Noah-

Legende. — Adamson, The Educational Writings of

John Locke (Mühe). — Fehr, Zur Ancren Riwle. —
31, 5. Mai 1920: Gosse and Wise, The Letters of

Algernon Charles Swinburne (Fehr). — Bonnard, La
Controverse de Martin Marprelate 1.588— 1-590 (Mühe). —
Kruisinga, English Sounds (Mutschmann). — Loge-
man, A- Commentary, critical and explanatory, on the

Norwegian text of Henrik Ibsen's Peer Gynt (Jiriczek): —
Holthausen, Zu den ae. Zaubersprüchen und .Segen.

The Journal of English and üermanic Philology XVllI. 3:

L. Mason, The Furness Variorum. — J. R. Schultz,

The Life o£ AI. Barclav. — M. J. Rudwin, The Origin

of the German CarnivarComedv.— XVin.4. Oktober 1919

[issuod March 1920J: L. Landau, A Hebrew-German
(Judeo-German) Paraphrase of the Book Esther of the

Fifteenth Centurv. — John W. Drap er, The Giosses to

Spenser's „Sheph'eardes Calender". - Otto ß. Schlutter,

Notes on the New English Dictionary. — Edward D.

Snyder, Pope's Blank Verse Epic. - Lawrence Mason,
Devotement" or „Denotement" ? — Allan H. Gilbert,

The ,Furrow' in Keats' Ode to Autumn. — Walter Clyde

19
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Curry, The Secret of Chaucer'a Pardoner. — Albert
Morey" Sturtevant, The Family in Bjornson's Tales. —
Reviews: Irving Babbitt. Rousseau and Romanticism.
— Robert .Shafer. The English Ode to 1660: au essay
in Literary History. — Hartley Bateso n, Patience,
A West .Midland Poem of the Fourteenth Century, edited
by, 2. edn., recast and partly rewritten. — Charles
Lacy Lockert, Jr , The Fatal Dowry, by Philip
Massinger and Nathaniel Field, edited from ihe Original
Quarte, with Introduction and Notes, by. — G. F.
Browne, The Ancient Crcss Shafts at Bewcastle and
Ruthwell. Enlarged from the Rede Lecture delivered
before the University of Cambridge on L'O May 1916.

With three pliotogravures and twenty-three illustrations.
— Max Scherrer, Kampf und Ivrieg im deutschen
Drama von Gottsched bis Kleist. — XIX, I. January
U)'-!0: Julius Goebel, .Jvis Connatum and the Declaration
ot tlie Rights of Man. — .\lwin Thaler,. The Players
at Court, 1564 — 164'2. — .Jacob Zeitlin, Commoiiplaces
in Elizabethan Life and Letters. — Cornelia A. Coulter,
The Plautine Tradition in Shake.speare -=— W. F. Bryan,
Beowult Notes. — Samuel Kroe-sch, Semantic Notes. —
O. S. W. Ferusemer, Daniel Defoe and the Palatine
Emigration of 17U9. — Reviews anil Notes: Julia Pattun,
The English Village: A Literary Study, 1750— 1»50;
Florence M. Grim, Astronoinical Lore in Chauoer;
Aaron Schaf f er, Georg Rudolf Weckherlin: The Embo-
diuient of a Transitional Stage in Gernian Metrics;
Marius Haegstad, Veslnorske .\laall«re fvre 1350,

IL Sudvestlansk, 2. Indre Sudvestlandsk.

English StudiesII, 8. April 1920: L. Snitslaar, Patrick
MacGiU. — E. Kruisinga, Critical Contributions to
English Syntax. I. .Why has the Infinitive without to

been preserved in a few cases? IL Pronoun-Equivalents.
III. A Rival of the Objeot-with-Infinitive Construction. —
Notes and News. — A. G. van Kranendonk, Notes on
Modern English Books. IV. The Study of the Novel (über
The Study of a Novel by S. L. Whitcornb). — Reviews:
Two Anthologies (The Malory V'erse Book: A CoUeciion
of Contemporarv Poetry. Compiled bv Editha Jenkinson;
Georgian Poetry 1918—1919. Ed. by^Edward Marsh). —
W. van Doorn, Two Guide Books. (Marg. Wilkinson,
New Voices; William Lvon Phelps, The Advance of
English Poetry in the l'wentieth Century.) — A. C. •

Blink, H. Hecht, Robert Burns. — Bibliography.

Harward Studies in English: William George Dodd,
Courllv Lnve in Chaucer and Gower. VIll. 257 S. 8".

$ 2.50.— W. Rov Mackenzie. The English Möralities
from the Point 'of View of Allegorv. XV, 27Ö S. 8".

S 2..50. — Ernest Bernbaum, The Drama of Sensibilitv.
IX, 288 S. 8». $ 2.50. — Henry Ten Eyck l'erry, Ths
First Duchess of Newcaslle and Her Husband as Figures
in Literary History. IX. :i35 S. 8». $ 2.50. Harward
ITniversitv Press. Cambridge Mass.

The Romanic Review [issued March 1920] X, 4. Oct.-
Dec. 1919: Raymond \\'eeks, The Siege de Barbastre
(To be coutinuedj. — Miiriel Kinney, Vairand Related
Words. — Robert Francis Seybolt, The Tcaching of
French in Colonial New York', r— Reviews: Ferdinand
Lot, Etüde sur le Lancelot en prose. — Giuseppe G igli,
La Bella Mano di Giusto de' Conti, ed. by. — Leonardo
Vitetti, Giusto de" Conti, II Canzoniere. Prima edizione
completa, a cura di. — Tutte le Opere di Dante Alighieri,
novamente rivedute, cou un copiosissimo indice del con-

,

tenulo di esse. (Firenzc, G. Barbera, 1919.)

Zs. für franz. Sprache und Literatur. Supplementlieft X:
Arthur Franz, Zur galloromaniKchen Syntax.

Revue de Philologie fran^aise XXXI, 2: F. Bai den

-

sperger, Notes Lexicologic|ues. — A. Dauzat, Essais
de geographie linguistique. II. Animaux sauvages: La
guepe. La fourmi. — P. M. Haskovec, L'auteur des
Quinzo joyes du mariage. — A. Jourjon, Remarques
lexicographiques: Imceptiriie a Jtili.

Le Canada Fran9ais IV, 1. Quebec, fevrier 1920. Hon.
Thomas Chapais, Le Comite des Griefs de 1828. —
Fr. AI arie- Victorin, Croquis Laurentien. — Arthur
Vallee, Deux „Lundis" siu- Guy Patin. — Fran^ois
Veuillot, Chronique Franyaise. — Lea livres: Pierre-

Georges Roy, Les petites choses de notre histoire. —
Laure Con an, L'obscure souffrance. — Le Parier
Franfais": J.-F.' R aiche, L'Enseignement du Fran^ais
dans les üniveisites Anglaises(rEnseiguement du Franpais
a rüuiversiteSt.-Fran9ois-Xavier d'.-Vntigouish. (Nouvelle-
Ecosse.)

Revista de Filologia espaüola VI, 1919, 3: Rafael Mit-
jana, Comentarics y apostillas al ..Canciouero poetico
y musica'L del siglo XVII'', recogido por Claudio de la
Sablonara y publicado por D. Jesiis Aroca. — Alfonso
Reyes, Cuestiones gongorinas: Pellict-r en las cartas
de sus contemporäneos. — V. Garcia de Diego, Falsos
nominativos espanoles. — Americo Castro, Mäs sobre
„boquirrubio". — Erasmo Buceta, Carrillo de Soto-
mayor y Suarez de Figueroa. — MLscelanea usw.

Literarisches Zentralblatt 10: Ben. Croce, La letteratura
della nuova Italia (0. Hachtmann). — 11: K. Wächter,
Kleists Michael Kohlhaas, ein Beitrag zu seiner Ent-
stehungsgeschichte (R. 0.). " 12: Ad. Tren delen bu rg.
Zu Goethes Faust; Alb. Ullrich, Goethes Testament.
Die Lösung des Faust-Rätsels; AI. Stockmanu, Zum
Goethe-Problem (M.K.).— 1314: Alfred Menz e 1, Goethes
Welt- und Lebensanschauung (.Albert 'Streuber). — Tb.
Matthias, Der deutsche Gedanke bei Jakob Grimm
(-tz-). — 1516: Ben. Croce, Goethe (M. K.). — Jacob
van Maerlant's Heimelijkheid der heimelijkheden. Uitg.
door .\. Verdenius (J. W. Muller). — 2U: .Jos. Köhler,
Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz (.\I. J. W.). —
Paul (rerber, Die Revolution und unsere Klassiker
(F. Fdch.). — 21: J. P. Jacobsen, Briefe. Hrsg. von
E. Brandes (F. M.). — E. Bertram, G. Ch. Lichten-
berg. .\dalbert Stifter. Zwei Vorträge (ü. H. Borcherdt).

Sitzungsberichte der preussischen Akademieder Wissen-
schaften 4. 11. 18. und 2"). März 1920. Thilos.-histor.
Klasse: W. Schulze, Gotische Fremdworte in den
baltischen Sprachen.

Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-
historische Klasse. Sitzungsberichte. ISs. Band. 1. Abb.:
FriedrichSchttrr, Romagnolische Dialcktstudien. II.Laut-
lehre lebender Mundarten. = 50. Mitteilung der Phono-
gramm-Archivs-Kommission. 254 S. — 190. Band, 3. Abb.:
Ernst Gam illscheg, Oltenische Mundarten. 116 S. 8».

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum '23, 12 =

P. Merk er. Der Ausbau der deutschen Literatur-
geschichte. — A. B i ese, ^'oltaire im literariscben Deutsch-
land des 18. Jahrhunderts.

Berliner Philologische Wochenschrift 40, 8: J. Sehn et z.

Untersuchungen zum Geographen von Rävenna; Die
rechtsrheinischen • Alamannenorte des Geographen von
Ravenna (Philipp). — 40, 13: Helck über E. Danielowski,
Das Hiltibrantlied.

Das humanistische Gymnasium, 1920, 1/2: Herm.Fi scher.
Von den bösen Fremdwörtern und vom guten Deutsch.

Bayr. Blätter für das Gymnasialschulwesen 56, 1 : Chr.
Bartbolomae. Deuth <uilt imd neupers. xnlii. — .J. K.
Schö nberger. Zwei antike N'orbilder bei EdiuirJ Mörike.

Korrespondenzblatt für die höheren Schulen Württem-
bergs 27. 12: Mayer, Der innere Vorgang im Gretchen-
lied: ,.Meine Ruh' ist hin".

Monatshefte für Pädagogische Reform 69. 9: W. Zenz.
.\ilalbert Stifter als Schulmann.

Zs. für Bücherfreunde. N. F. 11, lO'U: F. Seebass,
Unbekannte Brentano-Literatur. — A. Tulla, Kleine
Bausteine ziu- Bibliographie des 'Wiener Schauspiels im
18. Jahrhundert, III. — A, Hauffen, Ein wertvolles
Exemplar von Sebastian Francks Sprichwörtersammlnng
1541.

Archiv für Kulturgeschichte 14,34: A. Rein, Ueber die
Entwicklung ilcr Selbstbiographie im ausgehenden deut-
schen .Mittelalter.

Familiengeschichtliche Blätter 18, 1: W. K. v. Arns-
waldt, Seltene und verstümmelte ^'ornamen und ihre
familiengeschichtl. Zusammenhänge.

Beiträge zur Geschichte, Landes- und Volkskunde der
Altmar»c 4, 6: 11, Matthies, Frühere altuiärkischc

Hochzeitgebräuche.
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Mein Heimatland. Badische Blätter für Volkskimde, ländl.

Wohlfahrtspflege, Heimat- und Denkmalsschutz. VII

(1920), 1"2: F. Bieser, Das Tannhäuserlied. Geschichte

eines V'olkslieiles.

Mannheimer Oeschichtsblätter 21, o/4: M. Hufschniid,
Kin Mannheimer Stammbuch mit einem Eintrage Goethes.

Der Schwäbische Bund 1, 6: F. Seebass, Friedrich

Hölderlin. — G. Lang. Fr. Hölderlin in Maulbronn. —
O. v.Güntter, Ungedrucktes von Hölderlin. — H.Binder,
Hölderlin und Mörike. — K. \'ietor, Neue Hölderlin-

Funde.

Die Fränl<ische Alb 6, 1: H. Kraitss, Sagen aus der
fränkischen S<-h\veiz. 8. Aufsesser Sagen.

Das Bayerland ol, 9: G. Mader. Bauernhaus und Bauern-
brauch in Schwaben.

Viertetjahrsschrift für Geschichte und Landeskunde
Vorarlbergs 4, 2 : A. Sc hn e i der, lieber Muudartgreuzen.

Deutsche Monatshefte für christliche Politik und Kultur 1

,

.5'(;; L. Schemann, Richard Wagner als politischer luid

religiöser Denker.

Monatsschrift für Pastoraltheologie 1(>, l'-^: G. Renz,
Fontanes Pfarrer.

Archiv für Reformationsgeschichte 17, 1: A. Wahl.
Beiträge zur Kritik der Ueberlieferung von Luthers Tisch-

gesprächen der Frühzeit. — R. Stölzle, Ein unbekanntes
deut.sches Lied des Paul Scheile Melissus.

Logos, Vni, 'i: K. Vossler, Der Einzelne und die Sprache.

Kantstudien. Philosophische Zeitschrift. 1919: R. Leh-
mann, Herders Humanitätsbegriff.

Image. Zs. für Anwendung der Psychoanalyse auf die

Geisteswissenschaften, .i, .5'6: 0. Rank, Das Volksepos.

Arbeiten zur Entwicklungspsychologie. 4. Heft. Ver-
öffentlichungen des Forschungsinstituts für Psychologie
zu Leipzig. Nr. .i: B. Golz, Wandlungen literarischer

Motive. I. Hebbels Agnes Bernauer. II. Legende von
den Altvätern.

Kunstwart und Kulturwart 8^5. 12; E. K. Fischer,
Hölderlin.

Neue Blätter für Kunst und Literatur 2, 9: K. Victor,
Zu Hölderlins Empedokles.

Deutsche Rundschau 46, 7 März 1920: A. Bettelheim,
Marie von Ebner-Eschenbach und .Julius Rodenberg.

Deutsche Revue 4.1, 2: B. Münz, Goethes Anteil an der
auf Kant folgenden idealistisch-spekulativen Bewegung. —
4-5, 3: F. Seebass, Hölderlin und die Romantiker.

Westermanns JVlonatshefte 64, 6: W. Deotjen, Anialie
Kotzebues Liebes- imd Ehestandsgrschichte. In Briefen
mitgeteilt.

Der Türmer 22, 4: B. Badt. Die Welt Theodor Fontanes.

Stimmen der Zeit. Katholische Monatsschrift für das
Geistesleben der Gegenwart. bO,ö: Cl. Blume, Thomas
von Kempen als Dichter. — .äO, 7: A. Stockmann,
Ludwig Tieck, der Romantiker.

Hochland. Monatsschritt für alle Gebiete des Wissens, der
Literatur imd Kunst. 17, 4: H. Lötsohert, Theodor
Fontane. — 17, 6: G. Schmitz, Fontanes Erzählungs-
k\mst.

Jahresbericht der Görres-Gesellschaft für 1919: 0. Hel-
liughaus, Friedrich Leopold Graf zu Stolberg. Zu
seinem hundertjährigen Todestage.

Das literarische Echo, 22, 12: H. C. Ade, Goethe und
die neue Dichtung.

Die Literarische Gesellschaft 6, 2 : M.Spanier, Goethes
.jSeiige Sehnsucht".

Blätter des Burgtheaters. Heft .56. Jan., Febr. 1920:

St. Hock. Der deutsche Macbeth. — A. Roller, Eine
Macbeth-Bühne. — A. Heine, Geister und Hexen. —
E. Buschbeck, Sbakespeare wm 1920. — R. Musil,
Szenen. — H. Bahr, Schreyvogel. — Schreyvogel

I(Th.

West), König Lear. — J. K. Ratislav, Macbeth
. im Burgtheater.

Museum XXVII, 1: Ch. Sarauw, Die Entstehungs-
geschichte des Goetheschen Faust. — C. Serrurier,
De Fcnxeis van Pascal. — Ordbog over Det Danske

Sprog I (A-Basalt). — 2: ,J. van Nijlen, Charles
Peguy. — B. Hylkema, Fransch idiooni. — E. Ekwall,
Soandinavians and Celts in the North-West of England. -

0. Norlind, Das Problem des gegenseitigen Ver-
hältnisses von Land und Wasser und seine Behandlung
im MA. — 3: A. Nilsson, Fru Nordenflychts Religiösa
Diktniug. — E. Ohmann, Studien über die franz.

Worte im Deutschen. — Annales de la Societe .J.-,T.

Rousseau XL — 6. Turquet-Milnes, Some modern,
Belgian writers. — J. F. Rode, Lectures commerciales
et industrielles. — J. Roger Charbonnel, La pensee
italienne au XVI'' siecle et le courant libertin. — Ders.,
L'ethique de Giordano Bruno et le deuxieme dialogue
du !<pnc(io. — 4: A. G. van Hamel, Zeventiende —
eeuwsche opvattingen en theorieen ,over litteratuur in

Nederland. — C. S. R. Collin, Etüde sur le deve-
loppement du suffice — iiln dans les langues romaues. —
5: I. Pauli. Enfniii . (/airati, fillc dans les langues
romanes. — 6: H. Schuchardt, Sprachursprung. —
1. Singer, Wolframs Stil imd der Stoff des Parzival. -

E. Kruisinga, Euglish sounds.

Nordisk Tidskrift for Filologi. 4. R. 8. B. 3. u, 4 Heft:
E. .lessen, Et3'mohigiserende Notitser. ^ V. 0ster-
berg, Hamlet og Hoffmann. — 0. Jespers«n, Dansk
Iiabc, engl, hupe, dysk hoffen.

Lunds universitets ärsskrift. N. F. Avd. 1. Bil. l-"i.

Nr. 3: Ernst A. Kock, Continentalgermanische .Streif-

züge.

Times Lit. Supplement, 11. Dez.: W. J. Lawrence.
The Date of „Four Plays in One". — 29. Jan.; Ders".,

Elizabethan „Motions".

Nineteenth Century, Dez.: F. E. Green, Surrey in

Literatvire.

Fortnightly Review, Dez.: M. Hewlett, A Comnientary
upon Butler. — H. C. Minchin, George Eliot: Some
Characteristics. — J. Parry, The Humour of George
Eliot.

New Mercury, Dez.: A. Huxley, Ben Jonson. — G
S a i n t s b u r y , Eighteenth Century Poetry. — E. S h a n k s

Samuel Butler.

Anglo-French Review, Nov.: L. Melville, Thackcray
en France.

La Revue universelle, I. 4. 1920; Cardinal M er cier, Dante
et Saint Thomas. — 1."). .5. 1920: Paul Bourget, Renan
et Taine apres 1870. — Jules Veran, Les Origines de
,,Mireille".

Revue des deux mondes, 1. 2. 1919: ti. Doumic, Ediu.

Rostand. — !•">. 1. 1920; H. De Balzac, Lettres ä l'etrangere.

Nouvelle serie.

Revue mondiale, 1. 1. u. 1.5. 1. 1920: A. Lafont, Les
travaux forces de Lamartine.

Nouvelle Revue fran^aise, Nov.:
le style de Flaubert. — Jan.: M.
style de FJaubert.

Mercure de France, 1. 11. 1919:

Beuve et Verlaine. — 1. 12. 1919: F. Strowski, Le
Roman nouveau de M. Louys (Sur l'attributiou faite a

Corneille de oertaines pieces de Moliere). — M. Allem,
Sur quelques pages inedites d'A. de Musset. — 15. 12. 1919:

P. P. Plan, Moliere et Corneille. — 1. 1. 1920; F. Gohin ,

Stendhal plagiaire de Merimee. -- 1-5. 1. 1920: C. Vellay ,

La genese de ,rEsprit des Lois'. Pages inedites de
Montesquieu. — 1. 2. 1920: F. Strowski, Pascal.

Revue de Paris, 1-5. 12. 1919: Saint e-Beuve, Lettres

inedites ä E. Renan. — 1-5. 1. 1920: A. Cassagne
Chateaubriand a Gand (avril-juiu 181.5). — 15. 2. 1920

A. Albalet, Emile Faguet intime.— 1.4. 1920: J. Melia
Stendhal .Journaliste.

L'Opinion, 1.5. II. 1919; J. Boulenger, Le pere du sym-
bolisme ; Mallarme.

Annales du Midi XXXI: Poesies du troubadour Peire

Raimon de Toulouse, ed. J. Anglade.

Conferenze e prolusioni, 16. 2. 1920: Piero Misciattel li,

Amore e libero arbitrio in Dante.

Nuova Antologia, 16. 2. 1920: Ben. Croce, Maupassant. —
I. Del Lungo, La tradizione e l'avvenire della lingua

italiana.

A. Thibaudet, Sur
Proust, A propos du

J. G. Aubry, Sainte-
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Boletin de la Real Academia Espanola , VI, 'M, Dez.:
.T. Alenda, Catälogo de autos sacramentales historialew

y alegöricos. — N. Alonso C ort es, El teatro en
Valladolid. — E. Ootarelo, Cuestiöu literaria: i Quien
fue el autor del .Diälogo de la lengua'V — V. Gareia
de Diego, Miscelanea etiraologioa. — M. Serrano
y San z, Inventar! OS aragoneses de los siglos XIV y XV.

Neu erschienene Bücher.

Beiträge zur Sprach- und Völkerkunde. Fest-

schrift für Alfred Hillebrandt zum 60. Geburtstage. Halle,
Bucbbandi. des Waisenhauses. 188 S. 8". M. -i. (Darin
u. a.; E. Lewy, Zur Frage der Sprach luischung. —
W. von Unwerth, Namensgebung und Wiedergeburts-
glaube bei Nordgermanen und Lappen.)

Clark, Barrett H., European Theories of Drama Cincin-
nati. Stewart and Kidd Co. .503 S. 8". $ 3.-50.

Dörwald. Paul, Gymn.-Dir. Prof. Dr., Die Dichtkunst.
Eine Einführung in d. Verständnis d. Wesens d. Poesie
u. ihrer Gattungen. Gütersloh, C. Bertelsmann. 1919.

159 S. 8". M. 5.40.

Erbe, Das, der Alten. Schriften üb. Wesen u. Wirkung
d. Antike. Neue Folge , gesammelt u. hrsg. v. Otto
Immisch. 3. u. 4. Heft. Leipzig. Dietericbsche Verlh.
gr.-8". — Heinemann, Karl, Die trag. Gestalten d.

Griechen in d. Weltliteratur. 1. Bd. XI. I(i3 S. 1920.

3. Heft. M. 7. — Dasselbe. 2. Bd. 1920. IV, 142 S.

^ 4. Heft. M. 7; in 1 Bd. geb. M. 17; Hpergbd. M. 22.

Mordeil, A., The Erotic Motive in Literature. New York,
Boni and Liveright. 1 Dol. 75.

M o u 1 1 o n , Richard Green, The Modern Study of Literature.
Chicago, The University of Chicago Press. XII. 530 S.

$ 2.50.

Kestrepo, F., El alma de las palabras. Disefio de
semantica general. Barcelona, Edit. Barcelonesa. 1919.
8". 240 p.

Sturtevant, Edgar H., LinguisticChange. Anintroduction
to the Historical Study of Language. Chicago, The Uni-
versity of Chicago Press. 196 S. 8". $ 1.

Taylor, Heni-y Osborn, The Media;val mind : a history
of the development of thought and emotion in the Middle
Ages. 3r'i (American) ed. 2 vols. 8vo. pp. 620,630. 42 s.

net. London, Macraillau.
Tieghem, P. van, (Jssian et l'Ossianisme dans la litte-

rature europeenne au XVIII'' siecle. Groningen. Den
Haag, .T. B. Wolters. Fr. 2.40. (Neophilologiese Biblio-
theek No. 4.)

Walther, H., Das Streitgedicht in der latein. Literatur
des Mittelalters, i Quellen und Untersuchungen zur latein.

Philologie des Mittelalters. V, 2.) München, Beck. 256 S.
8'\

_
M. 7.

Zweig, Stefan, Drei Meister. Balzac, Dickens, Dosto-
jewski. Leipzig, Insel-Verlag. M. 8; Pappbd. M. 12.

Baskett, William D., Parts o£ the Body in the Later
Germanic Dialects. — Linguistic Studirs in Germanic.
Ed. by Francis A. Wood. Nr. .5. Chicago. The Uni-
versitv of Chicago Press. I.'i9 S. 8". 85 cents.

Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete
der Germanischen Philologie.' Hrsg. von der Gesellschaft
für Deutsche Philologie in Berlin. 39. und 40. .Jahrgang.
1917 18. Leipzig, Reisland. VIll. 241. 1-58 S. 8^ M. 30.

Knuchel. Ed. Fritz, Die LTmwandlung in Kult. Magie
und Rechlsbrauch. Diss. Basel. 74 S.

Lauffer, Otto, Deutsche Altertümer im Laufe der Jahr-
hunderte. Leipzig, Quelle & Mever. 45 S. 8». M. 0.80 +
30% T. iDeutschkundl. Bücherei.)

Mann us-Bi bliot h ek. Hrsg. von G. Kossi n na. Nr. 20..

Leipzig, Curt Kabitzsch. 1920. VII, 35 S. gr. 8» mit
4 Aob. im Text und 11 Tafeln. M. 9. — Inh.: Die vor-
geschichtliche Besiedelung der Heideterrasse zwischen
Rheinebene, Acher und Sülz, sowip in.sbesondere die Be-
siedelung des Ostrandes zur fränkischen Zeit. Die Ent-
stehung des Dorfes Altenratb, ein Beitrag zur Besiedelungs-
Arohäologie des Rheintales, von C. Rademacher.

Much, R, Deutsche Stammeskimde. Mit 2 Karten und
2 Tafeln. 3., verh. Aufl. 139 S. (Sammlung Göschen. 126.)

deutschen Literatur in

Aufl. V. 1892. Frauen-
687 u. 244 S. gr. 8".

.lantzen, H., Gotische Sprachdenkmäler mit Grammatik,
l'ebersetzung und Erläuterungen. 5.. neu durchges. Aufl.

Berlin, Verein, wisseuscbaftl. Verleger. 126 S. 8". (.'Samm-

lung Göschen. 79.)

A m althea-Bücher e 1. 7. Bd. gr. 8". Wien, Amalthea-
Verlag. — Hock, Stefan, Lyrik aus Deutschösterreich
vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 4. Taus. 198 S. o. .T.

11919]. 7. Bd. M. .5.50; Pappbd. M. 8.

Baechtold, Jakob, Geschichte d.

d. Schweiz. Anastat. Neudr. d. 1.

feld. Huber & Co. 1919. VIII,

Hlwbd. M. 30.

Becker, AV. J., Gesammelte Beiträge zur Literatur- und
Theatergeschichte von Coblenz. Coblenz. Kösel. 1919.

47 S. 8». M. 4. — Inh.: Zur Geschichte des Coblenzer
Jesuitendrama.s. 1.581-1768. — .LM.Babo, 17.56—1822.--

Goethes Heideröslein und der Wüstenhof bei Vallendar,
1772. — Johanna v. Weissen t h u rn. 1773—1847. —
A. W. Iffland in Coblenz. 1790. — Theater in Mayen,
1791. — Görres über Schauspielkunst, 1802. — Theater
in Ehrenbreitstein, 1809. — Beiträge für ein Lexikon von
Coblenzer Dichtern, Künstlern und Gelehrten. — Biblio-

graphie zur Geschichte von Coblenz.
Beckmann, Karl, Die Pflege der Mundart im deutschen

Unterricht. Cöln, Buchb. H. Z. Gonski. M. 2.

Bergmann, Anton, Das Bildliche und Figürliche in der
Denk- und Ausdrucksweise der ostfränk. Mundart des

Ochsenfurter Gaus. Dis.s. Würzburg. 72 S. 8".

Bettelheim, Anton, Neue Gänge mit Ludwig Anzen-
gruber. Wien, E. Strache. 1919. XT, 320 S. m. 1 Bildnis.

8". M. 6.50; geb. M. 7.-50.

Bottacchiar i, R.. Grimmeishausen. Saggio su „L'av-

venturoso Simplicissimus". Turin, Chiantore (Loescher
Nachf). VII, 211 S. ^s». L. 10.

Brun, L., L'Oriantes de F. M. Klinger. Etüde suivie

d'une reimpression du texte de 1790 Paris, Tallandier.

V, 137 S. 8».

Campbell, T. M., The Life and Works of Friedrich

Hebbel. Boston, R. G. Badger, The Gosham Press. «3.00.

Droescher, Georg. Oberregiss. a. D., Gustav Frey tag in

seinen Lustspielen. Weida, Drucker: Thomas & Hubert.
1919. — (Berlin, W. Weber.) 118 S. gr. 8«. M. 4. Berliner
phUos. Diss. von 1919.

Eckert, Heinrich, Goethes Frteüe über Shakespeare aus
seiner Persönlichkeit erklärt. Diss. Göttingen. 85 S. 8".

Ernst, Julius, Der Genieliegriff der Stürmer und Dränger
und der Frühromantiker. Diss. Zürich. II, 102 S. 8».

Federn, Etta, Friedrich Hebbel. München, Delphin-
Verlag. Pappbd M. 28; Lwbd. M. 3-5.

Federn, Etta. Christiane v. Goethe. Ein Beitrag zur
Psychologie Goethes. Mit 16 Bildern (auf Taf.). 4., um-
gearb. .Vufl. 16.— 19. Taus. München o. J. [1920,, Delphin-
Verlag. 272 S, 8». Papjjbd. M. 25,

Fischer, H., Schwab. A\ örterbuch. 60. Lief, spruiiii-

weise — stiat^e». Tübingen, Laupp. M. 4.

Goepfert, G., Castellum. Castellum .\ltimoin, Hamulo
Castellum. Castellum Wirziburg, Castellum Carleburg,
Castellum Saltoe Stadt oder Burg? Eine Klärung der
Frühgeschichte Ostfrankens. Verlagsdruckerei WürzDurg.
1920. VIII, 157 S. 8". Mit 5 Plänen.

Götze, .Alfred, Frühneuhochdeutsches Le.sebuch. Göttingen.
Vandenhoek & Ruprecht. IV. 140 S. 8°. M. 8.40.

Grimm, Jacob, und Wilh. Grimm, Deutsches Wörter-
buch. XI, III, 7: Uiiiiliiuhe — Uvla-ttrlinft. Bearbeitet
von K. Euling. Leipzig, Hirzel.

Günther, Guido Wolf, Lehr., Goethes sozialpädagog.
Ansichten in W(ilbelm) Meisters Wanderjahren im Lichte
der Gegenwart. Leipzig (Windmühlenweg 9) o. J. [1920],

Xenien- Verlag. 31 S. 8». M. 1.20. ,

Gundolf, Frdr., Goethe. 8 , unveränd. Aufl. 17.— 18.Taus.
VIII, 795 S. gr. 8". Hlwbd.Berlin, G. Bondi. 1920.

M. 75.

Hart mann v. Aue, Wolfram v. Eschen bach und
Gottfried v. Strassbure. Eine -Auswahl aus d. höf.

Epos m. .Anmerkungen und Wörterbuch v. weil. Prof.

Dr. K. Marold. 3., verb. Aufl., bes. v. Prov.Schul-R. Dr.

H. Jantzen. Neudr. 1920. 132 S. Berlin. Verein, wissen-
schaftl. Verleger. (Sammlung Göschen. 22

)

Hayens, Kenneth, Theodor Fontane: a critioal study.
Cr. 8vo. pp. 230. 7 s. 6 d. net. London, Collins.
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i

Kern, Oskar, Joh. Rist als weltl. Lyriker. Beiträge z.

dtsch. Literaturwiss. Marburg, N. G. Elwertsohe Verlh.
M. 5 + 20 »,o T.

K laiber, Thdr., Dr., Friedrich Theodor Vischer. Eine
Darstellung seiner Persönlichkeit und eine Auswahl aus
seinen Werken. Mit 6 Taf. Stuttgart, Strecker & Schröder.
III, 368 S. 8». M. 14; Hpergbd. M. 18.

Körner, Jos., Die Klage und das Nibelungenlied. Leipzig,
Rei.sland. 71 S. 8". M. .5.35.

Lienhard. Fr., Einführung in Goethes Faust. 4. Aufl.

Leiiv-ig, Quelle & Meyer. 118 S. 8». M. 2.50 + 30% T.
(Wissenschaft u. Bildung. 116. Bd.)

Maderno, Alfr., Die deutsch-österr. Dichtung d. Gegen-
wart. Leipzig, Th. Gerstenberg. M. 16; Hlwbd. M. 22.

Mavnc, Harry, Liliencron. Berlin, Schuster & Loefl'ler.

M'. 7; geb. M. lU.

Meyer t> Rieh. M., Prof., Geschichte der deutschen Lite-

ratur. 1. Bd. gr. 8". Berlin, G. Bondi. 1. Die deutsche
Literatvir bis zum Beginn d. ]9. .Tahrh. Hrsg. von Otto
Pniower. 5. - 9. Taus. Volksausg. 1920. XII, 671 S. m.
8 Bildnissen. M. 8; Hlwbd. M. r2..'jO.

Nibelungenlied, Das, Hrsg. v. Frdr. Zarncke. Ausg.
f. Schulen. Mit Einl. u Glossar. 16. Abdr. Halle, Nie-
meyer. XX, 408 S. 8». M. 4.40.

Polheim, Karl, u. Konrad Zwierzina, Neue Bruch-
stücke altdeutscher Texte aus Österreich. Bibliotheken.
Erste Mitteilung, als Glückwunsch f. Ferdinand Eichler
dargebi-acht. Gi-az, Leuschner & Lubensky. 1920. 7 S.

Lex.-8». -M. 2.

Hein hold, 0. F., Heine. Berlin, Ullstein & Co. M. 10.

,Sahr, .T., Das deutsche Volkslied. Ausgew. und erläutert.

3., verm. u. verb. Aufl. Neudr. 2 Bändchen. 1.36 und
110 S. Sammlung Göschen; 2.5. 132.

Sammlung kurzer Grammatiken gefm. Dialekte. Hrsg.
V. W. Braune. C. Abrisse. Nr. 1. Halle, M. Niemever.
gr.-S". — Braune, Wilh., Abriss d. althochdeutschen
Grammatik. Mit Berücks. d. Altsächsischen. .5. Aufl.
2. Abdr. 1919. 66 S. Nr- L M. 2.20; geb. M. -3.20.

Seh netz, Joseph, Der Name „Idistaviso" [Tacitus, ann. II,

16]. München, Piloty & Loehle. 1919. 19 S. gr.-S».

M. 1..50-f 20''/o T.

Schönfelder, E., R. Kniebe u. Peter Müller, Lese-
buch zur Einführung in die ältere deutsche Dichtung.
1. Teil. Texte. Mit 9 Tafeln und 7 Abbildungen im
Text. 2. Teil: Anmerkungen. Frankfurt a. M., Moritz
Diesterweg. XIL 364. 199 S. 8».

Schriften der Goethe-Gesellschaft. Im Auftrage des
Vorstandes hrsg. v. Wolfg. v. Oettingen, 34. Bd. v. Rud.
Schlösser. Weimar(Schillerhaus),Goethe-Gesellschaft. 33. u.

34. Bd. 8°. Nurf. Mitglieder. Jahresbeitrag M. 10; ab 1920
M. 15. — Goethes Briefwechsel m. Heinrich Mever. Hrsg.
von Max Hecker. 2. Bd.: Juni 1797 bis Dezbr. 1820. 1919.

572 S. 34. Bd. Pappbd — Meyer, Joh. Heinrich,
Zeichnungen Hrsg. von (Dr.) Hans Wahl. 12 Taf. mit
14 S. Text. 32x24 cm. 1918. 33. Bd.

Schroeder, Otto. Vom papiernen Stil. 9., durohges.
Aufl. Leipzig, B. G. Teubner. 1919. IV, 92 S. 8°.

M. 3 + 60o T.

Sohum, Alexander, Studien zur deutschen Alexandriner-
/ tragödie nach dem Muster Gottscheds bis zum Erscheinen
von Lessings „Miss Sara Sampson". Diss. Würzburg.
.58 S. 8«.

Stockmann, Alois, Zum Goethe-Problem. Freiburg,
Herder & Co. M. 4.20; geb. M. 6.

Studien, Germanische, unter Mitw. von Prof. G. Ehris-
mann . . . hrsg. V. Dr. E[milJ Ehering. 4. Heft. Berlin,
E. P^bering. gr. 8". — Kupsch, Walther, Dr., Wozzeck.
Ein Beitrag zum Schaffen Georg Büchners. 1813— 1837.

1920. 119 S. 4. Heft. M. 8
-i- 300/° T.

Textbibliothek, Altdeutsche, hrsg. von H. Paul. Nr. 2.

Halle, M. Nieme3'er. «". — Hartmaun v. Aue, Gre-
gorius. Hrsg. von Herm. Paul. 5. Aufl. 1919. XXIV,
103 S. Nr. a. M. 2..50; geb. M. 3..50.

\ischer, Frdr. Theod., Goethes Faust. 2., erw. Aufl. mit
einem Anhang von Hugo Falkenheim. Stuttgart, Cotta.
-593 S. 8". M. 18.

\ olckmann, Erwin. Strassennamen u. Städtetum. Bei-
träge zur Kulturgeschichte und Wortstammkunde aus
alten <leutschen Städten. Würzburg, Gebr. Memminger.
1919. X, 160 S. 8^ M. 7.

Wälterlin, Oskar, Schiller und das Publikum. Diss.
Basel. 97 S. 8».

Wein hold, Karl, weil. Prof. Dr., Kleine mittelhoch-
deutsche Grammatik. 5. Aufl., neu bearb. v. Prof. Dr.
Gustav Ehrismann. Wien, W. Braumüller. 1919. VII,
119 S. 8». Kart. M. 6.

Wenzel, Fr, Studien z. Dialektgeographie d. sUdl. Ober-
lausitz u. Nordböhmens. — Mitzka, W, Ostpreuss.
Niederdeutsch nördlich von Ermland. — Ehrhard, R.,
Die Schwab. Kolonie in Westpreussen. Marburg, N. G.
Elwertsche Verlh. M. 22 + 20'7g T.

Wiegmann, Erich, Beiträge zu Hugo von Langenstein
und seiner Martina. Di.ss. Halle. 78 S. 8°.

Zillmann, Frdr., Dr., Heinrich v. Kleist als Mensch und
Künstler. Zwei Aufsätze. Mit einem Porträt. Berlin-
Halensee, A. Stein. 1920. 77 S. kl. 8». M. 3.

Andersen, H. C, Eventyr. Ny Kritisk Udgave med
Kommentar ved H. Brix og A. Jensen. 5 Bde. Kopen-
hagen, Gyldendal. 25 Kr.

B se k, H., E. G. Geijer: et Livsbillede. Kopenhagen,
Aschehoug. Kr. 4. -50.

Beifrage, S., „Vintergatans'' genesis. S.-A. aus Festskr.
tillägnad Werner Söderhjelm. Helsingfors. 1919.

Berg, R. G:son, Litteraturbilder. Andra Sämlingen. Stock-
holm, Norstedt. 1919. Kr. 10. (Darin u. a. : Bellmans
spräkbruk.)

Bing, J. H., Ibsens Brand. En kritisk Studie. Kristiania,
Steen. Kr. 5.

Book, F., G. Castren,R. Steffen, O. Sy Iwan, Svenska
litteraturens hi.storia. Heft 28. Stocliholm, Norstedt.
Kr. 1.50.

Danske Folkeböger fra 16. og 17. Aarhundrede. Udg.
af J. P. Jacobsen, .1. Olrik og R. PauUi. (Det danske
Sprog- og Litteraturselskab.) IV'. Kopenhagen, Gyldendal.
Kr. 625.

Friesen, 0. von, Run-grafstenen frän S. Unnaryds Kyrka,
Västbo härad. S.-A. aus Meddelanden frän Norra Smä-
lands fornminnesförening 1919.

Geijer, H., Medelpads folkmäl. Angermanlands folkmäl.
S.-A. aus Sverige. Geogr. topogr. statistisk beskrivning.
Stockholm. 1919.

Gran, G., Norsk aandsliv i hundrede aar. III. Sämling.
Kristiania, H. Aschehoug. Kr. 8.

Grip, E., J. O. Wallin. En livsbild. Stockholm, J. A.
Lindblad. Kr. 2.25.

Gröndahl, J., H. Wergeland, the Norwegian Poet, with
tran.slations. Privately printed.

Gunnarsson, G., Föstbra? lur. Saga frä Landnamsöld.
Jakob Joh. Smäri islenzkadi. Kopenhagen, Gyldendal.
Kr. 8..50.

Holmbäck, Ake, Atten och arvet enligt Sveriges medel-
tidslagar. üppsala. 1919.

Islandica. An Annual Relating to Iceland and the Fiske
Icelandic Colleotion in Cornell University Library ; Vol. XII.
Modern Icelandic by Halldor Hermansson. Cornell Uni-
versity Library Ithaca, New -York. 66 S. 8".

Knudsen, G,, Den danske stednavneunders0gels6. S.-A.

aus Namn och Bygd. 1919.

Konow, W., Björnson og Lie. Smaa erindringer om de
to störe. Kristiania, A. Aschehoug. Kr. 5.

Lindroth, Hjalmar, Om namuen Skagerack og Kattegatt.
S.-A. aus Göteborgs Dagblad. 7. Juni 1919.

Lindroth, Hjalmar, Folkspräk i Bohuslän. S.-A. aus
Sverige, utg. av 0. Sjögren. 1919.

Marcus, C. D., Strindbergs Dramatik. Mit Abbildungen
nach Svend Gade, Ernst Stern und Pasetti. München,
G. Müller. 1918. VII, 486 S. gr. 8. M. 12, geb. M. 15.

Noreen, Ad., Grunddragen av moder.sma.lets ordbild-

ningslära. I. Avledning. Sommarkurserna i Upps.ala 1919.

Grundlinjer tili föreläsningar.
Norlind,'T., E. G. Geijer som musiker. Stockholm, W^ihl-

ström och Widstrand. Kr. 8..50.

Norske f olKe vi ser fra middlealderen Med indledninger

og anmerkninger ved K. Liestöl og M. Moe. Kristiania,

J. Dvbwad. Kr. 3.50.

Olrik', A., Folkelige Afhandliuger. Kopenhagen, Gylden-
dal. Kr. 8.
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Olsen, Magnus, De norske stedsnavne i Gisle Surssons-
saga. S.-A. aus Aarbtiger for nord. oldkynii. 1918. Kopen-
hagen. 1919.

Ol.sen, Magnus, Nor.ske bvgdenavne. S.-A. aus Maal og
Minne. 1919.

Olsen, Magnus, Et runefund i Frogner Kirkepaa Romerike.
8.-A. aus Afteuposten. 21. Sept. 1919.

Ranisch, W., Eddalieder mit Grammatik, Uebersetjiung
und Erläuterungen. Aeudr. 13« S. 8". Sammlung
Göschen. 171.

Samuel sson, Sixten, Värmlands folkmäl. S.-A. aus En
bok om Värmland. 1917.

S ö r m I a n d a b o k e n. .Stockliolm 1918. (Enthält u. a:
Sönnlands l'olkmal von B. Hesselman, — De sörmländska
allmogebyggnaderna von S. Ambrosiani. — Folkseder och
folktro, von Elsbeth Funcli. — Sörmlands skalder. Skal-
dernas Sörmland, von R. G:son Berg.)

Stampa, R.. H. C. Andersen og hans naermeste Omgang.
Kopenhagen, Aschehoug & Oo. 28S S. 8". Kr. 10.

Weber, Leopold, Die Götter der Edda. München, Musarion
Verlag. 195 S. 8».

Baske rville, Charles Read, Dramatic Aspects of Medieval
Folk Festivals in England. S.-A. aus Studies in Philoloev

Baxalgette, Leon. Walt Whitman. Tran.slated by Ellen
Fitzgerald. New York, Doubleday, Page & Co. ' '

Beiträge, Wiener, zur englischen Philologie. Begr.
von weil. J. Schipper, unter Mitw. von em. Prof. Dr.
A. Pogatscher . . . hrsg. von Prof. Dr. Karl Luick. 49. Bd.
Wien, W. Braumüller, gr. 8. — Finsterbusch, Franz,
Dr., Der Versbau der mittelengl. Dichtungen Sir Perceval
of Gales und Sir Degrevant. 1918. (Umschl.: 1919.) XI,
181 S. 49. Bd. M. lU.

Boynton, Percv Holmes, London in English Literature.
Chicago, The tTniversity of Chicago Press. XII, 340 S.
8". $2.

B g h o 1 m, N., English Prepositions. Kopenhagen, Gy Idendäl.
Brahde, A., Studier over Engciske Priepositioner. En

principiel Uudersögelse. Kopenhagen, Schönberg. Kr. .">.

Brooke, Stopford A., Naturalism in English Poetrv.
London, .J. M. Dent & Co.

Brown, Arthur C. L., The Grail and the English ,Sir
Perceval'. S.-A. aus Modern Philology XVII.

Buckle, George E., The Life of Benjamin Disraeli, Earl
of Beaconsfield. Vols. V and VI. New York u. London.
The Macraillan Co.

Campbell, Oscar James, The Position of the ,Roode en
Witte Roos' in the Saga of King Richard III. Madison,
University of Wisconsin. 1919. (üniversity of Wisconsin
Studies in Language and Literature, Nr. 5.)

Chambers, R. W., An Introduction to the Study of
Beowulf. Cambridge, Univcr.->ity Press. 19'.^0.

Coleridge, Samuel Taylor, Biog'raphia literaria, chapteis
1-4, 14—22; and Wordsworth (William): Prefaces and
essays on poetry. 1800—1815. Ed. by George Sauipson.
Intro. essav bv'Sir Arthur Quiller-Couch, «vo., pp. 807,
10 s. net. . Canib. Univ. Pr. 1920.

Cook, A. K., A Commeutai'y upon Brownin^i's „The Ring
and the Book". 80. Oxford, [Tniversity Press. 10 s.

Cory, Herb. EUsworth, Edmund Spenser. A i-ritical study.
Berkeley, University of California Press. VIII, 478 S.

"

Crotch, W. Walten The Touchstbne of Dickens. 8vo.
pp. 197, 6 s net. London, Chapraan 6c H. 1920.

Cruickshank, A. H.. Philip Massinger. Oxford, Black-
weü. 285 S. 15 s.

De la Mare, AValter, Rupert Brooke and the Intellectual
Imagination. New York, Harcourt, Brace and Howe.

Dyke. Henry van, Studies in Tennyson. New York,
Charles Scribner's Sons.

English Poems. Selected and Edited with Illustrative
and Explanatory Notes and Bibliographies bv Walter
(J. Bronson. Old English and Middle English Periods.
X, 424 S. — The Elizabethan Age and the Puritan Period.
XVIII, 544 S. —-The Restoration and the Eighteenth
Century. XIV, .588 S. - The Nineteanth Century. XVI,
020 S. Chicago, The University of Chicago Pre.ss. Jeder
Band # 1.25.

Krskine, John, Walt Whitman. Dijou. 10 S. S". S.A.
aus Revue de Bourgogne.

Fellowes., E. H., English Madrigal Verse. 1588—1682.
Oxford, University Press.

Firth, C. H., Political signilicance of „GuUiver's travels".

8vo swd. 1 s. 6 d. net. (British Academv). London,
Milford. 1920.

Fontainas, A., La Vie d'Edgar Poe. Paris, Mercure de
France. Fr. 5.95.

Gr een wo od , George, Sir, Shakspere's handwriting. 8vo.

pp. 86, .swd. 2 s. net. London, Lane.
Handley, G. M., Notes on Dickens's „Martin Chuzzlewit".

Cr. 8vo. pp. -55, swd. 1 s. Od. net. (Normal tutorial ser.)

London, Normal Pr. 1920.

Hau gh ton, William, Englishmen for My Money, or a
Woman Will Have Her W'ill. Edited with Introduction
and Notes by Albert CroU Baugh. Philadelphia, üni-
veriäity of Penns^-lvania dissertation. 2 S.

Hazeltine, Alice J.. A Sudy of William Shenstone and
of His Critics, with Fifteen of His Unpublished Poems
and Five of His Unpublished Latin Inscriptions. Menasha,
Wisconsin.

H ergesh eimer, Jos., Hugh Walpole: An Appreciation.
New York, George H. Doran Comp. 1919. 05 S. 8".

Hesameron Anglice or The old English Hexameron.
Edited with an introduction, collation of all the MSS.,
a modern. English translation, parallel passages from the
other works of Aelfric and notes on the sources by S. ,T.

Crawford. (Bibliothek der Angelsächsischen Prosa.
X. Band.) Hamburg, H. Grand. M. 25.

Hinze, Otto, Studien zu Ben .Jonsons Namengebung in

seinen Dramen. Diss. Leipzig. «4 S. 8".

Hulme, William Henry, Richard Rolle of Hampole's
Mending of Life. Western Reserve UniveTsitv Bulletin.
New Series, Vol. XXI, Nr. 4, May 1918.

Jenkinson, Editha, The Art of Writing Verse: the
Malory introduction to Prosodv. London, E. Macdonald.
2 s. 6 d.

Jones, Daniel, An English Prououncing Dictionary on
strictlv phonetic principles. A second edition. London,
Dent '& Sons. 419 S. 8". 7'6.

.lones, H. S. V., Spenser's Defense of Lord Grey. Uni-
vei-sity of Illinois Studies in Language and Literature.
V, no. 8. Urbana. University of Illinois. 1919.

Krüger, Gustav, Prof. Dr., Englische Synonymik, Samm-
lung sinnverwandter engl. Wörter. Mittlere Ausg. 2.. verb.
Äull. Dresden, C. A. Koch. 1919. 224 S. 8". M. 4.80.

Krüger, Gustav, Prof. Dr , Die wichtigsten sinnverwandten
W'örter des Englischen. 8. Aufl. Dresden, C. A. Koch.
1920. 80 S. kl. 8». M. 1.00.

Lawson, Alexander, A St. Andrew's Trea.sury of Scottish
Verse. Selected, arranged and edited. London, Black,
XIV, 281 S. 8". 7 s. d.

Leipziger Beiträge zur englischen Philologie, heraus-
gegeben von Max Förster, Geh. Hofrat und o. ö. Prof.
an der Universität Leipzig. 1. Heft. Studien zu Shelleys
Lyrik von Dr. Hubert Husch er. 1919. Geh. M. 10. —
2. Heft. Thai keray als historischer Romanschriftsteller,
vonDr.Gudrun V'ogel. Geh. M.8. Leipzig, Tauchnitz. 1920.

Looney, J.Thomas, „Shakespeare" Identified in Edward
De Vere the Seventeenth Earl of Oxford. London, Cecil

Palmer. 21 s.

Liibbock, Percv. The Letters of Henry .Tames. Edited.
New York, Charles Scribner's Sons. •/ Bde.

Lyon, John Henry Hobart. A Study of the Newe Meta-
morphosis, written by J. M. Gent. lOOO. New York,
Columbia University Press.

Mackail, J. W., W. J. Courthopo. 1842-1917. (From
Proceedings of British Academy. IX.) London, H. Mil-

ford. 1 s. 6 d.

Moore, Samuel, Beowulf Notes. Reprinted from tln'

Journal of English and Germanic Philology. XVllI.
Mutschmann, H., Milton und das Licht. Die Geschieht

einer Seelenerkrankung. Halle, Niemever. 86 S. .'^ .

-M. 2.80. S.-A. aus Beiblatt zur Anslia XXX, 11/12.

Nashe, Tb., The Percv Reprints. Ed. bv H. F. B. Breti-

Smith. Nr. 1: The vnfortvnate Trauel'ler. By Thomiis
Nashe. Oxford,- Basil Blackwell. 5 s.

Ouions, G. T., A Shakespeare Glossarv. Second edition

revised. Oxford Clarendon Press. Xll, 200 8. 8». 4.
Oxford English Dictionary, The, Edited bv Sii-

.1. Murray etc. Vol. X. Ti — i^:\'is(ir — \'i/utr. ByW..A.
Craigie. " Oxford, Clarendon Press. 1920. Fol. s." 2.6.
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Paine, Albert Bigelow, Moments with-Mark Twain.
New York, Hai-per & Brothers. $ 1.50.

Phelps, Will. Lyon, The Ailvance of English Poetry in

the Twentieth Century. London. Allen & Unwin. 6/6.

RaUi, Augustus, A (-Juitle to Carlyle. London, George
Allen & t'nwin.

Hedin, Mats, Studies nn uncompounded personal names
in English. Tppsala, 1919.

Russell, Francis Theresa. Satire in the Victorian Novel.
New York u. London. The Macmillan Co. 19'2'i.

Schröer, Arnold, Neuenglische Elementargranimatik.
Lautlehre, Formenlehre, Beispielsätze. Wortbildungslehre
mit phonetischer Aussprachebezeichnung für den prak-
tischen Gebrauch an der Hochschule und den Selbst-
unterricht Erwach.sener. 2. Aufl.
Vm, 21S S. 8». M. l + rjO^io T.

Shafer, Rob., The English Gde to 1660. An Essay in

Literary History. Princeton. N. J.; Princeton University
Press; Lonilon, Humphrey Milford. VI. 167 S. :? s. 6 (1.

>Shore, W. Teignmouth , Shakespeare'» Seif. London,
Philip Allan. 1S6 S. 8«. .5 s.

Sinnett, A. P., Tennysim an Occultist, as his Writings
prove. Theosoph. Publ. House.

Stonyhurst Pageants, The. Edited, with introduction
bv C. Brown. Göttingen. Vandenhoeck &. Ruprecht.
1920. Baltimore, .Johns Hopkins Press. .SO u. 302 S.

gr. 80. Doli. 2 = 8 s. 6 d. = M. 12. (Hesperia, Er-
gänzungsreihe 7.)

Strandberg, O., The Rime-Vowels of Cursor Mundi.
A phonological and etvmological investigation. Diss.
Uppsala, Almqvist and Wiksell. XVI, 232 S. 8".

Swif t's Tale of a Tub. Battle of the Books and -Meohanical
Operation of the Spirit, edited with appendixes containing
the Historv of Martin, Wotton's übservations upon the
Tale of a'Tub, Curll's Complete Key etc. Bv A. C.
Guthkelch an<l D. Nicol Snmth. 8'>. Ojxford üiiiversity
Press.

Thomas, W.. Beowulf et les premiers fragments epiques
anglo-saxons. Etüde oritique et traduction. Paris, H.
Didier. Fr. 2.50.

\'illard, Leonie, La Femme Anglaise au XIX'' siecle
et son evolution d'apres le roman auglais contemporain.
Paris, Didier. 324 S.

Warren, K. M., Tennyson. London, Nat. Home Reading
Union. 1 s.

Wedel, Theodore Otto, The Medieval Attitüde toward
Astrology, particularly in England. Yale Studies in
EnglLsh iiX. New Ha'ven, Yale University Press.

Whitman, Charles Huntington, A Subject-lndex to the
Poems of Edmund Spenser. New Haven, Yale University
Press. XI, 261 S. 8».

Whittier, John G., Poems: selected. Pref. by R. M.Jones.
I8mo. 1 s. 6 d. net, swd. 6 d. net (Westminster classics.)

London, ..Athenaeum".
Williams, Stanley T., The Life of Timon of Athens.
(The Yale Shakespeare.) New Haven, Y'ale University
Press.

Wright, Thomas, The Life of .lohn Pavne. London,
T. Fisher Unwin. 28 s.

'Wvld, Henrv Cecil, A History of Modern Colloquial
English. London, Fishor Unwin. 414 S. 8». 21 s.

Bottiglioni, Gino, L' ape e 1' alveare nelle lingue ro-
manze. Pisa, tip. ed. Mariotti. 85 S. S".

Mendizabal, R., Monografia histörico-morfolögica del
verbo latino. Madrid. 1918. 8". 223 pags.

Rohlfs, G, Ager, Area, Atrium. Eine Studie zur rom.
Wortgeschichte. Berliner Diss. 69 S. 8".

Rubio Piqu eras. F., El latin en la Edad Media. Apuntes
para su estudio a base del en que esta escrito el fuero
de Cuenca. Toledo, A. Garijo Borque. 1919. 4". 40 p.

I
Savj -Lopez, P., Le origini neolatine, a cura del prof.

•- P. E. Guarnerio. Milano, Hoepli. 387 S. L. 10.

(dam, P., Contribution a l'etude de la langue des me-
moires de Saint- Simon. Le Vocabulaire et les Images.
These pour le doctorat es lettres presentee a la Faculte
des letU-es de 1' Universite de Paris. Nancy-Paris-Stras-
bourg, impr. libr. - editeurs Berger- Levrault. 1920. 8".

VIII, 2.59 p.

m.yot, Les Amours pastorales de Daphnis et Chloe

eorites en grec par Longus et traduites en francais par
Amyot avec les ligures dessinees et gravees sur Dois par
Carlegle. Paris, Pichon. 146 S.

An thologie poetique fran(,'atse. XVIIl'' siecle. Poemes
choisis avec introd>iction, notices et notes, par Maurice
Allem. Paris, libr. Garnier freres. 1919. 18». XLV,
516 p. Fr. 4.90.

Arbelet, Pavil, La Jeunesse de Stendhal. I: Grenoble,
1783—1799. Paris, librairie Edouard Champion. 1919.
8". XVIII, 411 S. Bibliothfeque stendhalienne. (Appen-
dice aux reuvres oompletes.)

Arbelet, Paul, La Jeunesse de Stendhal. U : Paris-Milan.
1799—1802. Paris, librairie Edouard Champion. 1919.

8°. 250 S. Bibliotheque stendhalienne. (Appendice aux
Oeuvres completes.)

Baldensperger, Fernand, Goethe en France. Etüde de
litterature comparee. 2'' edition , revue. Coulomniiers,
impr. Paul Brodard. Paris, librairie Hachette & Cie.

1920. 8». 402 S.

Barine, Arvede, Alfred de Musset. 7'' edition. Paris, libr.

Hachette. 1919. 16». 183 S. Fr. 4. Les Grands Ecri-

vains fran(,'ais.

Bauche, Henri, Le langage populaire. Grammaire, syn-
taxe et dictionnaire du fran(,'ais tel qu'on le parle dans
le peuple de Paris avec tous les termes d'argot usuel.

Paris, Payot & Cie. Un volume. 16». 288 p. Fr. 9.

Beaunier, Andre, La Jeunesse de Joseph Joubert. Paris,

Perrin & Cie. IX, 348 S. Fr. 3..d0.

Beiträge, Marburger, zur romanischen Philologie. Hrsg.
v. Eduard Wechssler. 15. Heft. gr. 8». Marburg, A. Ebel.
— Schramme, Albert, Realschuloherlehrer Dr.: Mar-
guerite ou la blanche biche. Erläuterungen eines fran-

zösischen Volksliedes. 1920. 15. Heft. X, 172 S. M. 15.

[Ein Stück erschien auch als Marburger Diss.]

Boissier, Gaston, Mme de Sevigne. S« edition. Paris,

libr. Hachette. 1919. 16». 167 S. Fr. 4. Les Grands
Ecrivains fran(;.ais.

Bollendorf, Peter, Karl Mager und seine Methode des
fremdsprachlichen, besonders des französischen Unter-
richts. Diss. Würzburg. IV, 96 S. 8».

Bonnafe, Ed., Dictionnaire etymologique et historique

des Anglicismes. L'Anglicisme et l'Anglo-americauisme

dans la langue fran^aise. Prefaoe de M. Ferdinand Brunot.
Paris, Delagrave. Fr. 13. geb. Fr. 16.

Bordeaux, H., La Vie au theätre. 4'' serie. 1913— 1919.

Le theätre de M. Frany-ois de Curel. Le theätre au
front. Paul Bourget. Pa\il Hervieu. Henri Lavedan etc.

Paris, Plon-Nourrit. III, 487 S. Fr. 7.

Boschot, Ad.. Ilne vie romantique. Hector Berlioz. Paris,

Plon-Nourrit. 8". 426 S. Fr. 6.50.

Bontroux, Emile, Pascal. 7e edition. Paris, libr. Hachette.

1919. 16". 207 S. et portrait. Fr. 4. Les Grands Ecri-

vains fran^ais.

Bovio. Corso, Romain Rolland. Napoli, libr. ed. La
Luce del pensiero (.s. tip.). 1919. 16». 38 S. L. 1. Biblio-

teca di arte, lettere e vita sociale, n" 1.

Butt et, Ch. de, -Aperpu de la vie de Xavier de Maistre

d'apres sa correspondance, des notes et des souvenirs de

famille. Grenoble, impr.-editeurs Allier freres. 1919. 4».

219 p. et gravures.
Cain.G., Anciens theätres de Paris. Paria, E. Fasquelle. Fr. 10.

Catalogue general de la librairie fran^aise, continuation

de l'ouvrage d'Otto Lorenz T. 27. (Table des matieres

du t. 26. 1913-1915) Redige par D. Jordell. Fase. 1.

Paris, Jordell. 240 S.

Chateaubriand. Voyage au Mont-Blanc. Nouvelle edi-

tion suivi d'une etude sur Chateaubriand et la Montagne.
Par Gabriel Faure. Grenoble, .Jules Key. Fr. 5.

Chateaubriand, FranQois Rene de, Memoires d'outre-

tombe. Ed , with intro. and notes, bv A. Hamilton Thonip-

son. Cr. 8vo. pp. 117, 4 s. net. Camb. Univ. Pr. 1920.

Chenier, Andre, ffiuvres completes de Andre Chenier

publiees d'apres les manuscrits, par Paul Dimoff. T. 3.

Elegies. Epitres. Ödes. lambes. Poesies diverses. Paris,

libr. Delagrave. 1919. 18» Jesus. XIII, H36 S. Fr. 6.

Constant d e Rebecque, H. Benjamin, Adolphe. Edition

historique et critique par Gustav Rudier. New Y'ork,

Longmans. Manchester, Univ. Press. LXXXYI, .XXI,

168 S. $ 2.60. 7. s 6 d.

Pelahave, Ernest, Verlaine. Etude biographique. Paris,

A. Messein. 550 S. 8». Fr. 7.50.



287 1920. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 7. 8. 288

Dorchain, A. , L'Art des Vers. Nouv. editiou revue et

corrigee. P.aris, Garnier freres. 420 S. Fr. ">.

Doumic, R. , Conferences sur Saint-Sinion , la France Ho

Louis XIV. Paris, Hachette. Fr. •").

Du Caiup, Maxime, Theophile C4autier. 4" editiou. Paris,

lihr. Hachette. IDlll. 16». 20l p. et jvortrait. Kr. 4. Los
(irands Ecrivains frauijais.

Puliamel, Gr., Paul Claudel. Suivi de „Propos critiques".

Paris, Editions du Mercure de France. Fr. 5.25.

Faguet, Emile, Flaubevt. 4'' edition. Paris, libr. Hachette.
lyi'.l. 16". 192 S. Fr. 4. Les Grands Ecrivains franvais.

Faure, Gabriel, Au pays de Stendhal. Grenohle, Jules
Rey. Fr. 6.

Faure, G., Chateaubri.and et l'Occitanienne. Paris, Car^

teret. Fr. 10.

Fay, P. B. , Tbc Use of tu. and vuks in Moliere. Uni-
versitY of California Publications in Modern Philology
VIII, 8. Berkeley, fTniversity of California Press. 60 S. 8".

Fenelon, Les aventures de Teleniaque. Nouvellc edition,

publiee aveo une recension complete des manuscrits au-

thentiques, une introduction et des notes par Albert
Gaben, Inspecteur general de l'Instruction putilique (Col-

lection des Grands Ecrivains de la France) Deux volumes.
Paris, Hachette. .S". Brocbes Fr. 40.

l'ertre, Andre, Uu nuinoir de Ronsard au Maine-Sarcejiu.

Le Mans, iiupr. Godfroy-Bureaii. 1919. x". 4 S. et une
gravufe.

Fouillee, .Mfred , Descartes. ;!" editiun. Paris, libr.

Hachette. 1919. IB". 207 p. et portrait. Fr. 4. Les
Grands Ecrivains fran^ais.

Franz, Arthur, Zur galloroinanischen Syntax Supplement-
heft X der Zs. für franz Sprache u. Literatur. Jena,
Leipzig, Gronau.

Fun den bürg, George Baer, Feudal France in tbe French
Epic. Princeton , N. J., Princeton Uiiiversitv Press.
121 S. 8".

Gbiotti, C, e G. Dogliani, Les Ecrivains fran(,-.ais des
trois derniers siecles. Torino, Petrini. 5ÜÖ S. L. 6.

Hertz, Henri, Henri Barbusse. Son ceuvre. Etüde cri-

tique. Document jiour l'histoire de la litterature fran-

caise. Portrait et autographe. Paris, edition du Carnet
critique. gr. 16". 61 S. Fr. 2. Collection du t'arret
critique. 1"' serie. N" 1.

Hugo, Victor, Legende des Siecles. Nouvelle edition

publiee d'apres les manuscrits et les editions originales

avec des variantes, une introrluction , des notices et des
notes. Par Paul Berret. 2 Bde. Pari.s, Hachette. Fr. 60.

(Collections des Grands Ecrivains de la France)
Huguet, Edmond, Petit Glossaue des classiques fran(;ais

du XVH'- siecle contenant les mots et locutious qui ont
vieilli ou dont le sens s'est modifie. '}<• edition. Paris,

libr. Hachette & Cie. 1919. 8". VII. 410 S. Fr. 10.

.lacob, M., La Defense de Tartufe. Paris, Soc. litt, de
France. Fr. 10.

Karsenty, .losepb, Edmond Kostaud. Etüde biographique
et litteraire. Orne du portrait et3'un autogiaphe du poete.

Marseille, iiupi-. du Semaphore. Barlalier. 1919. 16°. :W S.

Kite, J^lizabeth S., Beaumarchais and tbe War of Ameri-
can ludepcndence. Forew. by .1. M. Beck 2 vols. London,
s. Phillips. ;W8, y06 s. «".' ;io s.

l.afonestre, Georges, La Fontaine. 4^' edition. Paris,

libr. Hachette. 1919. IG''. 208 S. Fr. 4. Les Grands
Kcrivains fran^ais.

Lanson, Gustave, Coineille. 5'' edition. Paris, libr.

Hachette. 1919. 16°. 207 p. et portrait. Fr. 4. Les
Grands Ecrivains frau^ais.

Lanson, Gustave, L'Art de la prose. Paris, A. Fayard
& Cie. 304 S. Broche Fr. 4.90.

Larroumet, Gustave, Racine. 5« edition. Paris, libr.

Hachette. 1919. 16". 207 p. et portrait. Fr. 4. Les
Grands Ecrivains fran^ais.

Lasserre, Pierre, Le Romantisme franfais. Essai sur la

Revolution dans les sentiments et dans les idees au
XIX" siecle; par Pierre Lasserre. Nouvelle ejition aug-
mentee d'une prefaoe. Paris, libr. Garnier freres. 1919.

18". XXXV, .148 S. Fr. 4.90.

Lemaitre, Jules. Impressioiis de Tbeätre. Onzi^me serie.

(La comedie au moyen äge — Moliere — La Chaussee
— Diderot — Tbeätre libre — Kegnard — Piron —
Meilhac — ßanville — Coppee — Parodi — Maeterlinck
etc.) Paris, ßoivin & Cie. 868 S. 8". Fr. 6.

Lescure, M. de, ChateaubHand. .5*^ edition. Paris, libr.

Hachette. 1919. 16". 20S S. Fr. 4. Les Grands Ecri
vains frangais.

Letellier, .Albert, Bossuet. Notre plus grand ecrtviiin.

Paris, impr.-editeurs Manzi , Joyant & Cie. 1920. 8".

8l'8 p. et gravures.
I>evrault, Leon, Etudes litteraires sur les grands auteurs

framjais (X VII'\ XVIIP, XIX«' siecles). Etudes critiques

et analyses. Paris, Delajdane. 740 S. Fr. 9 50.

Lippoldt, Kurt, Rejietitorium der franz. Litöratur-
geschichte in Frage und .Antwort. Breslau, Trewendt &
Granier. M. 10.

Loosch, Georg, Die impressionistische Syntax der Gon-
court, (Eine syntaktisch-stilistische l'ntersuchung ) Diss.

Erlangen. 124 S. 8".

l\Iargiotta, M., Quelques observations sur l'euiploi du
narratif simple et du figuratif simple dans la langue
franfaise. Napoli, tip. F. Giannini e figli. 14 S. 8".

Nolhac, Pierre de, Le deruior amour de Ronsard. Paris.

Dorbon-Aine. Fr. 10.

Ovide Moralise, poeme du commenoement du XI \"'

siecle, publie par C. de Boer. Tome H (livres IV -VI).

Verhandelingen der Koninlilijke Akademie van Weten-
•schappen te Amsterdam, Afd. Letterk., N. R. XXI.
.Vmsterilani, Müller. Iil20.

Pascal, B., Les lettres provinciales. Ed. by H. F. Stewart.
Manchester, Univ. Press. 8 s. 6 d.

Pfohl, Ernst, Prof:: Neues Wörterbuch d. französ. lunl

deutschen Sprache f. d. .Schul- u. Handgebrauch. 13. Aufl.

2 Teile. 1920. Leipzig, F. A. Brockhaus. XII, 620 u.

512 S. 8». In 1 Hlwbd. M. 30, in 2 Bdu. M. 36.

Pierreclin, G., Notes sur VUliers de ITsle Adam. Paris,

Messein.
Prizat, Alfred, Le Symbolisme. De Baudelaire ä Claudel.

Paris, La Renaissance du livre. Fr. 3.75.

Rabelais, Gargantua et Pantagruel. Texte transcrit et

annote, par Henri Clouzot. T. 3. 4 gravures hors texte.

Paris, libr. Larousse. 1920. 8". 156 S. Bibliotheque
Larousse.

Riddell, Agnes Rutberford, Flaubert and Maupassant: a
' literary Relationship. The Universitv of Chicago Press.
Chica°-0 111. 120 S. 8".

Roland, La Chanson de, -Traduction nouvelle d'apres le

manuscrit d'Oxford
;
par Henri Chamard. Paris, libr. .Ar-

mand Colin. 1919. 16". XI, 224 S. Fr. 3.60.

Roland, The Song of, Done into English in the original
measure by Charles .Scott Moncriff, with an introduction
by G. K. Chesterton, and a note on Technique by George
Saintsbury. London, Cbapman & Hall. 7 s. 6 d.

Ronsard, P. de, UOuvres completes de P. de Ronsard.
Nouvelle editiou revisee, augmentee et annotee par Paul
Laumonier. T. 1 , 2, 3, 4, 5, 6 , 7 et 8. Paris, libr. Al-
phonse Lemerre. 1914—1919. 8 vol. 8". T. 1 XII, 391 S.,

t. 2 481 S., t. 3 .522 S., t 4 3-'3 S., t. 5 4.57 S., t. 6 542 S..

t. 7 577 S., t. 8 406 S. Cbacjuc tome Fr. 20.

Ronsard, Pierre de, Elegie a Marie; par Pierre de Ron-
sard, Vcndomois, avec les gravures sur bois de Carlegle.

Paris, chez l'imprinieur Leon Pichon. 1920. Petit 4". 18 S.

Salomon, Michel. Portraits et paysans. Preface de Paul
Bourget de l'academie fTanc^aise. Montaigne ä Bordeaux
- William .Tames -- Quelques epistoliers: Musset, Barbey
J'Aurevilly, Zola, Taine, .1. de Maistre. La .Jeanne d".\rc

d'Anatole France. Deux maitres de l'eloquence : Raymond
Poincare, Charles Chenu. Portraits litteraires: le Mar-
quis de Vogue, Edmond Rostand, Frederic Maason. Au
paj's d'Eugenie de Guerin. La maison de Mme Roland,
etc. Paris, Perrin. Fr. 5,50.

Salver da deGrave, .J. J., Klank en Gedachte in Frank-
rijk's eil in Italie's Letterkunde. Rede ter aanvaarding
van het hoogleraarsambt in de Franse taal en letter-

kunde aan de Universiteit van Amsterdam uitgesproken
de 16e Februarie 1920. Groningen. Den Haag. J. B. Wol-
ters. Fl. 0.75.

Sand, George, Quattro lettere iuedite. pubbl. per cura di

Mario Menghini. Roma. 14 S. 8". Per le nozze di

Mario Crostarosa oon Noemi Scipioni.
Stendhal, (Euvres completes. Publiees sous la direction

de Paul Arbelet et Edouard Champion: Rome. Naples
et Florence. Texte etabli et annote par D. Muller. Pre-

face de Charles Maurras. 2 Bde. Paris, Champion.
LXXIX, 417, 515 S. 8°.
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Stendhal. De Valence a Marseille. Fragm€int inedit du
...Journal" de 1805, par Stendhal, precede de Stendhal,
tourlste, par Gabriel Faure. Valence. Ceas. -10 S.

Stephan US, H., Der frankfurter Markt oder die Frank-
furter Messe von Henricus Stephanus (Henri Estienne).
Im .\uftrage der Städtischen Historischen Kommission
in deutscher C^ebersetzung herausgegeben von Dr. .Julius
Ziehen. Mit 13 Abbildungen und dem Marktschiffgedicht
vom Jahre l.J9ö als Anhang. Frankfurt a. M., Moritz
Diestervveg. 84 S. 8". M. 4.

Stewart, H.-F., La Saintete de Pascal. Ouvrage traduit
de l'anglais par Georges Roth. Avant-propos par E. Bou-
troux. Paris, Bloud it Gay. Fr. 5.

Storm, J., Större fransk Sviitax. III. Kristiania, Gylden-
^ dal. Kr. 4.

Strohmeyer, Fritz, Französische Schulgrammatik. Ver-
kürzte Ausgabe. Leipzig, Teubner. Ib9 S. 8".

Tanq uerey, F. J., L'Evolution du verbe en anglo-fran^ais
(XIl'—XlVe sieclesl. These. Paris, Champion. 191-5.

xxjv, yes S. 8».

Tanq uerey, F. J. , Eecueil de lettres anglo-franijaises
(126")— ia99). These complementaire. Paris, Champion.
LX, 180 S.

Trombetta, Michelangelo, Q. B. Moliere e le sue opere.
Milano, Souzogno. 59 S. 16". Biblioteca del popolo
n" 625.

\ illon, Frani;ois, Les Ballades en Jargon da Manuscrit
de Stockholm. Essai de restitution et d'interpretation
precede. d'une introduction, suivi de notes et de commen-
taires, dun index des noms propres et d'un glossaire ety-
mologique par fiene-F. Guillon. Publiees par les soins
de K. Sneyders de Vogel. Groningen, Den Haag,
J. B. Wolters. 60 S. 8». Fr. 1.90. (Neophilologise
Bibliotheek.)

Vitagliano, Teresa, Victor Hugo: conferenza letta nel
teatro comunale di S. Maria Capua Vetere il 3 dicembre
1916. Lanciano, tip. Nasuti. 1920. 30 S. 8". L. 1.

Walberg. E., Date et Source de la Vie de Saint-Thomas
de Cantorbery par Benet, Moine de Saint- Auban. Extrait
de la Eomania, janvier-ootobre 1916. Paris, Champion.
1918. 22 S. 8».

W'alberg. E.. Etüde sur uu poeme anonyme relatif a un
miracle de Saint-Thomas de Cantorbery. Extrait de
Studier tillegnade Essaias Tegner du 13 iauuari 1918.

^ S. 208-276.
^

Zerega-Fombona , A., Le Symboli.sme franfais et la
Poesie espagnole moderne. Paris, Mercure de France.
1919. 85 S. 16». Fr. 75. Les Hommes et les Idees.

Anglade, .1., Les origines du gai savoir. ßecueil de
r.Academie des .Jeux J'loraux. 1919.

•Sarran, F., Petite Grammaire gasconne (Dialecte arma-
gnacais). Premiere partie. Auch, impr. F. Cocharaux.
1910 45 S. 8".

Schultz-Gora, 0., Proveuzalische Studien I. Schriften
der Wissenschaftl'. Gesellschaft in Strassburg XXXVII.
Berlin, Vereinigung wissenschaftl. Verleger.

Alfieri, Vittorio, Della tirannide. Milano, Istituto edito-
riale italiano. 297 S. 8». Raccolta di breviari intel-
lettuali. n" 146.

Anastasi, .A.lfio, Catullo e 1' umanesimo. Acireale, tip.

XX Secolo. VII, 84 S. 8°.

Baldi, Bernardino, La nautica. Introduzione e note di
Gaetano Bonifacio. Ristampa della seconda edizione
riveduta. Torino, ünione tipografico-editrice. 150 S. 8".

Con ritratto e tre tavole. L. 3. Collezione di classici
italiani con note, fondata da Pietro Tommasini-Mattiucci,
diretta da Gustavo Balsamo Crivelli. Vol. XL

B ecso, G. L., II sentimento religioso nelF opera di .\lfredo
Oriani. Roma. SA. aus Bilychnis. 43 S.

Biondi, C. , I.,' amore nella poesia del Pascoli. Siena,
Lazzeri. 28 S. 8».

Bolaffi, Ezio, I ti-e scudi classici e le imitazioni. Fauo,
soc. tip. Cooperativa. 27 S. 8".

Borgese, G. A., Storia della critica romantica in Italia
con una nuova prefazione. Milano, Treves. 357 S. L. 7.50.

Bottiglioni, Luigi, Fonologia del dialetto iuiolese. Pisa,
tip. ed. Mariotti. 47 S. 8«.

Campari, A., La poesia georgica di Giovanni Pascoli.
Bologna, Coop. tip. Mareggiani. 70 S. 8°.

Caro, Annibale, Lettere familiär! 1531— 1544. Pubbl. di
SU gli original! palatini e di su 1' apografo parigino, a
cura di Mario Meughini. Firenze, Sansoni. lA, 354 S.
L. 7.

Castellano, G. , Introduzione allo studio delle opere di
Benedetto Croce. Note bibliografiche e critiche. Bari,
Laterza. XII, 320 S. 8«. L. 7.-30.

Cesareo, Giov. Alfr., Gaspara Stampa donna e pnetessa.
Napoli, soc. ed. F. Perrella. 90 S. 8». L. 10. Biblioteca
della Rassegna I.

Chiappelli. Luigi, I nomi di donna in Pistoia dall' alto
medioevo al secolo XIII. Pistoia, tip. ditta A. Paoinotti
e C. 1920. 35 S. 8». Nozze Chiappelli-Zdekauer.

C och in, H., Petrarque et les rois de France. Paris, S.A.
aus Annuaire-BuUetin de la Societe de l'histoire de France
1917.

Croce, Ben, Giösue Carducci. Nuova ed. Bari, Laterza.
153 S. 8». L. 5..50.

Croce, Ben., Giovanni Pascoli. Studio critico. Nuova
edizione. Bari, Laterza & Figli. {Biblioteca di cultura
moderna 98.) IV, 133 S. 8». L. 6.50.

Dante Alighieri. La Divina Commedia, ridotta a
miglior lezione con 1' aiuto di ottimi manoscritti italiani
e forestieri, e soccorsa di note edite ed inedite antiche
e moderne per cura di Gius. Campi. Nuova ristampa.
Torino, Unione tip.-ed. S". 3 vols. 5, 837; 726; 719;
LXX, 173 S. Con ritratto e centoventinove tavole, L. 60.

Dante Alighieri. La Vita Nuova, col commento di

G. L. Passerini suUa lezione della sooieta dantesca ita-

liana. Procurata da Michele Barbi. Palermo, R. Sandron.
ym, 232 S. L. 5.

Dinsmore, C. A. , Life of Dante Alighieri. Biography,
with a study of the ,,Divine Comedy". Boston, Houghton
Mifflin. XVI, .306 8. 8». $ 2.Ö0. London, Constable. lös.

Finzi, G., Giacomo Leopardi. Sa vie et son oeuvre. Tra-
duits de Titalien avec l'autorisation de l'auteur; par Mme
Thierard-Baudrillard. Paris. Perrin & Cie. 1920. VIII,
280 S. 16°. Fr. 5.

Foligno, Cesare, Epochs of Italian Literature. Oxford,
Clarendon Press. 3 s,

Foresti, Arnaldo, Postille di cronologia petrarchesca.
Napoli, soc. ed. F. Perrella. 15 S. 8". S.-A. aus La
Rassegna.

Fregni. Giuseppe, Dante e Beatrice ; del nome di Beatrice
e se cioe questo nome di Beatrice, a cui Dante allude
continuamente nella Vita Nuova, nel Convito e nella Di-
vina Commedia, fu veramente la figlia di Folco Portinari
e la sua amante, o se invece, non fu che una visione e
r effetto magico delle origini e della composizione triplice

del nomestesso: studi critici, storici e filologici. Modena,
Societä tip. modenese. 1919. 20 S. 8". Cent. -50.

Galilei, Galileo , Opere letterarie, con prefazione di

R. Balsamo-Crivelli; e note di vari. Milano, Sonzogno.
259 S. L. 2.

Germano.R., Di alcuni Scolari di Giuseppe Parini. Lucca,
tip. Baroni. 135 S. 8". L. 4.

Giuriato, A., Canzoniere vicentino. Vicenza, Casa edi-

trice La Cartolibraria. 315 S. L. 3.50.

Grandgent, C. H., Dante. A new Biography. London,
Harrap. 404 S. 8°. 7 s. 6 d.

Gualtieri, V. G. . Sul romanticismo calabrese. In mar-
gine alle lezioni V—VIII di F. De Sanctis su „La lette-

ratura italiana nel sec. XIX". Campobasso, Colitti. 40 S.

8°. L. 1.

Guerrini, Olindo, e Corrado Ricci, Giobbe. Serena
concezione di Marco Balossardi, con prefazione di C. Ricci,

commenti di L. Lodi e carieature di A. Majani. Roma,
Formiggini. 237 S. L. 5.50. Classic! del ridere 35.

lusinga, .Artiu-o, Michelangelo poeta. Palermo, libr. Mo-
derna. 80 S. 8». L. 3.

Labusquette, J?obert de, Autour de Dante. Les Bea-
trices. L'Amour et la Femme en (r>ccitanie. L'Amour et

la Femme en Toscane. Les Femnies de Dante. Paris,

A. Picard. IX, 813 S. Breche: Fr. 30.

Leopardi, Giacomo, I canti, con la vita del poeta narrata

di SU r Epistolario da .Michele Scherillo. Quarta edizione,

rinnovata e aumentata. Jdilano, V. Hoepli (ü. .411egretti.

1920. XIV. 497 S. Ifi". I>. 7.50. Biblioteca classica

hoepliana.

20.
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Lorenzetti, Paolo, La bellezza e Tamore nei traltati
del Cinquecento. Pisa, tip. succ. Fratelli Nistri. 175 S.

8°. S.-A. aus Annali della r. scuola normale superiore.
Manzoni. A., I Promessi Sposi. Stoiia milauese del se-

oolo XVII. scoperta e rifatta. Nuova edizione a cura di

l^ Cerquetti. Milaiio, Hoepli. IV, 57-5 S. L. 4.

Manzoni, A., I Promessi Sposi. Edizione critica con note
dichiarative e illustrazioni storiche a cura di P. Bellezza.
Milano, L. F. Cogliati. 7.50 S. L. •''i.

Manzoni, A, Liriche. Introduzione e note di A. Momi-
gliano. Con tre tavole. Torino, ünione tip. ed. torinese.
Collezione di classici italiani con note XXXVIl.

Maranesi, Gr., Fraiicesca da ßimiui nella critica. Fermo,
Stab. tip. Cooperativo. 46 S. 8".

Marenduzzo, A, Vocaboli italiani meno comuni e meno
noti. Livorno, R. Giusti. 1.51 8. L. 1.40.

Maugeri, Gius., Appnnti folkloristici su Aci-Castello.
Catania, V. Giannotta. 8 S. 8". Cent. .50.

Mazzini, G. , Epistolario. Vol. XllI—XV. Imola, Tip.
G. Galeati. XVIH, .5'25 S. VIII, 487 S. VI, 380 S.

Meccoli, II Santo di Assisi. Livorno, R. Giusti. 1-50 S.

L. 1.50.

Meli, GioY., Le lettere, interaniente pubblicate e dichiarate
con note da Giovauna Micali. Palermo, A. Trimarchi.
254 S. L. 5.

Monti, Vinc. , Lezioui di eloquenza. Milano. Ist. ed. ital.

2-58 S. Eaccolta di breviari intellettuali n. IM.
Mura Marras, Salvatore, Ri^u e plantu : rimas sardas
Bologna, Stab, poligr. riuuiti. 4::il S. L. 7.

Nicolini, F.. La puerizia e 1' adolesoenza dell' abate Ga-
liani (1735— 1745): notizie, lettere, versi, documenti. Napoli.
31 S. S.-A. aus Archivio storico per le provincie iia-

poletane.
Nievo, L, Spartaco. Tragedia inedita curata sul mauo-

soritto autografo, con uua nota di V. Errante. Lanciano,
Carabba. 149 S. L. 1.20. Scrittori nostri 70.

Ortiz, E. , Umanita e modernita di Dante: prolusioue a
im corso sulla ..Divina Conimedia" letta all' universitä
di Bucarest. Roma. Off. Poligr. Italiana. 21 S.

Pascbini. Pio, Un umanista disgraziato nel Cinquecento

:

Public Francesco Spinola. Venezia, tip. C. Ferrari. 124 S.
8*. S.-A. aus Nuovo Archivio Veneto.

Rabjzzani, Giov., Sterne in Italia. Hiflessi nostrani del-
Fumorismo sentimentale, con prefazione di O.Gori. Roma,
A. F. Formiggini. XXXIX. 266 S. L. 12.

Rovetta, Girolamo, Dramatis personae: antologia dei tipi

e delle ligure di Girolamo Rovetta, con prefazione di

Renato Simoni. Milano, casa ed. Baldini e Castoldi (s. tip.).

1920. XII, 388 S. 16». L. 6.

Rovinelli, Attilio, II gergo nella societa, nella .storia.

nella letteratura. con alcuni saggi di vocabolario di vari
gergbi. Milano, casa ed. Soiizogno. 57 S. 8". Biblioteca
del popolo n" 627.

Sacchetti Sassetti, Angelo, Giuseppe Gioacchino Belli
a Perugia Rieti, tip. Trinchi. 1919. 15 S. 8". Con
tre lettere di Giuseppe Gioacchino Belli al prof. Antonio
Mezzanotte. — Per le nozze Alarcucci-De Tullio.

Santanera, A., Cacciaguida. Sul canto XV del Paradiso.
Torino, S. Lattes e C. 33 S. L. 2.50.

Scalia. G., L' utilitA dello studio dei trecentisii. Catania,
V. Giannotta. 37 S. L. 1..50.

Scan dura, Seh., II pensiero politico di Vitr. Alfieri e le

.sue fonti. Catania, Vinc Muglia. 164 S. 8». L. 6..50.

Scaturro, .\lberto. Studio su Giovanni Meli. Sciacca, tip.

ed. B. Guadagna. 65 S. 8°.

Scbiliro, V., I motivi estetici dell' arte d' annunziana.
Catania, Giannotta. 266 S. 8».

Sciab barrasi, Cr., La Matelda dantesca. Caltanissetta,
tip. Ospizio di beneficenza. 16 S. 8".

Scrocca, .\., Giambattista Vico nella „Critica" di Hene-
detto Croce. Napoli, Giannini. L. 4.

Sedgwick, H. D., Dante. New Haven . Vale University
Press. London, Milford. 6 s. 6 d.

Sicardi, E., II Novellino e altre novelle antiche. Livoiiio,
Giusti. 82, 238 S. L. 4.

Studi e documenti su Giovanni Meli, |pubblicati a cura
di| Edoardo Alfano. Opuscoli 1—.5. Palermo, tip.

E. Priulla. 1919. 5 opusc. (p. 1—92). L. 5.

Tommaseo. Niccolo, Confessioni, a cura di Guido Battelli.

Lanciano, G Carabba. 1919. XII, 120 S. 16". L. 2.

Scrittori italiani e strauieri, n" 145.

Tommaseo, N. , Dell' Italia. Torino, Unione tip. ed. to-
rinese. 2 Bd. 276, 284 S. L. 3.60 der Band. Collezione
di classici italiani con note.

Troilo, E., Giordano Bruno Roma, A. Formiggini. 78 S.

L. 1.50. Profili n. 47.

Turri, V., I piu celebrati scrittori italiani nella vita e

nelle opere, ad uso del ginnasio moderno. Vol. I: Dante.
Petrarca, Boccaccio, Machiavelli, Ariosto. Torino, Pai-a-
via e Co. 348 S. L. 6.50.

Walser, Ernst, .Studien zur "Weltanschauung der Renais-
sance. Basel, Bruno Schwabe & Co. 37 S. 8". Fr. 1.-50.

Zaocaria E., Raccolta di voei affatto sconosciute o mal
note ai lessicografi ed ai filologi. Marradi, tip. F. Ra-
vagli. XXI, 336 S. L. 10.

Zappia, 11 V., Di una vecchia questione di fonetica ita-

liana: divagazioni ortograficlie. Mijano-Roma-Napoli, soc'
ed. Dante Alighieri, di Albrighi, Segati e C. 33 S. 8». L. 3.

Alcover, A. M., Bibliografia filolögica de la lengua cata-
lana (Revista de Archivos Bibliotecas v Museos, M.). 1919.
XL, 265—280.

Barnils, Pere. Textes catalans aveo leur transcription
phonetique precedes d'im aperem sur les sons du catalan
par .J. .\rteaga Pereira, ordenats i publicats per P. B. Bar-
celona, Institut d'estudis catalans. 84 S. Biblioteca filo-

lögica de rinstitut de la llengua catalana V.
Bulbena Toseil, A., Diccionario catalän-castellano. Com-

puesto segün los mäs razonables estudios filolögicos y
fonolögioos en conformidad con el catalan literario tr.i-

dicional. Barcelona, Verdaguer. VII, 439 S. Pes. 8.

Armengol V^alenzuela, P., Glosari* etimolögico de
nombres de hombres, animales, plantas, rios y lugares, y
de vocablos incorporados en el lenguaje vulgär, aborigenes
de Chile y de algiin otro pais ainericauo. VoL II. San-
tiago de Chile. Imp. üniversitaria. 485 S.

Bar äi bar. F., Toponomia ala versa. Nombres de entidades,
de poblaciones y de accidentes geogralicos. Toniados en
SU mavor parte del Diccionario geogräfico historico de
1802. "Ateneo, Vitoria. 1919. Num. 69. 3-11; num. 70,
5—13; num. 71, 6 9; num. 72, 9-14.

Castillo, R. del, Estudios lexicogräficos. Nahuatlismos
y barbarismos. Prölogo de J. de .1. Nufiez v Domingue/.
Mexico, Imp. Nacional 1919. XV, 2-32 S.' 4". Pes. 8.

Cejador y Frauca. .1., Historia de la lengua y literatvna
castellana Comprendidos los autores hispano-americano.s.
Epoca regional V modernista: 1888 — 1907. Segunda partp.
Tomo XI. Madrid, Tip. de la „Rev. de Arch. Bibl. \
Museos". 328 S. Pes. 10.

Dale, G J., The Religious Element in the „Comedias de
moros y cristianos" of tbe Golden Age. Washington
University Studies. Vol. VII, Humanistic Series .S. 31—40.

1919.

Diccionario gallego castellano , por la Real Academia
Gallega. Coruna, Roel. Fol Cuad. 1—11.

Espina. Conchira. Donne nel Don Chisciotte. Prologo e

traduzione di Gilberto Beocari. Lanciano, R. Carabba.
1920. 141 S. 16».

Gache, R. , Glosario de la farsa urbana. Buenos Aires. 1919.

Icaza, F. A. de, Sucesos reales que parecen imaginados
de Gutierre de Cetiua, Juan de la Cueva y Mateo Alemän.
Madrid, Fortanet. 267 S.

Menendez Pelayo, M., Ortografia racional, o sea la

Real Academia Espafiola juzgada por don M. M. P. Carla
inedita de este eminente critico a don .\lejandro l'idal y
Mon, publicada por ü. 1. Prologo de julio Cejador.
Barcelona. L. Gili. 113 S. Pes. l.oO.

Menendez Pidal, R., Manual de Gramätica histörica
espanola Cuarta ediciön, corregida y aumentada. Madrid,
Sucesores de Hornando. 1919. 299 S. 8». Pes. 8.

Menendez Pidal, Ramöu, .\ntologia de Prosistas Castel-
lanos. 384 S. 8". Pes. 4..50. .Junta para Ampliaciön di

Estudios. Centrode estudios bistöricos. .-Vlmagro 26. Madrid.
^liguelez, P., Sobre el verdadero autor del „Diälogo de

las lenguas". Escrito por .Juan Lopez de Vela.sco. Con-
testaciön al academico sefior Colarelo. Madrid. Imp.
Helenica. 159 S. 4".

Moncada, Francisco de, Empresas y Victorias alcan^adas
por el valor de pocos catalanes y aragoneses contra los

imperios de Turcos v Griegos. New\ork, Paris. 1919.

165 S. 8". Extrait de la „Revue Hispauique", T. 45.
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Poema de Mio Cid y otros monumentos de la primitiva
poesia espafiola (Roncesvalles, Auto de los Rej'es Magos,
Tres Reyes de Oriente, Disputa del alma y el ouerpo,
Razön de amor, Elena y Marios, y Cantar de Rodrigo),
editados segün los textos niAs recientes v autorizadas.
Madrid, Calleja. UU9. :368 8. 8». (Biblioteca Calleja.
Seguiida Serie)

Kodriguoz Marin, F., Nuevos datos para las biografias
de algunos escritores esparioles de los siglos XVI y XVII
(contiuuaciön) (Juan Lopez del Valle , Francisco de Pa-
niones, Nicolas Gutierrez de Angulo, D. Alvaro de Por-
tugal, Conde de Gelves, Fernando de Herrera, Jose Al-
derete Pasadas.) Boletin Academia Espafiola 1919. VI,
3?6 - 420.

Sevilla, A., Vocabulario murciano. Precedido de una intro-
ducciön. Murcia, Suc. de Nogues. 1919. XV, 207 S. Pes. 3.

Vising, Joban, Camnes Portugals Nalionalskald. (Popu-
lärt Vetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs Hügskola.
Nv följd. XVII.) Stockbolm. Albert Bonnier. VI 11, HS S.
8 ". IM.

Haas, Paul. Assoziative Erscheinungen in der Bildung des
rumänischen V'erbalstammes. Diss. Leipzig. 59 S. 8".

Jorga, N., et S. Gorceix, Anthologie de la litterature
roumaine des origines au XX'' sieole. Paris, Delagrave
845 S. Fr. fi.

- =>

l'ascu, Giorge, Gligorie Ureache. Izvoarele lui Ureache,
. Interpolärile lui Simion Dascalul si textul lui Ureache.

Studiu de istorie literarä. Jasi, Editura Autorului. 42 S.
8". Lei 4.

^Puscariu, Sextil, und Eugen Herzog, Lehrbuch der
-rumänischen Sprache. ]. Teil. Anfangsgründe. 2. verb.
u. verm. Aufl. Czernowitz, Graph. Anstalt und Verlag
„Glasul Bucovinei-' in Cemäuti. VllI, l.J6 S. 8". Lei 8.

Ithurry, Abbe, Grammaire basque, Dialecte labourdin.
Bayonne, impr. Foltzer. 1920. VIII, 4:.« S. 8». Fr. 20.

Lecuona, M., La metrica vasca. Discurso leido en la

apertura del curso academioo en el Seminario conciliar de
Vitoria. Vitoria, Imp. del Monte pio Diocesano. 1918.

44 S. 8».

Literarische Mitteilungen, Personal-
n a c h"r i c h t e n usw.

Aus der durch den f Prof. Dr. Eich. M. Meyer er-

richteten Wilhelm-Scberer-Stiftung ist ein Schererpreis in

der Höhe von M. 2000 Dr. Friedrich N e u m a n n für sein

Buch „Gescbichte des neuhochdeutschen Reimes von Opitz
bis Wielaud. Studie zur Lautgeschichte der nhd. Gemein-
sprache" (Berlin, Weidmann) zuerkannt worden.

Der ord. Professor der deutschen Philologie in Heidel-
berg, Dr. Fr. Panzer, der einen Ruf an die Universität
Köln angenommen hatte, kehrt zum Winter.semester in

seine Heidelberger Stellung zurück.
Der ao. Professor für deutsche und nordische Philo-

logie an der [Jniversität Greifswald Dr. AVerner Richter
ist zum ord. Professor daselbst ernannt worden.

Der ord. Professor der deut.sohen Philologie an der
Universität Prag Dr. Primus Lessiak wurde in gleicher
Eigenschaft an die Universität Würzburg berufen.

Der ao. Professor an der deutschen Universität zu
Prag Dr. Adolf Häuften wurde zum ord. Professor fttr

deutsche Volkskunde und für deutsche Sprache und Lite-
ratur ernannt.

Dr. Haus Heckel hat sieh an der Universität Breslau
für das Fach der neueren deutschen Literaturgeschichte
habilitiert.

Der Direktor der Stadtbibliothek zu Mainz Prof. Dr.
Gustav Binz ist zum Vizedirektor der Schweizerischen
Landesbihiliothek zu Bern ernannt worden.

Der Oberrealschulprofessor Dr. Karl Wildhagen in

Charlottenburg wurde zum ao. Professor der englischen
Philologie in Leipzig ernannt.

Der ord. Professor der englischen Philologie an der
Universität Heidelberg Dr. .Job. Hoops wurde zum korr.

Mitglied der Wiener Akademie der Wissenschaften ernannt.
Der Privatdozent Dr. Julius Pokorny in Wien ist

zum ao. Professor der keltischen Philologie an der Uni-
versität Berlin ernannt worden.

t zu Innsbruck am 25. .Vpril der Literarhistoriker
Prof. Dr. S. M. Prem im ü7. Lebensjabre.

t in Frankfurt a. M. der frühere ord Professor "der
englischen Philologie au der Universität Bonn Dr. Moritz
Trautmann, 78 .fahre alt.

Aufruf zu einer Kon rad -Ho fmann - Sp en de.

Das Andenken an Konrad Hofmann soll auf Wunsch
der Schüler und Verehrer dieses bedeutenden Forschers
und Lehrers durch ein äusseres Zeichen festgehalten werden.
Eine schlichte, künstlerisch würdige G e denkt afel soll in

den Räumen des romanischen Seminars der Universität
München, als einer hervorragenden Wirkungsstätte Hof-
manns , angebracht werden. Wir bitten , uns in der Er-
füllung einer Ehrenpflicht und in der Abtragung einer
Dankesschuld gegen den grossen Gelehrten unterstützen
zu wollen. Für jede noch so bescheidene Gabe sind wir
aufriclitig dankbar. Wer hierzu beitragen will, möge sein
Scherflein baldigst an das von Herrn Professor Dr.
O. Emmerig, München, Theresienstrasse 72/111, für die
Hofmann-Spende errichtete Postscheckkonto Nr. 22ifei9 ge-
langen lassen. Zur Vermeidung weiterer Portoausgaben
bitten wir den abgestempelten Posteinlieferungsschein als

Quittung zu betrachten. Prof. Dr. Karl Voss 1er. Prof.
Dr. Jos. Schick. Prot. Dr. Franz Muncker. Rektor
Dr. Christoph Beck. Prof. Nie. Martin.

Erwideriing zu Ltbl. 1920, S. 14.

Nach einer uralten Eibe heisst eine Stelle bei Hindelang
Ihr; im Oberallgäu, auch inSchöUang besteht nämlich ahd.i
durchweg fort, was Behaghel gänzlich übersah, als er im
Namen Eiihnch {= SchöUanger Bach), spr. eibach , urk.
öbach anno 1426, öbach 15. .Jahrb. usw., der beim Weiler
^4» ' in die Hier mündet, das Wort Eibe vermutete. Platz-
mangel Hess mir nur eine Zeile für den Eybach, der für
mich, nicht da mir '.,sichere philologische Schtilung fehlt",

sondern auf Grund zahlloser Erwägungen „Äuifier, d. h.

durch die Au fliessender Bach" bedeutet; vgl. Rörmoos,
Rormoos aus „Rörigen Moos" usw. Der eigentümliche
Zwielattt ei, nicht identisch mit schwäbisch e'i (aus ahd. i),

ist Umlaut von mhd. ou, wie die Namen Eibele (= kleine
Au>, Obermaiselstein, (ric'i {= *Geläube zu Laub), Hindelang,
oberallgäuerisch Leibdc, Abort (eig. kleine Laube), leipy

(= hd. läufig) usw. beweisen.
Auch ,,8rhar)inch aus : das Ahornach" ist keine „Lotterie".

Die Urkunden stehen auf meiner Seite. Die Mon. Boica
XXXIV Nro. 111, anno 1496, kennen einen „Acker im
.\hornach" — auch anno 1571 genannt — bei Pfronten, der
im Engentale zu suchen ist, welches seit .Jahrhunderten
von der Tiroler Grenze durchquert wird. Die Grenz-
begehuugen- anuis 1532, 1582, 1670, 1672 zeigen, dass
zwischen dem Aderhardtspach und dem .^ggenstein iler

„Acliernachifkopp' (= Ahornerskopf) sich befindet; aus der-

jenigen anno 1551 geht hervor, dass eine Oertlichkeit, „das
Scharnach" genannt, unweit des genannten Kopfes liegt. —
Leider muss icli liier enden, da der mir gewährte Raum
nicht weiter reicht imd mich bezüglich der drei übrigen
Punkte nicht zu Worte kommen lässt.

Aug. Kubier.
Ich habe meiner Rezension nichts hinzuzufügen. B h.

' spr. öü; dieser Zwielaut liegt eig. zwischen öü u. ou.
- s. Lit. des Hochstiftes Augsburg S. U, 70, 71, Reichs-

archiv München.

Notiz..
Den gennanistischen Teil redigiert Otto Behaghel (Giessen,

Hofmaiinstrasse 10), den roraanistisuhen und englischen Fritz Neu-
niann (Heidelberg, Koonstra.sso 14), und wir bitten, die Beiträge

(Rezensionen, kurze Notizen, Pei sonalnaehricliten usw.) dementsprechend

gefälligst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herren Ver-

leger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle

neuen Erscheinungen germani-stischen und ronianistischen Inhalts ihr

gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung

von O. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle

wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine

Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.

An 0. K. Reisland sind auch die. Anfragen über Honorar und Sonder-

ahzflge zu richten.
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Klemperer, Zum Verhältnis Ton Sprach
Wissenschaft und Völkerpsythologie(Lerch).

Brondal. .Suhstrater 02 Laan i Romansk og
Germansk (Sperber).

Koch, Deutsche Vergansenlieit in deutscher
Dichtung (Golther).

Hermann, Glaube und Brauch der alten
Deutschen im Unterricht (Golther).

Hermann, Einführung in die deutsche Mytho-
logie (Golther).

Sc h netz. Die rechtsrheinischen Alemannenorte
des Geographen von Ravenna (Gramer).

Schnetz, Herkunft des Namens Würzburg
(Gramer).

Walt her, Luthers Deutsche Bibel (Götze).
Kleineibst, Lichtenberg in seiner Stellung

zur deutschen Literatur (Berendsohn).
Croce. Goethe (Vossler).
Michael, Die Anfänsre der Theaterkritik in

Deutschland (v. Grolman).

Blau, Böhmerwälder Hausindustrie und Volks-
kunst (Molz).

Wirth, Synonyme, Homonyme, Redensarten
usw. der deutsch-niederländischen Sprache
(Li on).

Schücking, Kleines angelsächsisches Dichter-
buch (Binz).

Beowulf, herausgegeben von F. Holthausen,
4. A. (Binz).

Neu mann. Der Artikel Geneve des VU. Bandes
der Encyclopaedie (Klemperer).

P 1 a t e , Voltaire a! s Epentheoretiker und Dichter
der Henriade (v. Wurzbach).

Heege, Die optischen und akustischen Sinnes-
daten in Bernardin de Saint-Pierres „Paul
et Virginie- und Chateaubriands „Atala"
(Grosshäuserl.

Burkhardt, Paul Hervieu als Romancier und
als Dramatiker (St reu her).

j

Hunger, Argot, Soldatenausdrücke ... der
franz. Sprache (Spitzer).

Kolsen, Dichtungen der Trobadors, 3. Heft
i

(Lewent).
Dalgado, Contribuiijoes para a lexicologia

luso-oriental (Schuchardt).
Dalgado. Gom^alves Viana e a lexicologia

[

portuguesa de origem asiatico-africana
(Schuchardt).

Dalgado, Dialecto indo-portugues de Nega-
patao (Schuchardt).

Dalgado, Glossario Luso-asiatioo (Schu-
chardt).

Bi bliographie.
Literarische Jlitteilungen.
Personalnachrichten.
Lerch, Nachtrag zu Literaturblatt Sp. 256ff.

Einladung.
Notiz.

Viktor Klemperer, Zum Verhältnis von Sprach-
wissenschaft und Völkerpsychologie. Archiv für das
Studium der neueren Sprachen, Bd. 140 (1920). S. 125—130.

Wenn ich mich veranlasst sehe, zu V. Klemperers
Ausführungen zu obigem Thema Stelhmg zu nehmen,
so nicht so sehr wegen der damit verknüpften Be-
-sprechung meines „Futurums" — einem das Wesent-
liche darin zielsicherer erfassenden Beurteiler könnte
ich mir kaum denken — , als deswegen, weil sie über
Vosslers Stellung zur „Völkerpsychologie" objektiv

Unzutreffendes enthalten, das richtigzustellen ich, als

Vosslers bislang einziger Schüler, der nächste sein

dürfte. Nachdem Vossler selber von einer nochmaligen
Darlegung seiner seit Jahren immer wieder aus-

gesprochenen Anschauungen absehen zu sollen glaubt,

will ich, so gut ich es vermag, für ihn in die Schranken
treten.

Was Klemperer über Vosslers Verwegenheit sagt,

ist durchaus zutreffend. Nicht so seine Aufstellungen
über Vosslers „Bescheidenheit". Sie soll darin be-

stehen, dass die Philologie für Vossler nur eine Hilfs-
wissenschaft sei, und noch dazu eine Hilfswissen-

schaft zu dem, was Klemperer „ Völkerpsj-chologie"

nennt. Seine wahre Meinung darüber hat Vossler
jedoch in „Sprache als Schöpfung und Entwicklung"
(Heidelberg, Winter, 1905, S. 2-S) mit aller Deutlich-
keit ausgesprochen: „Wir glauben gerne, dass die

heutige Psj-chologie sich reiches Material und viel-

fache Belehrung aus der Sprache und vieUeicht auch
aus der Wissenschaft^ von der Sprache entneikmen
kann. Aber, wenn sie schon bei uns betteln geht,

80 soll sie sich nicht den Anschein geben , als

schenkte sie uns etwas, oder als stände sie im
Tauschhandel mit uns." Ich bin also nicht der

einzige, der „die Sprachwissenschaft allzu stolz er-

hobenen Hauptes der Völkerpsjxhologie entgegentreten
lässt"; nicht der einzige, der an „sprachwissenschaft-

licher Hybris" leidet.

Dabei kann ich das Wort „Völkerpsychologie"

nur in Anfühiningszeichen gebrauchen, da ich nicht zu
denjenigen gehöre, die an die Möglichkeit einer solchen

Wissenschaft glauben — so wenig wie H. Paul oder

Vossler. Paul führt in seinen „Prinzipien der Sprach-
geschichte" {Halle, Niemeyer, 1914, S. 13, Anm.) aus,

„. . . dass es kein anderes Bewusstsein gibt als das

einzelner Individuen, und dass man vom Be-
wusstsein eines Volkes nur bildlich reden darf

im Sinne einer grösseren oder geringeren Ueberein-
stimmung zwischen den Erscheinungen im Bewusstsein
der einzelnen Individuen". Vossler (a. a. 0., S. 22)
bemerkt dazu, die unschätzbaren Verdienste, die das

Wundtsche Werk (durch seine Irrtümer ebenso wie

durch geine Ergebnisse) unserer Wissenschaft geleistet

habe, habe Wundt der Aesthetiker und Histo-
riker und nicht der Psjxhologe Wundt geleistet.

Wenn nun eine Psychologie nicht einmal den „Völker-

psychologen" bei seiner Aufgabe fördert, so kann sie

den Sprachforscher noch weniger fördern. Der Sprach-

forscher, meint Vossler, kann mit der Herbart- bzw.

Steinthal- oder Wundtschen Psychologie genau so gut

leben wie mit dem kopernikanischen oder dem ptole-

mäischen Planetensystem — er brauche zur Erklärung

seiner Phänomene eine Fsj^chologie gerade so wenig

wie eine Astronomie. Dass ich diese Anschauungen
teile, ersieht man aus meinen Ausführungen über die

Methode von J. Haas (Literaturblatt 1919, Sp. 2:57 ff.).

Wenn Klemperer Vosslers Bescheidenheit darin

sieht, dass er die Philologie als eine Hilfswissenschaft

21
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zur Völkerpsychologie betrachte, so dürfte das auf

einer Verwechslung beruhen ^wischen Sprachgeschichte

und Sprachwissenschaft überhaupt und ausserdem

zwischen Kulturgeschichte und „Völkerpsychologie"

(d. h. einer unhistorischen Gesetzeswissenschaft). Die

Sprachwissenschaft als solche ist durchaus nicht

Hilfswissenschaft, sondern autonome Disziplin mit

spezifischen Interessen und Problemen (z. B. wenn
|

ich frage: Wieso und warum ist consuere zu coudre
'

geworden?). Die Sprachgeschichte dagegen „bedarf, da

sie wesentlich Kulturgeschichte ist, wie alle kulturelle,

d. h. äussere, analytische, deskriptive, erklärende Ge-

schichte, der Anlehnung an eine eigentliche, innere

und synthetische Spezialgeschichte" (Vossler, Logos II,

176)." Daher kann ich die Sprachgeschichte
freilich zur Hilfswissenschaft machen, und zwar zur

Hilfswissenschaft jeder beliebigen Spezialgeschichte:

nicht nur der Literaturgeschichte, sondern auch der

StaatengescLichte (indem ich z. B. zeige, wie die all-

mähliche Zentralisierung der politischen Macht sich in

einer Angleichung der übrigen Dialekte an den Zentral-

dialekt von Franzien spiegelt), oder der Geschichte

d es Heereswesens (militärische Lehnwörter!) oder auch

der Geschichte der Philosophie (Näheres bei Vossler,

Logos II, 172). So, als einer Hilfswissenschaft, hat

sich Vossler der Sprachgeschichte in „Frankreichs Kultur

im Spiegel seiner Sprachentwicklung" bedient, nämlich

zur Erläuterung und Erhellung gewisser Erscheinungen

der französischen Staats- und Literaturgeschichte.

(„Völkerpsychologie" aber hat er nicht treiben wollen
!)

In meinem „Futurum" dagegen — und das ist ein

prinzipieller Unterschied zwischen den beiden auch

sonst sehr ungleichwertigen Büchern, den Klemperer

verkannt zu haben scheint •— habe ich die Sprach-

wissenschaft nicht als Hilfswissenschaft, sondern als

durchaus autonom behandelt. Meine Fragestellung

lautete nicht: „Inwiefern lässt sich der despotische

Charakter der Franzosen aus ihrer Sprache ablesen?"

(von einer so kindlichen Benutzung der Sprachwissen-

schaft als Hilfswissenschaft war ich natürlich weit

entfernt), sondern: „1. Wie kommt das romanische

Futurum zu imperativischer Geltung?", und „2. Warum
ist diese Verwendung in gewissen Perioden der fran-

zösischen Sprachgeschichte häufiger und in anderen

weniger häufig? Warum ist sie im Französischen

häufiger als z. B. im Deutschen?" Ich kam also

durchaus von einem linguistischen Problem her, und
wenn ich zur Beantwortung der zweiten Frage psycho-

logische Fakta (Despotismus) herangezogen habe, so

habe ich damit die Psychologie in den Dienst der

Sprachwissenschaft, nicht aber die Sprachwissenschaft

in den Dienst der Psychologie gestellt (wobei ich unter

.,Psychologie" freilich etwas anderes verstanden habe

als die exakt-naturwissenschaftlichen Psychologen).

Der scheinbare Gegensatz zwischen Vosslers „Be-

scheidenheit" und meiner „Hybris" dürfte also auf

dem total verschiedenen Gegenstand unserer beiden

Veröffentlichungen beruhen. Für Vossler standen die

sprachlichen Erscheinungen, mit denen er operiert,

schon fest (ungeklärte hat er nicht herangezogen und
durfte er nicht heranziehen) — ich dagegen hatte ein

sprachwissenschaftliches Problem erst zu lösen. Ich

habe nicht etwa erst die Despotie konstatiert und sie

dann aus der Sprache beleuchtet, sondern ich habe

eine sprachliche Tatsache konstatiert (Häufigkeit bzw.

Seltenheit des Futurgebrauchs) und diese mir anders

nicht erklärliche Erscheinung schliesslich aus einer

anderen Tatsache (der „Despotie") zu erklären gesucht.
^

Solange für diese objektiv feststehenden Tatsachen,

dass das Heischefuturum erstens in gewissen Perioden

des Französischen häufiger ist als in anderen , und ;

zweitens, dass es im Französischen häufiger ist als im .-

Deutschen, eine rein sprachliche, d. h. nicht-psycho-

logische Erklärung nicht gefunden ist, muss ich die

meinige aufrechterhalten.

Kiemperers Missverständnis, als hätte ich den

französischen Volkscharakter aus dem Heischefuturum

belegen wollen (während ich höchstens zur Erklärung

der Häufigkeit des Futurgebrauchs den französischen

Volkscharakter herangezogen habe), habe ich freilich

selbst verschuldet. Durch zwei Schönheitsfehler in

der Darstellung: Einmal habe ich den französischen

Despotismus , anstatt ihn als Tatsache zu behandeln,

deren weitere Erklärung nicht meines Amtes war,

selber zu belegen und zu erklären versucht und da-

durch bei Klemperer den Anschein einer politischen

Tendenzschrift erweckt. Ich hätte einfach sagen sollen:

wenn ein Deutscher statt „Gehe!" die Form wählt:

„Du wirst " gehen !", so verfährt er despotisch; wenn
ein Franzose sich so ausdrückt, so verfährt er

despotisch ; wenn diese Ausdi-ucksweise im Fran-_,

zösischen häufiger ist als im Deutschen, so kann das

nur daran liegen, dass die Franzosen mehr zum Despo-

tismus neigen als die Deutschen. (Zum mindesten

beim Befehlen ; allein wer schon beim Sprechen

despotisch ist, pflegt es im Handeln erst recht zu

sein — was den Sprachforscher freilich nichts angeht.)

Mit dieser einfachen Feststellung hätte ich mich

sicherlich auch begnügt, wenn ich die Arbeit 1913 oder

1923 geschrieben hätte. Weil ich sie aber während

des Krieges schreiben musste, habe ich den fran-

zösischen Despotismus, um mich gegen die Gefahr der

KriegspS3-chose zu wappnen, noch eigens durch Zeug-

nisse von Deutschen aus der Vorkriegszeit und von

Franzosen selbstzu belegen mich für verpflichtet gehalten

und dadurch zwar in subjektiver Hinsicht völlige Be-

ruhigung, in objektiver aber das Gegenteil von dem
erreicht, was ich erreichen wollte : die Menge der bei

gebrachten Zeugnisse hat bei dem Rezensenten nicht

den Eindruck erweckt, als hätte ich zu erklären und

damit zu verstehen gesucht, sondern als hätte ich eine

Sammlung von „Anklagematerial" (nach Kiemperers

Ausdruck) beabsichtigt. — Ferner habe ich dieser Er-

klärung des Heischefuturums aus den allgemeinen
Zügen des französischen Volkscharakters im Verhältnis

zu viel Raum gegönnt (S. 286—342) und überdies

noch den missverständlichen Ausdruck: das Heische-

futurum sei „etwas spezifisch Französisches", ge-

braucht. Dass ich dann noch achtzig Druckseiten

(S. 343—423) darauf verwandt habe, die Zu- und Ab-

nahme des Gebrauchs in den verschiedenen Perioden

aus deren besonderen seelischen Voraussetzungen

zu erklären, bat Klemperer freilich nicht erwähnt.

Gerade diese Seiten aber zeigen, dass ich den

französischen Volkscharakter durchaus nicht als

etwas Konstantes (im Sinne der Völkerpsychologie),

sondern als etwas Wandelbares, historisch zu Er-

klärendes betrachte. Um so weniger hätte ich

auf den vorhergehenden Seiten den Anschein er-

wecken dürfen, als glaubte auch ich an eine „Völker-
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Psychologie". Die Schuld liegt hier also durchaus auf

meiner Seite.

Hingegen muss ich meine Behauptung, man könne

aus dem vergleichsweise häutigen Gebrauch des Heische-

futurums im Französischen, und zwar nur daraus, auf

eine Neigung der Franzosen zur Despotie schliessen,

voll aufrechterhalten — auch wenn Klemperer das als

..sprachwissenschattliche Hybris" bezeichnet. Vielleicht

empfiehlt es sich im Interesse der Sache, wenn ich

den Xlnterschied unserer Anschauungen einmal haar-

scharf präzisiere : Klemperer sagt, die Sprachwissen-

schaft empfange ihre Erkenntnisse erst von anderer

Seite (aus Geschichte, Literatur, Kunst) und mache

dann lediglich die Probe —- oder auf unser spezielles

Problem angewandt: ich wäre niemals auf den despo-

tischen Charakter des Heischefuturums gekommen,

wenn mir der Despotismus der Franzosen nicht schon

vorher, aus anderen Quellen, bekannt gewesen wäre.

Demgegenüber behaupte ich: wenn ich von der fran-

zösischen Politik, Kunst, Literatur usw. gar nichts

wüsste und lediglich, meinetwegen sogar nur aus der

gesprochenen Sprache, eine ungewöhnliche Vorliebe

für das Heischefuturum konstatierte, so würde ich sagen,

die also Sprechenden neigen zur Despotie. Ich würde

es auch dann sagen, wenn eine Völkerps^ychologie etwa

zu dem Resultat käme, die Franzosen seien besonders

rücksichtsvoll. Die Hj'bris, die darin zu liegen scheint,

erscheint violleicht in etwas milderem Lichte, wenn
man bedenkt, dass das Heischefuturum ja nicht als

eine beliebige unter tausend anderen sprachlichen Er-

scheinungen in irgendeinem Winkel der französischen

Syntax oder Stilistik kauert, sondern dass es zum
Ausdruck eines Befehls (abgesehen vom Infinitiv)

schlechterdings nichts anderes gibt als Imperativ und

Heischefuturum. Mit anderen Worten : ich habe in

meiner Abhandlung nicht irgendeine ganz beliebige Er-

scheinung betrachtet (und, wie Klemperer meint, allzu-

sehr belastet), sondern so ziemlich alle Möglichkeiten

zum Ausdruck von etwas Gewolltem. Und dieses

Bereich der Befehlssätze (das hatte ich schon in meiner

Schrift über die „Modi" ausgeführt) ist prinzipiell

gleichberechtigt dem gesamten Bereich der Aussage-

sätze. Im Lande der Syntax ist das Heischefuturum

nicht ein Stiefelputzer, sondern ein Fürst.

Schliesslich versucht Klemperer, mich mit meinem
„suggestiven" Futurum zu widerlegen: er sagt, man
könne daraus mit demselben Recht das Gegenteil von

meinen Aufstellungen herauslesen, nämlich dass es den

Eigenwillen des anderen sehr viel stärker respektiere,

als der Imperativ dies tut; „denn es befiehlt ja nicht

direkt, sondern überredet, schmeichelt sich ein, über-

listet . . ." (Beispiel: „Du wirst mir den Dienst tun,

nicht wahr?") Wenn dem so wäre, würden sich

kategorisches und suggestives Futurum (gleiche Häufig-

keit vorausgesetzt) freilich sozusagen aufheben. Allein

dem ist nicht so. Klemperer verwechselt den all-

w;emeiDen Seelenzüstand des Bittenden mit dem be-

sonderen Seelenzustand des im Suggestivfuturum

Bittenden. Man setze in seine Worte statt ,,befiehlt

ja nicht direkt" das richtige „bittet ja nicht direkt"

ein („sondern überredet, schmeichelt sich ein, üb'er-

hstet"), und man erkennt die Richtigkeit meiner Be-

hauptung, dass die direkte Bitte (Imperativ!) den

Willen des Gebetenen respektiere , das Suggestiv-

futurum dagegen nicht. Gebeten wird in Prankreich

natürlich nicht mehr und nicht weniger als anderwärts,
unl so Hesse sich aus dem Bitten allein eine Besonder-
heit des französischen Volkscharakters nicht ablesen.

Wohl aber aus der Tatsache, dass die Bitte häufig im
Suggestivfuturum ausgesprochen wird. Wer den Eigen-
willen des anderen respektiert, kann es unmöglich ge-

brauchen: Könnte etwa ein demütig Liebender die Ge-
liebte bitten: „Teure, du wirst mir doch einen Kuss
geben?" — Der Mangel an Respekt vor dem Willen
des Angeredeten ist hier der gleiche wie beim kate-

gorischen Futurum (wenn auch die Bitte ihrer Natur
nach etwas ganz anderes ist als der herrische Befehl

:

ein bittendes homin ! wird in einem wesentlich

schwächeren Tonfall gesprochen als ein zorniges

l;omm!!)t und so dürfte ich berechtigt gewesen sein,

im Historischen Teil die beiden Arten des Heische-

futurums zusammen zu behandeln.

Wenn ich Klemperer somit auch nicht folgen kann,

so bin ich ihm für seine Einwürfe, die mir selbst zu

grösserer Klarheit über die von ihm berührten Fragen
verhelfen haben, ausserordentlich dankbar und wünsche
nur, dass auch der Leser sie mit gleichem Gewinn ge-

lesen habe. Dann dürfte unsere Diskussion nicht ohne
positives Ergebnis geblieben sein.

München. Eugen Lere h.

Viggo Br0ndal, Substrater og Laan i Romansk og
Qermansk. Studier i Lvd- og Ordhistorie (Dissertation.

Kobenhavn. 1917.) K0benhavn, Gad. X71, 215 S. 8»,

Brandal versucht in seiner Arbeit die Beant-

wortung zweier die romanischen Sprachen im all-

gemeinen betreffenden Fragen, die er, im Hinblick auf

das im Vordergrund der Untersuchung stehende Fran-

zösische, folgendermassen formuliert:

1. Haben die germanischen Barbaren bei ihrem

Eindringen in das Römerreich auf wesentlichen Ge-

bieten die alte Kultur Galliens und damit den gallo

-

romanischen Wortschatz umzuprägen vermocht ?

2. Haben die Römer, als sie sowohl sprachlich

wie politisch und kulturell in Gallien zur Macht ge-

langten, nicht bloss die gallischen Wörter und Formen
zu verdrängen, sondern auch die phonetischen Ge-
wohnheiten der Eingeborenen spurlos auszurotten ver-

mocht ?

Es sind das, wie man sieht, .Probleme, welche

nicht nur den Germanisten und Romanisten, sondern

auch den Kulturhistoriker angehen. Es will mir

scheinen, als ob der Sprachforscher gerade bei der

Behandlung von Fragen, die auch für die Nachbar

-

Wissenschaften von Interesse sind, mit verdoppelter

Vorsicht und Gewissenhaftigkeit arbeiten sollte. Wendet
er sich doch an einen Leserkreis, der sich ein eigenes

Urteil über die erörterten sprachlichen Probleme nicht

bilden kann. Will er also keine Verwirrung anrichten,

so muss er durch gesteigerte Selbstkritik zu ersetzen

suchen, was einem Teil seines Publikums an Urteils-

fähigkeit abgeht.

Leider kann man nicht behaupten, dass Brendals

Untersuchungen dieser Forderung auch nur annähernd

entsprächen. Die et3-mologischen Ausführungen, welche

er seiner ersten Frage, dem germano-romanischen

Problem widmet, sind durch eine Missachtung der

elementarsten Regeln der etymologischen Blethode ge-

kennzeichnet, wie man sie sonst nur bei blutigen
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Dilettanten zu finden gewohnt ist. Eine kleine Probe
mag genügen, um zu zeigen, bis zu welchen Phantasien

Br«ndal sich versteigt: das Wort „Bad" ist seiner

Ansicht nach ein Lehnwort, welches in letzter Linie

mit dem lat. ha{l)nenm (> gr. ßaXotveiov) identisch

sein soll (!!). Sowohl Bod wie halneuni sollen nämlich

auf dem Umweg über das Etruskische ins Germanische
bzw. Romanische gelangt sein. Dort sei nämHch l

vor Konsonanten schwach und palatal gewesen (yuisi,

vusi > r«/.«/), und jw, n seien „nur schwach nasal"

gewesen (einziges Beispiel: Pompeius > Pojxiu.f!):

„Werden diese Aufschlüsse kombiniert, so folgt daraus,

dass }ia(l)n('um in etruskischer Aussprache ungefähr

wie *had'bju(m) gelautet hat. Von einer solchen Form
aus kann germ. *hadom (sie! Bekanntlich hat das Wort
nicht d, sondern /) verstanden werden." Ich weiss

nicht, ob es angesichts solcher Ausschweifungen als

mildernder Umstand gelten kann, dass der Verfasser

offenbar nicht aus Unwissenheit seeen die einfachsten

methodischen Forderungen sündigt, sondern aus miss-

verstandener Opposition gegen die von den Jung-
grammatikern vertretene Auffassung der Lautgesetze.

Nicht viel weniger unkritisch und waghalsig ist,

was Brendal zu seinem zweiten Problem, der Frage
nach dem Fortbestehen keltischer Lautgewohnheiten
innerhalb der romanischen und anderer Sprachen zu

sagen hat. Er ist ein überzeugter Anhänger von
Ascolis Theorie, dass das keltische Substrat auf die

Sprachen, welche in keltisches Gebiet eindrangen, sehr

stark eingewirkt habe. In seiner Beweisführung spielen

weniger einzelne Lautübergänge, wie z. B. der viel-

umstrittene Uebergang u > w, eine Rolle, als vielmehr
gewisse phonetische Tendenzen (Verschiebung der

Artikulation nach vorne oder hinten, Steigerung oder

Vermindeiung der Sonorität usw.). Es mag sein, dass

eine gesunde und zeitgemässe Idee darin steckt, wenn
die Bedeutung allgemeinerer Strebungen in der Laut-
bildung stärker betont wird, als dies bisher der Fall

ist. Aber an der richtigen Ausnützung dieses Ge-
dankens hindert den Verfasser wiederum sein gänz-

licher Mangel an Methode und Selbstkritik. Weit
davon entfernt, sich durch sorgfältige Sichtung des

Materials eine verlässliche Grundlage zu verschaffen,

lässt er sogar so unklare Fälle wie den Uebergang von
-amus > -011S oder von natalem > noi'J in seiner

Beweisführung eine Rolle spielen. Und auch in diesem
Teil der Arbeit feiert des Verfassers Vorliebe für hals-

brecherische Theorien wahre Orgien. Wie schrankenlos
sich seine Phantasie bewegt, wenn er sich gerade in

einen Gedanken verrannt hat, zeigt z. B. der folgende

Fall : Gestützt auf sehr schwache Indizien, meint er,

dass eine gewisse Vorliebe für den »-Laut, die wir
in mehreren romanischen Dialekten finden, auf ligurische
Wurzeln zurückgehe. Dass sich ganz analoge Ten-
denzen nicht bloss im Lateinischen, sondern auch auf
dem ganzen germanischen Sprachgebiet nachweisen
lassen, ist ihm wohlbekannt. Statt aber hieraus den
Schluss zu ziehen , dass seine Ligiirerhvpothese auf
recht schwachen Füssen stehe, erklärt er: „der Ge-
danke liegt nahe , dass die r-Tendenz ligurisch ist,

dass also auch in Germanien Ligurer gewohnt haben."
In Latium und im Neapolitanischen natürlich auch
und, was der Verfasser zu übersehen scheint, wohl
auch in denjenigen Gegenden Skandinaviens, wo ö
sekundär r-Charakter angenommen hat.

Es ist gänzlich unmöglich, im Rahmen einer Re-
zension all die Ungenauigkeiten und Inkonsequenzen
zu erwähnen, mit der Br«ndals Arbeit auch sonst be-

haftet ist. Angesichts des gänzlichen Mangels an
einer gesunden Methode, den die Hauptteile seines

Buches verraten, machen die von ihm selbst als

weniger wichtig bezeichneten einleitenden und ab-

schliessenden Abschnitte („Sprache und Gesellschaft",

„Sprache und Individuum") einen verhältnismässig

günstigen Eindruck, obwohl auch sie nichts wesent-

liches Neues , wohl aber viel Anfechtbares enthalten.

Dass der Autor in allen Teilen seines Werkes eine

grosse , wenn auch wenig systematische Belesenheit

verrät, lässt seinen Misserfolg nur um so bedauer-

licher erscheinen.

Köln. Hans Sperber.

Max Koch, Deutsche Vers;angenheit in deutscher
Dichtung (Deutsche Renaissance). Stuttgart, J. B.
Metzlerscbe Buchhandlung. 19iy. (Breslauer Beiträge
zur Literaturgeschichte, Heft .50.) 8». 72 S. Preis M. 6.(50.

Paul Hermann, Glaube und Brauch der alten Deutschen
im Unterricht auf der Oberstufe höherer Schulen.
Deutschunterricht und Deutschkunde, Zeitfragen, hrsg.
von Bojunga, Heft 4.) Berlin. 1919. 8». 78 S. Preis
M. l.fiO.

Paul Hermann, Einführung in die deutsche Mytho-
logie auf höheren Lehranstalten. (Deutschiuiterricht
und Deutschkunde, Heft 5.) Berlin. 1919. 8». 80 S.

Preis M. 1.60.

Die drei Schriften behandeln das Wiederaufleben
der Vergangenheit in der neuzeitlichen Dichtung. Ma.^f

Koch schildert in seiner Rektoratsrede diese ganze
Bewegung von den ersten Anfängen bis zur Gegen-
wart , freilich nur andeutend und in den wichtigsten

Werken , zu denen die Anmerkungen einige biblio-

graphische Nachweise erbringen. Kochs Rede ist von
hoher Begeisterung getragen und endigt mit der

Mahnung, an Heldentum, Heldenverehrung und dem
Heldenhaften in der Geschichte festzuhalten. Paul Herr-

maun beschäftigt sich vornehmlich mit dem deutschen

Unterricht an den höheren Schulen; er beginnt mit

einer Uebersicht über die besten und tauglichsten

wissenschaftlichen Hilfsmittel und wendet sich hierauf

zu den vorzüglichsten Dichtern, unter denen ich mit

besonderer Freude Wilhelm Hertz begrüsse. Sehr gut

ist die Einführung in die deutsche Mythologie; die ver-

schiedenen Gestalten der Seelen, die Elbe und Wichte,
Riesen und Götter ziehen nach dem bekannten mytho-
logischen Schema an uns vorüber, und zwar so, wie sie

in den Dichtungen der Neuzeit fortleben. Nicht nur

dem Lehrer, sondern auch dem Forscher ist ein Ueber-
blick über die zahlreichen neueren Gedichte mythisch&n

Inhalts wertvoll, da auch hier die deutsche Wieder-
geburt in die Erscheinung tritt. Max Koch überschaut

ein weites Gebiet, das gesamte deutsche Mittelalter,

darunter auch die romanischen Stoffe , Tristan und
Parzival, Herrmann erstrebt im engeren Rahmen mög-
lichste Vollständigkeit , die freilich in kurzen Ab-
handlungen nicht zu erreichen ist. Aber beide Ver-

fasser bieten treffliche Anregungen, die für den Schul-

gebrauch und für die Wissenschaft weitergeführt zu

werden verdienen.

Rostock. W. Golther.
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Jos. Schnetz, Qymn.=Prof., Die rechtsrheinischen
Alamannenorte des Geographen vonRavenna. Sonder-
druck aus Archiv des histor. \'ereins von Uuterfranken
land Aschaifenburg. Bd. 60. Würzburg, Kgl. Uuiv.-
Druckerei Stürtz. 1918. 78 S. 8°.

Ders., Herkunft des Namens Würzburg. (Programm
des Gvmn. Lehr a. M.) Als Sonderdruck erschienen:

J. M. Richters Hofbuchdruckerei, Würzbm-g, 1916. »OS. S".

Der Kosmograph von Bavenna (ed. Pinder et

Parthej-, Berlin 18üö), dessen Darstellung des Ala-

mannenlaudes auf einer Quelle aus der Zeit um 496

beruht, sagt am Schluss seiner Liste der Städte dieses

Landes (p. 230) : Item ad aliam partem sunt civitates,

id est Augusta nova, ßizinis , Turigoberga, Ascis,

Ascapha, Üburzis, Solist. Der Deutung und Fest-

legung dieser Namen ist die erste Schrift gewidmet.

Wo diese ,alia pars' der ,patria Alamannorum' zu

suchen sei, war lange eine Streitfrage; man glaubte,

sie rechts des Eheines nicht suchen zu dürfen. Zuerst

hat Ludwig "Wirtz („Franken und Alamanuen in

den Rheinlanden bis zum Jahre 496" : Bonner Jahrb.

122 [1912], S. 170 ff.) sie mit Entschiedenheit auf der

rechten Rheinseite gesucht und die Namen in heutigen

Orten wiederzuerkennen versucht. Auch Seh. lehnt

mit Recht alle Versuche ab, die Namen mit Schweizer

und andern links des Rheines oder unmittelbar am
Strom gelegenen Orten gleichzusetzen. Er weist u. a.

darauf hin, dass „die auffällige, in altdeutscher Zeit

noch stärker als jetzt ausgeprägte oberdetitsche Färbung

des ostfränkischen Dialekts" sich am einfachsten so

erkläre, „dass das alamannische Volkstum im Gebiet

des heutigen Ostfränkischen auch nach dem Verlust

seiner politischen Selbständigkeit sich noch längere

Zeit in namhaften Resten erhielt und seine Sprache

die der eindringenden Franken beeinflusste". In der

Deutung selbst weicht er grossenteils von Wirtz ab.

Zu mehreren wichtigen Abweichungen von der bis-

herigen Auffassung wird Seh. veranlasst durch seine

besonderen Studien über die handschriftliche Ueber-
lieferung des Ravennaten : sie sind nach seiner Angabe
„des Krieges wegen noch ungedruckt": was er davon mit-

teilt, weckt den lebhaften Wunsch nach baldiger Ver-
öffentlichung. Besonders bemerkenswert ist u. a. die

Feststellung, dass die Formen Ascis, Uburzis, Rizinis

nicht, wie es an sich nahe liegt, latinisierte Lokative

des Plural sind (nach dem Muster von Treveris usw.),

sondern dass jenes s lediglich „ein falsch inter-

pretiertes ZeicheQ ist, das in der Vorlage des Rav.
[d. h. einer kartenmässigen Darstellung um 496 n. Chr.]

über das am Ende des Wortes stehende i geschrieben

war, um anzudeuten, dass ein bekannter Wortteil (das

Apellativum bürg), der zum Zweck der Raumersparnis
nicht eingetragen worden war, noch zu ergänzen sei".

Was Seh. an Belegen für diese Erklärung beibringt,

hat jedenfalls überzeugende Kraft. So wäre z. B.

das überlieferte Uburzis = Uburziburg, d. i. Würz-
bürg (vgl. u.). Von den beiden anderen -burg-Namen
würde sich Asciburg(ium) leicht in die Gruppe der
gleichen alten Namen einreihen (der bekannteste Ver-
treter dieser Sippe ist das von Tacitus genannte.
Asciburgium, heute Asberg bei Mors [Niederrhein]):

ob freilich des Verfassers Meinung, „dass die durch
ihre archäologischen Funde — auch aus der ala-

mannischen Zeit — berühmte Gegend des Hohen-
asberg im württembergischen 0. A. Ludwigsburg,
dessen Höhe die ehemalige Bergfestung Hohenasberg

krönt, und an dessen Fuss die Stadt Asberg (Asperg)

liegt, die Erinnerung an den alten Namen bewahrt hat",

das steht noch dahin. Verf. denkt sich den Namen
als den einer auf oder an dem Berg befindUchen ala-

mannischen „Burg". Diese V^ermutung müsste aber

noch durch die Bodenforschung bestätigt werden, d. h.

die Reste der Siedlung müssten wiedergefunden
werden*. Das gleiche gilt für Rizinis: Verf., der

den Buchstaben z richtig als intervokalisches s fasst

(wie es noch heute im Französischen gebraucht wird),

sieht darin den ausgegangenen Ort Reisenburg,
der als Flurname fortlebt und an einem Gelände der

Gemeinde Dauchingen, eines badischen Dorfes nord-

östlich von Villingen, haftet; in der Nähe geht die

Römerstrasse von Hüfingen (Brigobanne) nach RottweU
(Arae Flaviae) vorbei. Die Gleichsetzung gewinnt an

\\'ahrscheinlichkeit, wenn wir mit Schnetz annehmen,
dass der vom Ravennaten zuerst genannte Ort
Augusta nova das dem bekannten Römerort Äugst
(Augusta Rauracorum) gegenüberliegende, unter Dio-
kletian begründete Kaiser-Äugst ist, eine Vermutung,
der ich beitrete. Wohl mit Recht weist Verf. darauf

hin, dass bei der Gleichsetzung von Augusta nova mit

Kaiser-Augst die drei Hauptreihen, in denen der Ra-
vennat die alamannischen civitates aufführt, jedesmal
„mit einer Rheinstadt, die in irgendeiner Hinsicht be-

merkenswert ist*^, eröffnet: die erste Reihe mit ,Gor-

metia (Worms) quae confinalis est cum praenominata
Maguntia civitate Francorum', die zweite mit ,Argen-

taria quae modo Stratisburgo dicitur', die dritte mit
Kaiser-Augst, „das durch seine Lage in der Nähe des

Rheinknies in die Augen fällt und darum eine leichte

Orientierung des Lesers ermöglicht". — Was den
(nach Augusta und Rizinis) an dritter Stelle folgenden

Namen Turigoberga betrifft, so neige ich des Verf.s

Meinung zu, der im Gegensatz zu anderen (auch zu
Wirtz) nicht berga abtrennt und als besonderen Namen
fasst , aber auch nicht mit einigen Erklärern ihn mit
den Thüringern in Verbindung bringt, sondern — das o

in Turigoberga als Verlesung aus e ansehend — als

,J)urrie berga = dürre Berge' erklärt (germ. p werde
bei latein. Schriftstellern nicht selten mit t wieder-

gegeben). Sprachlich ist, soviel ich sehe, gegen diese

Herleitung wohl nicht viel einzuwenden (das para-

sitische g findet sich in verwandten Fällen auch sonst;

ich möchte u. a. an Visitrgis, wohl aus Visuria oder
ähnlichem entstanden, erinnern-). Ob aber der „Dürre-
berg", unterhalb Tübingen am nördl. Neckarufer und
unweit einer Römerstrasse (von Rottenburg den Neckar
abwärts) gelegen, damit gemeint sein kann, müsste
wieder der Spaten lehren.

Am wenigsten Zweifel kann Ascapha verursachen.

Nur wer von vorgefasster Meinung ausgeht , kann
-— wie es allerdings tatsächlich geschehen ist (durch

Annahme einer Verschreibung aus Arawia = Aarau
in der Schweiz!) — an der handgreiflichen Gleichheit

des Namens mit der heutigen Asch äff, dem Main-
zufluss, vorübergehen: gewöhnlich wird Aschaffen-
burg als der vom Ravennaten gemeinte Ort an-

gesehen; es gibt aber einen den Flussnamen schlechthin

^ So wie etwa Mattium (Vorort der Chatten^ durch
Grabungen wiedergefunden ist (die „Altenburg" unfern des
Dorfes Metze).

^ Näher auf das Lautliche einzugehen, fehlt hier der
Raum.
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•wiedergebenden Ort: Main-A schaff (2 km west-

lich der Ascliaff, während Aschaffenburg ebensoweit

östlich liegt), der im Jahre 980 als villa Ascafa er-

scheint. Verf. glaubt, dass beide Ortschaften ur-

sprünglich eine Gemeinde gleichen Namens gebildet

haben. Der entscheidende Grund, weshalb Ascapha
auf keinen Fall südlicher gesucht werden darf, wird

vom Verf. nicht angeführt : die apa-(afa-)-iy amen kommen
in Süddeutschland überhaupt nicht vor; gerade die

Aschaff ist das südlichste Beispiel. — Der folgende

Name, Uburzis = Würzburg, wird uns noch be-

schäftigen, der letzte aber, Solist, ist m. E. so un-

sicherer Deutung, dass wir vorläufig, d. h. mit unseren

heutigen Mitteln den Ort nicht mit Bestimmtheit wieder-

finden können: die verschiedenen Versuche (sogar an

die Saal -Burg dachte einer) können wir hier nicht

wiedergeben; der von Seh. selbst unternommene,
Solist — unter Annahme von Verschreibung (s statt

des in gewisser Schriftweise ähnlichen r) und Ver-

lesung (t aus i oder e) — als Solire zu lesen und
dieses als Zolre ^ Zollern (Burg Hohenzollern) zu

fassen, halte ich für ebenso unsicher. Doch lässt er

auch die von anderen vorgenommene Gleichsetzung mit

Solici(nium), einem von Ammianus Marcellinus zum
Jahre 368 genannten Orte, als möglich bestehen. Mir

scheint die ganze Frage zu wenig geklärt; jedenfalls

neige ich bezüglich des Zolleru-Namens nach wie vor

der Auffassung zu, dass das anlautende z der zweiten

Lautverschiebung verdankt wird, und dass der Wort-
stanim Toi- einem urkeltischen ,tel-, tal- = heben'

(vgl. lat. ,tol-lo erhebe') entspricht, das z. B. im

irischen ,tel-ach ^ Höfe, Hügel' erscheint (Stokes,

Urkelt. Sprachsch. S. 131) und oft zu Ortsnamen ^rer-

wandt wird (vgl. u. a. Tullum = Toul).

Die Schrift über Würzburg ist ein paar Jahre

früher als die erst besprochene erschienen, wirkt aber

gewissermassen jetzt als eine Ergänzung der später

entstandenen. Bei Abfassung der Untersuchung über

den Namen Würzburg hatte Verf. noch nicht die oben

erwähnte Ansicht über Natur des Schluss-s in Uburzis

als eines Abkürzungszeichens gefasst. Im übrigen

fügt die Schrift sich in den Rahmen der anderen ein.

Bezüglich des anlautenden Üb- erinnert Verf. richtig

an übereinstimmende Erscheinungen: üb (statt uu) ist

Wiedergabe unseres w: Ubadila = Wadila (im Jahre

653) usw.; vgl. S. 16. Wenn der ßavennate im Be-

stimmungswort (Würz-) ein u statt des im Mittelalter

gebräuchlichen i setzt , so deutet dies nach Schnetz

auf einen Mittellaut zwischen i und u, der gerade vom
Standpunkt der lateinischen Schreibweise mit u wieder-

gegeben werden konnte; übrigens findet sich u mit-

unter auch in späteren Jahrhunderten (z. B. 978
Vurzeburgensis , S. ID). Von besonderem Wert ist

die genaue Uebersicht über die (abgesehen von der

Kosmographie) mit dem 8. Jahrh. einsetzenden Wort-
formen des Namens (S. 8—11). Was die Be-
deutung des Wortes *wirz (aus wirt) betrifft, so

erklärt Verf. es als „nächstverwandt mit ahd. würz"

und gibt ihm den Sinn von „Kräutich, kräuterreicher

Platz" ; bezüglich unseres Namens Würzburg denkt er

dabei an „Kräuter" im Gegensatz zu „Holzgewächsen";

auch sucht er (S. 63) zu erweisen, dass seine An-
nahme durch die Verhältnisse in der Natur gestützt

würde, insofern der Burgberg durch seinen an Nähr-

stoffen reichen Muschelkalk der Entwicklung von ki'aut-

artigen Gewächsen sehr förderlich sei. Er sucht ähn-

liche Verhältnisse nachzuweisen bei einigen ebenfalls

mit ,Würz-' gebildeten Namen, u. a. dem Würzberg
bei Zellingen (in der Würzburger Gegend) und dem
Ort Würzberg im Odenwald.

Die Arbeiten, besonders die über Würzburg, gehen
stellenweise stark ins Breite und bekämpfen längst er-

ledigte Ansichten (was der Verf. selbst bei der letzt-

bezeichneten damit erklärt, dass sie „möglichst vielen

verständlich sein" wolle). Andererseits gründen sie

sich auf ausgebreitete und zuverlässige Sachkunde und
zeigen besonnenes Urteil ; sie bilden dadurch eine

wirkliche Förderung der Forschung. 1

Münster i. W est f. FranzCranier.

Wilhelm Walther, Luthers Deutsche Bibel. Fest-
schrift zur Jahrhundertfeier der Reformation im Auftrage
des Deutschen Evangelischen Kirchenaussohusses. Mit
4 Bildertafeln. Berlin, Ernst Siegfried Mittler und Sohn.
1917. VI, 218 S. 8".

„Es glaubt niemand, was für eine Arbeit sie uns
gekostet hat", so urteilt Luther am Ende seines Lebens
von der Bibelübersetzung. Diese Mühen und was sie

unserm Volk an dauernden Werten gebracht haben,

kennen zu lernen, ist eine Pflicht einfacher Dankbarbeit.

Sie zur Eeformationsfeier zu erfüllen, gibt Walther
einen Ueberblick zunächst über die deutsche Bibel des

Mittelalters, sodann über die Gründe, die Luther be-

wogen, an sein Uebersetzungswerk zu gehen, und seine

sprachliche Ausrüstung hierzu. Luthers Arbeit erst

am Neuen, dann am Alten Testament und die un-

ermüdlich wiederholten Bibelrevisionen werden ge-

schildert, die Uebersetzungen der zeitgenössischen An-
hänger und Gegner gewürdigt , sprachliche und lite-

rarische Eigenart, religiöser und nationaler Wert der

Lutherbibel herausgearbeitet, üeberall kommt es dem
Verfasser auf die grossen Linien an, während er für

die Einzelheiten auf die Forschung der letzten Jahr-

zehnte verweisen kann, an der er selbst hervorragend

beteiligt ist. Aber gerade bei der übersichtlich um-
fassenden Art dieses Festbandes treten auch einige

neue Ergebnisse hell ins Licht: Luther hat auf der

Wartburg das griechische Neue Testament nicht im

Te.xt des Erasmus vor sich gehabt, sondern in dem
von Nikolaus Gerbel in Strassburg besorgten Text-

abdruck (S. 58 f.); die Aenderungen noch der in Luthers

Todesjahr erschienenen Bibel sind auf ihn selbst zurück-

zuführen, so dass die Lutherbibel von 1545 zu Unrecht

lange Zeit als Ausgabe letzter Hand gegolten hat

(S. 8-t und 194): Emser arbeitet 1527 noch nach

Luthers Septemberlestament, obwohl Luther seitdem

Hunderte von Verbesserungen vorgenommen hatte

(S. 112); Dietenberger erneut sodann 1529 die zweite

Emsersche Ausgabe von 1528 , nicht, wie Wedewer
gemeint hatte, die von 1527 (S. 119), während er für

den ersten Teil seiner Bibel Luthers Uebersetzung von

1523 benutzt (S. 122).

In raschem Gang und mit überzeugender Klarheit

schreitet Walthers Darstellung daher. Die reichlich

ausgehobenen Textproben, die gern auch in Paralleltext

geboten werden, beleben seine Aufstellungen in glück-

hchster Weise. Höchst eindringlich veranschaulicht

der S. 74 ff. als Textprobe behandelte 46. Psalm
Luthers Mühen um seine Uebersetzung. Nicht gleich
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glücklich sind manche der eingestreuten sprachlichen

Urteile. Luthers Bemerkung: „Die Oesterreicher und
Bayern halten keine Diphthongen. Sie sagen mo;
Fuhr. Brout für euer, Feuer, Brot" ist, wie sie S. 49

angeführt wird , irreleitend. Wenn Krumpachs neu-

testamentliche Uebersetzungen oft mehrere durch oder

verbundene Ausdrücke zur Wahl stellen, wie es Walther

S. 92 auffasst , so wird den Uebersetzer meist das

Bestreben geleitet haben, möglichst vielen seiner Leser

verständlich zu sein. Ein Schwanken, welches die

richtige L^ebersetzung sei , hat ihu kaum jemals zu

diesem Verfahren veranlasst. Die volle Anerkennung,

die die sprachliche Leistung von Hätzers und Dencks
,Wormser Propheten' verdient, scheint wie bei Luther

so noch bei Walther beeinträchtigt durch die Miss-

billigung ihres Schwärmertums. Dass Dietenberger die

schweizerische Mundart von Leo Juds Apokr3'phen-

übersetzung etwas nach der Sprache Luthers um-
geformt habe (S. 123), wird sich nicht erweisen lassen.

Luther hat im 23. Psalm übersetzt; ,Dein Stecken und
Stab trösten mich', und wir freuen uns des weichen

Klangs dieser Worte. Aber es wäre unhistorisch,

daraus mit Walther S. 157 Luther ex post ein Lob
zu machen, denn erst nach seinen Tagen sind die beiden

Substantiva in einigen Teilen Deutschlands aus dem
prosaischen Gebrauch des Alltags geschwunden. Für
die Masse der Süddeutschen hat Steclwn heute noch

keinen edleren Klang als füi- den Norddeutschen Stock.

Freiburg i. B. Alfred Götze.

Kleineibst, Richard, Q. Ch. Lichtenberg in seiner
Stellung zur deutschen Literatur. Freie Forschungen
zur deutschen Literaturgeschichte, hrsg. von Franz
Schultz, Bd. 4. Strassburg, Karl J. Trübner. IQK.

Die Ai'beit K.s ist eins von den Gesellenstücken,

die erst durch Leitzmanns fast zehnjährige unsagbar

mühevolle Behandlung der Aphorismen Lichtenbergs

möglich geworden sind und aus ihnen den grössten

Teil ihres Stoffes ziehen. Auf vier Kapitel (L.s Auf-

fassung vom Sturm und Drang, L. als laudator temporis

acti, L.s Kampf gegen wissenschaftliches und religiöses

Schwärmertum, L.s Widerstand gegen die Empfind-

samen, gegen die Tendenzen des Göttinger Dichter-

bundes und gegen Klopstock) ist alles geschickt ver-

teilt und dabei eine umfassende Uebersicht über L.s

Stellung zur deutschen Literatur gegeben; im fünften

Kapitel folgt ein Versuch, „ein Bild von L.s Wesen
und Charakter zu gewinnen . . ." (Vorwort), den ich

für missglückt halte. K. überblickt zwar das ganze

Feld, dringt aber nirgends tiefer ein.

Das wäre vor allem unerlässlich und dazu sehr

reizvoll gewesen bei dem Verhältnis L.s zum jungen

Goethe. Leitzmann hat dazu die Vorarbeiten in seinen

Anmerkungen nebenbei geleistet. Kleine Beiträge habe

ich geliefert in meiner Schrift „Stil und Form der

Aphorismen Lichtenbergs", Kiel 1912 (Einleitung § 4,

in § 73 und § 75—84 bes. Anmerkungen S. 107, 111

und 115). Es gilt nun, eindringlicher zu untersuchen:

1. wie L. sich zu der eigentlichen Triebkraft des

„Sturm und Drang" verhielt, zum jugendlichen Herzens-

überschwang, der doch Urquell der stilschöpferischen

Leistung des jungen Goethe ist, 2. von welchem Gehalt

und von welcher Gestalt die verschiedenen Satiren

sind, die L. gegen Goethe plante, und warum sie nicht

ausgeführt wurden, und 3. was daraus für L.s Wesen
und seine Stellung innerhalb der deutschen Literatur

gefolgert werden niuss. Diese Untersuchung hoffe ich

bald (im nächsten Bande des „Emphorion") vorzulegen.

K. macht den (sehr häufig vorkommenden) Fehler,

dass er „seinen Helden" L. lobt und entschuldigt, statt

sein Bild mit Licht und Schatten scharf herauszuarbeiten

und so die ihm eigenen grossen Vorzüge zu kennzeichnen

und für sich sprechen zu lassen.

K. kommt bei der Besprechung der Aphorismen

L.s zu dem Ergebnis: „Sein Hauptwerk sind und

bleiben seine Aphorismen, . .
." (S. 167), wo er wohl

auf meine Arbeit hätte verweisen können. Dagegen

führt er mich mehrfach in nebensächlicheren Fragen

an, meist, um zu widersprechen (S. 124, Anm. 6,

S. 153, S. 158, Anm. 1, S. 166 f.) und tut meine

Schrift völlig ab mit deü Worten : „Einen Baustein

zu seiner (des Aphorismus) Geschichte sucht Walter

A. Berendsohn in seiner angeführten Dissertation zu

geben, beschränkt sich jedoch dabei lediglich auf die

formale Seite" (S. 156, Anm. 1). Wahrscheinlich sieht

er auch im Stil nur Form und nicht die gesamte von

der Persönlichkeit getragene innere und äussere Ge-

staltung, und hat darum Sinn und Ziel meiner Arbeit

völlig verkannt.

Hamburg. Walter A. Berendsohn.

Benedetto Croce, Goethe, con uno scelta delle liriche

nuovamente tradotte. Bari, Gius. Laterza e figli. 1919.

284 S. 8". Preis 12 Lire.

Croces literarhistorische Arbeiten haben ausser

dem gegenständlichen immer auch ein methodologisches

Interesse und sind von ihm selbst als angewandte

Beispiele seiner Aesthetik gemeint. Schon deshalb

wird der deutsche Leser von diesem „Goethe" keine

blosse Vermittlung der Hauptergebnisse unserer Goethe-

forschung an das italienische Publikum erwarten dürfen,

andererseits aber auch keine neuerungssüchtige, auf

persönliche Eigenart pochende Auffassung und Deutung

des Dichters. Croce ist der schöngeistigen Literar-

kritik gerade so abhold wie dem reinen Philologismus.

In zwei kurzen, einleitenden Kapiteln presst er aus

der Biographie , d. h. aus der Goetheschen Lebens-

führung, den sittlichen, intellektuellen und künstle-

rischen Sinn heraus, den sie gehabt hat. Er hat den

„Goethe" von Gundolf erst nach Abschluss seines

Manuskriptes oder während der Drucklegung kennen

gelernt und nur in einer Anmerkung (S. I4l) dazu

Stellung nehmen können; aber den Versuch, das

Goethesche Leben mit dem Dichten in der Weise zu

einer Einheit zu gestalten, dass das Leben zu einer

Art Kunstwerk idealisiert und die Dichtung durch

psychologisierenden Naturalismus in Erlebnis aufgelöst

wu-d, hätte er auf keinen Fall mitgemacht. Dabei,

sagt er, komme ein Goethe heraus, der einerseits ein

Heiliger und andererseits ein Tier sei: un cmimale

sacro, und die einfache Menschlichkeit Goethes gehe

darüber verloren. Das mag im Kerne wahr sein ; aber

doch will mir scheinen, dass Goethe selbst uns hin

und wieder zu diesem Aspekt des animale sacro

einigen Anlass gegeben hat. Er ist nicht ganz frei

von ästhetenhaften Anwandlungen geblieben , wo es

galt nur sittlich zu handeln; und jedermann weiss,

dass er die Dichtung, wo sie zerbrach, mit religiösen
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oder sonstigen Geheimnissen zu umhüllen liebte. Den
ersten Punkt hat Croce, offenbar im Eifer gegen das
heutige Aesthetentum, übersehen; und den zweiten
Punkt nimmt er vielleicht nicht ernst oenu"-. Anstatt
poetische Bruchstücke, die nicht zu vollenden waren,
als solche zu belassen, habe Goethe, sagt er, durch
nachträgliche Grübeleien —• und das sei überhaupt ein

deutsches Laster — sie zu einer scheinhafteu, un-

echten Einheit verbunden. Von dieser Ueberzengung
ermutigt , legt Croce den Taust so resolut, wie man
es bisher noch nie gesehen hatte, iu einzelne, dichterisch

durchaus selbständige Gebilde auseinander, ohne sich

um deren sonstige Zusammengehörigkeit im geringsten

weiter zu kümmern: ein Radikalismus, der seinen

Grund darin hat , dass Croce in einer Dichtung kein

anderes Einheitsprinzip als eben ein rein theoretisch-

ästhetisches will gelten lassen. Für Goethe aber waltet

und wirkt in die Dichtung wie überhaupt in alles

menschliche Streben und Stückwerk eine religiöse

Gewissheit hinein. Diese gibt sich bei ihm ebensogut
als Drang nach Vollendung wie als Verzicht, auf
Vollendung zu erkennen. Man wird nun zwar dem
Kritiker gewiss nicht zumuten, dass Goethes Glaube
auch der seinige werde, wohl aber , dass er diesen

Glauben uns als das verstehen und bestehen lasse,

was er ist: persönliche Gewissheit. Diese feinste

und letzte Art von Schmiegsamkeit und Ehrfurcht vor
dem Dichter ist, wie mir scheint, nicht erreicht worden.
Goethes Bemühungen uqi seine Faustfragmente hätten

sonst nicht nur als inteliektualistische Selbstquälereien

und als Mystifikationen des Publikums beurteilt werden
können, sondern wären, mindestens ihrem Streben
nach , unter einem wärmeren Lichte erschienen, ver-

mutlich aber auch ihrem Erfolge nach unter einem
günstigeren. Mir wenigstens will es nicht einleuchten,

dass der titanische Faust der ersten Konzeption mit

dem Don Juan-massigen Faust der Gretcheutragödie

seiner poetischen "Wahrheit nach nichts mehr zu tun

haben soll (S. 47). Es gehört doch wohl zum Wesen
des Titanismus und daher auch zu unserer dichterischen

Anschauung von ihm, dass er sich überschlägt und im
Gemeinen vergisst; es gehört zur „hohen Intuition",

dass sie — „ich darf nicht sagen, wie" — endigt.

Auch die Tasso-Dichtung wäre wohl bei einer liebe-

volleren Versenkung in das Goethesche Gemüt als

etwas anderes erschienen, als Croce in ihr sehen kann.

Ihm gilt sie wesentlich als eine tiefe moralpsycho-

logische Studie ; mir kommt sie vor wie eine mehr-

stimmige lyrische Elegie. Noch manches andere Urteil

wäre in ähnlicher Richtung zu verschieben gewesen,

z. B. das über Hermann und Dorethea. Croce hat das

Tändelnde und Scherzhafte in dieser Dichtung ent-

schieden klarer und nüchterner gesehen als die deutsche

Kritik . aber das Rührende und Schmerzliche in ihr,

die stille Trauer über das deutsche und das eigene

Leid bleiben ihm stumm.
Man wäre jedoch falsch berichtet, wenn man Croces

Buch nur als einen Versuch, die eigene Aesthetik an

Goethe sich erproben zu lassen , auffasste. Es ist,

obgleich auch dies schon etwas höchst Beachtens-

wertes wäre, mehr als das. Es ist so vieles und tiefes

Eingehen auf Goethes dichterische Schöpfungen darin,

wie man es in Italien noch nie gesehen hatte. Um
nur ein einziges Beispiel zu nennen : die wenigen

Seiten über die Gretchentragödie erklären die Mädchen-

gestalt (die den Italienern zumeist nur auch ein

animnJe sacro ist, das sie bespötteln, beschnüffeln und
anbeten) so schlicht und klar in ihrer einfachen und
tiefen Menschlichkeit, dass hier die gewiegtesten
Literarhistoriker noch lernen können. Ich glaube sogar,

dass fast aus jedem Kapitel der Goetheforscher etwas
lernen wird. Besonders der Anhang über Goethe und
die italienische Kritik muss ihm willkommen sein.

Die zweite Hälfte des Bandes, S. 147—279, um-
fasst Uebersetzungsproben, deren gediegene und ge-

wissenhafte Art ich nicht besser zu charakterisieren

wüsste , als der Verfasser selbst getan hat mit den
Worten: „Ich habe nicht den Ehrgeiz gehabt, aus
meinen versifizierten und gereimten Uebersetzungen
eine Art Original zu machen. Wozu auch das be-

seitigen wollen, was dem üebersetzer doch immer vor
der Seele schwebt, und auf das er sich doch immer
bezieht? Was eine ehrliche und bescheidene Ueber-
setzung ist, das soUErinnerung und Sehnsucht wecken
nach den Originalen: denn dazu eben übersetzt man
diese."

München. Karl Vossler.

Fried r. Michael, Die Anfänge der Theaterkritik in

Deutschland. Leipzig, Haessei. 191«. 110 S. ö".

Die sehr fleissige und gründliche Arbeit befasst

sich erfolgreich mit einem Aufbau des histor'schen

Werdeganges der Theaterkritik bis zu Lessing. Der
Begriff ., Theaterkritik" wird im Laufe der Abhandlung
durch die eine oder andere kluge Bemerkung heraus-

gearbeitet; vor allem wird hierbei das Problem der

wechselseitigen Einstellung Subjekt / Objekt und die

Wichtigkeit des allmählichen Distanzgewinnens nicht

ausser acht gelassen (S. 2, 10/11, 15 usw.). Es ist

anzuerkennen , dass auch die etwas spröden frühen

Epochen eine recht flüssige Darstellung gefunden

haben ; während hier noch inhaltlich wie stilistisch die

notgedrungene Aneinanderreihung von Daten und Tat-

sachen unvermeidlich ist, kommt im 5. und besonders

6. Kapitel (Zeitungskritik) eine reizvolle Belebtheit

zum Durchbruch und mit ihr eine Eindringlichkeit, die

gerade bei diesem Thema sehr notwendig ist. Die

Wandlungen und die mähliche Modernisierung der

Problemstellung jeder kritischen Leistung als solcher

überhaupt, das Verhältnis Kritiker —Publikum —Bühnen-
werk im besonderen ist schlicht und ohne theoreti-

sierende Exkurse, die an sich ja verführerisch nahe-

liegen, durchgeführt, und diese mitschwingende, etwas

kühle Nüchternheit wird der vom Verf. in Aussicht

gestellten Darstellung der Lessingschen Theaterkritik

sicher einen schätzenswerten Reiz verleihen, eben weil

sie die Art der inneren Anteilnahme des Verfassers

nicht einengt, sondern zu einem Eigentümlichen heraus-

hebt.

Giessen a. L. v. Grolman.

Böhmerwälder Hausindustrie und Volkskunst. I. Teil.

Wald- und Holzarbeit. Von Oberlehrer und Konservator
Josef Blau. Prag 1917. [In „Beiträge zur deutsch-
böhmischen Volkskunde". XI \. Band. 1. Hälfte.]

Der Verfasser hebt in seinem Vorwort hervor,

dass sein Werk die erste umfangreichere Arbeit ist,

die sich vom Standpunkt der Volkskunde mit der
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Hausindustrie beschäftigt. Allgemeinem Interesse be-

gegneten seither nur die Märchen, Sagen und Lieder

;

dagegen kümmerte man sich wenig um das Arbeits-

leben und die hausgewerblichen Erzeugnisse des Volkes
;

man erblickte in ihnen Gegenstände einer rückständigen

Technik und hielt ihre Formen i'ür plump und ge-

schmacklos. Doch „wer ein Volk wirklich kennen
lernen will, der muss es bei der Arbeit sehn".

Der Verfasser ist allen erreichbaren Quellen für

seine umfängliche Arbeit nachgegangen und hat selbst

mehrere Reisen unternommen, um an Ort und Stelle

fiber die Methoden und die Bedingungen der Arbeit

aus eigener Anschauung seine Kenntnisse zu schöpfen.

Er legt in seiner Darstellung besonderes Gewicht auf

die geschichtliche, volks- und arbeitskundliche Seite der

behandelten Tätigkeit und sieht von einer zusammen-
fassenden volkswirtschaftlichen Betrachtungsweise ganz

ab. Die kurzen Bemerkungen über die wirtschaftliche

und völkische Bedeutung der Hausindustrie vonS. 19—25

sind so dürftig, dass man über die Lage und die Zu-

friedenheit der Leute gar nichts erfährt. Und doch
wäre es auch geschichtlich wertvoll , für den gegen-

wärtigen bedeutungsvollen Zeitabschnitt die Erträge

der Arbeit festzustellen und das geistige und sittliche

Niveau der Heimarbeiter zu ergründen.

Der Böhmerwald als Grundlage der Holzindustrie

wird in seiner geschichtlichen Entwicklung verfolgt:

von dem einstigen weiten L^rwaldgebiet sind nur noch
spärliche Reste übriggeblieben, die jetzt durch fürst-

liches Naturschutzstreben in ihrer Ursprünglichkeit er-

halten werden und vor der Axt des Holzhauers be-

wahrt bleiben. Das grösste Schongebiet ist am Kubani;
sonst bedecken das Gebirge kaum hundertjährige Tannen-
und Fichtenbestände , die forstwirtschaftlich nutzbar

gemacht werden. In den früheren Jahrhunderten kannte

man die Waldnutzung noch nicht. Der Wald war für

das Wild da und wurde im übrigen als eine Last

empfunden ; man suchte deshalb möglichst viel zu roden,

um Ackerland zu gewinnen. Doch setzte diesem Streben
die Jagdliebhaberei der Besitzer wieder Grenzen.

Es würde den Rahmen dieser Besprechung über-

schreiten, wenn ich auf alle einzelnen mit reichem
geschichtlichem Material ausgestatteten Kapitel näher
eingehen wollte. Mit Interesse wird man die fesselnden

Ausführungen über das Hochgebirgshaus und die länd-

liche Kunst lesen, die wie überall auf dem Lande und
in dem Gebirge dem Verfall nahe ist und nur noch
von wenigen Meistern geübt wird.

Die aus dem Holz verfertigten Waren sind in

holzreichen Gegenden fast überall die gleichen. Die
Gegenstände der Böhmerwälder Hausindustrie unter-

scheiden sich nur wenig von dem, was z. B. im Vogels-
berg — den ich genau kenne — hervorgebracht wird.

Immerhin wäre ein Vergleich der primitiven Werk-
zeuge , mit denen die Böhmervvaldbauern gearbeitet

haben und zum Teil heute noch arbeiten, mit den
Werkzeugen und Geräten anderer Waldgegenden sehr
lehrreich. Es dürfte sich dadurch leicht der Beweis
erbringen lassen, dass die Geräte in ihrer Bauart und
in ihrem Antrieb nicht unwesentlich voneinander ab-
weichen, so dass man berechtigt ist, von einer land-

schaftlichen Eigenart der hausgewerblichen Technik zu
sprechen. In meiner Abhandlung über „Aussterbende
Handwerke" in Hessische Blätter für Volkskunde
Bd. XIV. IBL-i. S. 21 habe ich auf die Verschieden-

heit der Geräte bei der Herstellung desselben Gegen-
standes hingewiesen.

Jede spätere Arbeit über Hausindustrie und länd-

liches Handwerk eines bestimmten Gebietes wird auf
die Forschungen von Blau zurückgreifen müssen ; die

Darstellung und die Anordnung des Stoffes sind muster-
haft, und man darf mit Spannung der Fortsetzung des
Werkes entgegensehen.

Giessen. Hermann Molz.

Dr. L. W i rth , Synonyme, Homonyme, Redensarten usw.
der deutsch -niederländischen Sprache. 2. Auflage.
Verlag von J. B. Wolters — Groningen, Haag. 1917.

VI u. 783 S. Preis geb. f 4.90.

Die nahe Verwandtschaft der beiden Sprachen
erleichtert zweifellos dem Deutschen die Erlernung

des Niederländischen, dem Niederländer und Flamen
die des Deutschen, da die übergrosse Mehrzahl der

Wörter germanischen Ursprungs ist. Anderseits aber

entsteht eben dadurch eine Schwierigkeit , die sich

nicht so ganz leicht überwinden lässt. Die Wörter
gleicher Abstammung haben nämlich unter der Ein-

wirkung des Volksgeistes ungemein oft in den beiden

Sprachen eine ganz verschiedene Bedeutung an-

genommen. So wird z. B. das deutsche ,Andacht'

zwar durch ,aandacht' wiedergegeben, wenn es ,gods-

dienstige, eerbiedige, gewijde stemming, eerbied, vrome
overpeinzing, gebed' bedeutet; die gewöhnliche Be-

deutung von ,aandacht' ist jedoch , Aufmerksamkeit'.

Man würde also bei der Uebersetzung von ,de aan-

dacht trekken, de aandacht op iets vestigen' von dem
Worte , Andacht' keinen Gebrauch machen können
(die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die Aufmerksam-
keit auf etwas lenken). Das deutsche ,Anleitung' ist

niemals ,aanleiding', sondern ,leiding, onderwijzing,

handleiding, lei(d)draad (Leitfaden); ,aanleiding' be-

deutet ,Anlass , Veranlassung) : Ik geef iemand aan-

leiding tot . . . Wat gaf aanleidiug tot die oneenig-

heid? Er bestaat geen aanleidiug om dit te doen.

1 Die gegebenen Beispiele sind der ersten Seite der ver-

I

dienstlichen Arbeit des Dr. L. Wirth entnommen, die

700 Seiten erfordert hat, um die verschiedenen Rede-

weisen der beiden Sprachen zusammenzustellen. Es
geschieht dies unter 422 Nummern in alphabetischer

Anordnung: auf 1. aandacht folgt 2. aanleiding, 3. Acht,

4. al, 5. Altertum, 6. Art usw. Danach folgt S. 701—783
das ,Register', das unter jedem Buchstaben erst die

niederländischen , dann die deutschen Wörter ver-

zeichnet. Daraus ist die Reichhaltigkeit, die das Buch
auszeichnet, ersichtlich, und es lässt sich mit Be-

stimmtheit annehmen, dass es nicht bloss , wie der

Verfasser es wünscht
,

, allen , die sich über den

herrschenden , hochdeutschen Sprachgebrauch orien-

tieren wollen, besonders denen, die sich für ein Examen
vorbereiten und sich eingehend mit der deutschen

Sprache und ihrem Verhältnis zum Niederdeutschen

beschäftigen, gute Dienste leisten werde', sondern auch

den Deutschen, denen daran liegt, in das Leben und

Weben der niederländischen Sprache Einsicht zu ge-

winnen. Damit man sich eine Vorstellung davon

machen kann, wie Dr. Wirth seine Aufgabe löst, gebe

ich eine Uebersicht über Nummer 300 : ,Staan'. a. staan

(mit Infinitiv, Präpositionen; staande, stehend, ständig,

ständisch), h. de stand (Stand, zustande usw., Lage,

22
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Sachlage, Sachverhalt, Tatbestand, c. Ständchen (sere-

nade), rf. hat standje (Streit, Händel, Rüge, Verweis),

e. hat bestand (\\'affeiistillstand, bestand zijn tegen

gewachsen sein, ertragen , aushalten können , stand-

halten), f. der Bestand (bestandigheid , staat , saldo,

voorraad , der Vorrat), g. dar Gegenstand het voor-

werp , onderwerp (de tagenstand, dar Widerstand,

tagenstaan, anekelen, anwidern), b. da onistandigheid

(Umstand , Zustand , Verhältnisse , üebelstand , het

euvel, ongemak, kwaad), i. de welstand (Wohlstand,

Wohlfahrt, Gesundheit, Wohlbefinden, iemand in goeden

welstand aantrefFen), j. bastaan (bestehen, herrschen,

leben von, beabsichtigen, verwandt sein, wagen: Bei-

spiala), /i. het bestaan (Dasein, Wagnis, Tat, Aus-

kommen, Einkommen), /. bestehen (bestaan vgl. j,

volhardan bij vgl. «, doorstaan), tu. ontstaan, n. varstaan,

0. het verstand (Verstand , Verständnis ; Beispiele

;

het misvarstand, p. Verständnis (inzicht, begrip, ver-

stand ; verstandhouding, Einverständnis, Einvernehmen),

q. verstandig (verstaanbaar, begrijpelijk, Beispiele, var-

standelijk), r. abstehen (afstaan van enz., afzian,

afstand doen van, baderven), s. afstaan (viele Be-

deutungen, Beispiele), t. de afstand (Entfernung, Ab-

stand, afstand doen van), m. achtarstaan bij (achtar-

stellen, nachstehend, vorstehend, obenstehendj, v. an-

stehen (aanstaan, gefallen, voegen
,

passen, staan,

wachten, duren), u\ der Anstand (standplaats, fatsoen,

welvoeglijkheid ,
bedenking, aarzeling), x- bijstaan,

%j. doorstaan (erdulden, erleiden, ertragen; ausstehen;

überstehen ; bestehen ; aushalten), z. instaan. So

S. 476—484. Dann folgt noch aa bis oo: ,mede-

stander' bis ,voortbestaan' (S. 484—489). Es empfiehlt

sich, das Buch in der Weise zu benutzen, dass man
es vom Anfang bis zum Ende durchliest, um zu wissen,

was man etwa im Bedarfsfalle darin findet. Für diesen

tritt dann das Register ein, das es ermöglicht, rasch

das aufzufinden, was man braucht. Die darauf ver-

wandte Mühe wird sich reichlich lohnen. — S. 1 Z. 6

statt (4, d)\ lies (3, e). — Der Preis, der gegen früher

um 1 f erhöht worden ist, muss immer noch in An-

betracht des Gebotenen für den starken, gut gebundenen

Band als sehr billig gelten.

Dortmund. C. Th. Lion.

Levin L. Schücking, Kleines angelsächsisches
Dichterbuch. Lyrik und Heldenepos. Texte und Text-
probeii mit kurzen Einleitungen und ausführlichem
Wörterbuch. Wörterbuch unter Mitwirkung von Clara
Schwarze. Cüthen, Otto Schulze. 1919. VIII. 192 S. 8».

Geh. M. .5, geb. M. 6.20.

An Texten enthält dieses Lesebuch : Wanderer,

Seefahrer, Reimlied, das sog. erste Rätsel, Klage der

Frau, V. 77—117 der Klage eines Vertriebenen, Bot-

schaft des Gemahls, Deors Klage, Ruine, Finnsburg-

bruchstück, Fiunsburgeinlage im Beowulf, Beowulfs

Rückkehr (= Beow. V. 1888—2199), Walderebruch-

stücke, Widsith , Aethelstans Sieg bei Brunanburli,

B_vrhtnoÖs Tod. Kein Wort giljt Rechenschaft über

die die Auswahl bestimmenden Gesichtspunkte oder

über das Verhältnis zu früheren Ausgaben. Die Texte

sind im allgemeinen konservativ behandalt; eigene

Besserungen des Herausgebers bieten sie nur selten.

Die einleitenden Litaraturangaban beschränken sich

aufs nötigste und erwähnen ausführlicher nur, was im

.Tahresbericht über germanische Philologie noch nicht

zu finden ist. Hinzuzufügen wären jetzt noch Traut-

manns Ausgabe der Rätsel, Kocks Jubilee Jaunts and

Jottings , Holthausens Beiträge in Anglia Beiblatt 31,

S. 25 ff.

Die Hauptarbeit des Herausg. steckt in den den ein-

zelnen Stücken vorausgeschickten Einleitungen, die dem
Gedankengang des Inhalts und der Wertung des dichte-

rischen Gehalts besonderes Interesse zuwenden. Die
Anschauungen über die Entstehungszaiten der ae. Denk-
mäler sind natürlich die von Schücking schon in seinem
Aufsatz in PBB. 42, 384 ff. vertretenen. Dass auch
sie sich nicht in allen Fällen mit den Tatsachen, z. B. der

Zeit der Niederschrift in der uns allein erhaltenen Hs.,

vereinigen lassen, hat für die „Klage eines Ver-

triebeneu" Förster, wahrscheinlich mit Recht, betont

(Berichte Vhdl. Sachs. Ges. Wiss. 71, H. 4 , S. 4).

Eine Bemerkung hätte die Aehulichkeit der Anfänge
des Seefahrers und der Klage der Frau und dar VV.
96 ff. der Klage eines Vertriebenen verdient. Auch
die inneren Beziehungen, die zwischen dar Klage dar

Frau und dar Botschaft des Gemahls zu bestehen

scheinen , sähe man gerne beleuchtet. Die vielfach

unsichere Deutung der Dichtungen bringt es mit sich,

dass mancher auch sonst da und dort in den Ein-

leitungen ein Fragezeichen hinsetzen wird.

Text und Glossar stimmen nicht immer überein,

z. B. Finnsb.brachst. V. 34. Das Glossar ist ziemlich

ungleich gearbeitet, meist sehr kurz, gelegentlich aber

mit literarischen Nachweisen zu einzelnen Fragen der

Wortbildung oder der Etymologie ausgestattet. Die
Quantitätszeichen bedürfen in einer neuen Auflage

einer Durchsicht. Dia Bedeutungsansätze sind , in

Uebereinstimmung mit den gangbaren Wörterbüchern,

oft unsicher, zumal in dem dunklen Reimlied. Dass
an einem Schwartgriff sich goldene Ketten befunden

haben sollen (S. 93), ist unwahrscheinlich: er war
wohl mit Golddraht umwunden. Kann hircorfan wirklich

eine Ergänzung im Akkusativ ohne Präposition neben
sich haben (Finnsb. 34, Seef 60/61)? Im Glossar

fehlt hyrclan das Walderebruchst. Ist sigle „sonnen-

förmiger" Schmuck und nicht eher von lat. sigilhim

abzuleiten? S. 164 dürfte Seh. wohl allein noch an

dem hsl. syddan von Beow. 1106 als Konjunktion fast-

halten , wo doch der Zusammenhang einen Infinitiv

verlangt. Wie kommt to Un'on Ufordan zur Be-

deutung ,, zerstören, zugrunde richten"?

Bern. Gustav Binz.

Alt- und mittelenglische Texte. Herausg. von L. Mors-
bach und F. Hol thausen. Heidelberg, Winter. Bd. 3:

Beowulf nebst den kleineren Denkmälern der
Heldensage mit Einleitung, Glossar und Aimierkungen
hrsg. von F. Holt hausen. Teil 1: Texte und Kamen-
verzeichnis. 4., verb. Aufl. Mit 2 Taf. 1914. XI, 128 S.

Teil 2: Einleitung, Glossar und Anmerkungen. 4., verb.

Aufl. Mit 2 Taf. 1919. XXXIV, 201 S. b».

Die seit der letzten Besprechung im Litbl. er-

schienenen Neuauflagen von Holthausens bewährter

Beowulfausgaba weisen gegenüber der ersten und

zweiten Auflage keine grundsätzlichen Aeuderungen

auf, wenn man nicht die immer deutlicher werdende,

beifallswürdige Neigung des Herausg., möglichst zur

hsl. Ueberlieferung zurückzukehren , als eine solche

bezeichnen will. Dia eigenen und fremden Besserungs-

vorschläga werden jetzt häufiger in die Anmerkungen
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verwiesen, wo sie zur AufhelluBg des Sinnes beitragen

können.

Die Interpunktion scheint mir noch verbesserungs-

fähig, wenn sie nocli mehr dem Parallelismus und den
Gebräuchen der Wortstellung (vgl. Ries) Rechnung
trägt. Kleine Unstimmigkeiten zwischen Textgestalt

und Anmerkangen oder Wörterbuch bedürfen auch

noch der Ausgleichung, z. B. Finnsb. 5/6 herab bzw.

hi'ecad; Beow. 1934 Sin fna im Text, im Wörterb.

sicherlich richtiger sinfrüa, in den Anm. sin frcf/n (V).

V. 2962 bid , im Gloss. und Anm. hid- Wald. I, 7

scheint mir die von Kock und Schückijig vorgenommene
Streichung von iö äcege der Ergänzung H.s vorzuziehen.

Die Versuche einer Herstellung des Urtextes der ersten

25 Verse des Beowulf und der hochdeutschen Vorlage

des HildebrandsUedes blieben meines Erachtens, solange

wu- über Entstehungszeit und -ort des Beow. und den
Eutstehungsort des Hildebr. nicht sicherer sind, besser

aus dem Buche fort und den Semiuarübungen über-

lassen.

Einleitung, Glossar und Anmerkungen sind wieder

gründlich durchgearbeitet. In der Einleitung möchte
man den Hg. deutlicher Stellung nehmen sehen zu den
neueren Theorien über die Entstehungszeit der ae.

Dichtungen, den Einfluss der latein. epischen Dichtung,

nameutlich der Aeneis , auf das ae. Epos, über das

Verhältnis von kirchlicher und weltlicher Epik usw.
Die neueren Auflagen sind in allen diesen Punkten
noch knapper und wortkarger als die früheren. Die
Bibliographie hat allmählich einen Umfang angenommen,
der die Einführung S3-stematischer Unterabteüuugen
zur Erzielung besserer Uebersichtlichkeit wünschens-
wert macht.

Im Wörterbuch verspürt man den vorteilhaften

Einfluss von Schückings Untersuchungen zur ae. Dichter-

sprache. Ob es richtig ist, V. 1434 für aldor eine

besondere Bedeutung .,Herz" anzusetzen? Mir scheint,

man komme auch dort mit der gewöhnlichen Bedeutung
„Leben" aus. Unter feorran ist die Zahl 2216 zum
Kompositum afeorrun zu verschieben. Für grtan nimmt
Kock (Jubilee Jaunts S. 1) die Bedeutung „cid open"
an; vgl. Anm. zu V. 2940. Ausgefallen ist f/chyJd

„Beschützer" V. 3056. sigle wird als „sonnenförmiger''

Schmuck gedeutet ; wahrscheinlicher ist mir Abstammung
von lat. sigillnin. wonach dann sigle in der Anm. zu
V. 47 in die Liste der Lehnwörter einzureihen wäre.

Die Konjektur sni/drin statt sijddun Beow. 1106 ver-

diente Aufnahme ins Glossar.

Bern. Gustav Binz.

Artikel Qeneve des
Berliner Dissertation.

Dorothea Neumann, Der
VII. Bandes der Encyclopaedle.
i;ji7.

Der Genfer Artikel ist ein allgemein charak-

teristisches Beispiel für Art , Stimmung und Tendenz
der Enzj-klopädie überhaupt. Ein wenig Geographie,
ein Geschichtsabriss, mehr anregend als exakt, etwas
Kultur- und Verfassungsgeschichte , wohinter man
immer den Essai sur les Moeurs und den Esprit des
Lois spm-t, ein Wort gegen die Folter, ein Wort für

die Pockenimpfung, ein leidenschaftlicher Abschnitt
zugunsten des Theaters und der Schauspieler , eine

weite Religionsbetrachtung , in der nicht weniger
zwischen den Zeüeu steht als in den Zeilen selber,

die berühmten Rückverweise auf andere Artikel , die

dem Einschmuggeln geistiger Konterbande dienten : so

sind eigentlich die gesamten Themen der Aufklärung :

Geschichte, Politik, Kunst, Naturwissenschaft, Religions-

philosophie auf 533 Zeilen angeschlagen. Es kommt
hinzu, dass der Artikel mannigfache Sonderschicksale

hatte , indem über die Verfasserfrage nicht völlige

Klarheit herrschte , indem er zu kräftigen Angriffen

gegen die Enzyklopädie , zu Feindschaften (und An-
näherungen) zwischen den Enzyklopädisten selber

führte, indem er eine Rousseausche Schrift veranlasste.

Da mussten denn alle Forscher, die von dem Auf-

klärungszeitalter oder einzelnen seiner Führer handelten,

immer irgendwie den Artikel erwähnen. Und so ist

es gewiss verdienstlich , wenn in der vorliegenden

Dissertation dem ganzen Ideen- und Fragenkomplex

des Artikels Genf eine gründliche zusammenhängende
Darstellung gewidmet wird. Es ist mehr als nur Zu-

sammenstellung, was die Verfasserin bietet: sie gibt

auch Resultate eigener Untersuchung , vor allem in

dem wertvollen theologischen Abschnitt, wozu sie durch

theologische Sonderstudien vorgebildet ist.

Das ausführliche Kapitel „Entstehung des Artikels

und Verfasserfrage " vermag über sehr wahrscheinliche

Hypothesen nicht hinauszugelangen, im wesentlichen

auch nicht sonderlich anderes zu sagen, als was bereits

vorher ähnlich von Desnoiresterres , Mahrenholtz und
Lanson in ihren Voltaireschi-iften und von Bouvier in

seiner Rousseaustudie angenommen wurde. All diese

Forscher sehen irgendwie hinter dem Verfasser D'Alem-
bert mehr oder minder dominierend Voltaii'e stehen,

bald als Inspirator, bald als Mitarbeiter am ganzen

Aufsatz oder an entscheidenden Teilen. Dor. Neu-

mann analysiert hieraufhin den Artikel Punkt für

Punkt. (Wobei sie das Stilki'iterium ausdrücklich bei-

seite lässt wegen der allgemeinen stilistischen An-
gleichung D'Alemberts an Voltaire. S. 35 Ai.). Ihr

erstes Ergebnis ist, dass D'Alembert den Artikel seiner

Genfer Reise im Sommer 1756 verdanke, ihn aber erst

später. 1757- geschrieben habe, weil er ein Zitat aus

einer späteren Voltaü'eschen Veröffentlichung enthalte.

Das beweist natürlich nichts für den ganzen Artikel

;

die Verfasserin gibt es selber zu, erklärt, nur der

Artikel als Ganzes in der endgültigen Form sei nicht

in Gegenwart Voltaires geschrieben worden und weist

nun die Gründe auf, die für D'Alemberts Selbständig-

keit in dem historischen Teil des Aufsatzes sprechen.

Vernets Angabe, D'Alembert a gäte un bon canevas

par une broderie Voltairienne, lässt sie insoweit gelten,

als sie das Vorhandensein des Canevas
,
jenes ver-

schollenen „Memoire manuscrit" eines unbekannten

Genfer Gewährsmanns, mit ihm annimmt. Dagegen
stellt sie starke Abweichungen von Voltaires geschicht-

lichen Darstellungen fest. Vor allem schildere Voltaire

den Reformator Calvin sehr viel ungünstiger im Essai

sur les meurs , als der Artikel Genf das tue. Aber
wieder fügt sie selber ebenso vorsichtig wie richtig

hinzu, man könne sich nach Voltaires ganzem sonstigem

Verhalten wohl denken, dass er dennoch hier „die

treibende Kraft" gewesen sein könne, und nur, „um
die Genfer in diesem Punkt nicht zu verletzen, mit

seiner wahren Meinung" zurückgehalten habe (S. 28).

Dagegen wird ein freundliches Urteil über die Jansenisten

den Jesuiten gegenüber mit Recht auf D'Alemberts

Konto gesetzt. Auch einen groben historischen Schnitzer
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spricht die Verfasserin D'AIembert zu, dem die Ge-
schichte ferner lag als Voltaire. Ihr Gesamturteil über

die Verfasserschaft des historischen Artikelteils ist

also : D'AIembert habe ihn ohne sonderliche Abhängig-

keit von Voltaire, auf jenes Memoire gestützt, selb-

ständig niedergeschrieben. Aus dem folgenden Abschnitt

über die innere Verfassung Genfs lässt sich kaum etwas
für oder gegen Voltaires Anteil entnehmen; hinter all

diesen Dingen richtet sich Montesquieu auf, und wenn
D'AIembert ein und das andere Mal Voltairesche An-
sichten teilt, so ist unmittelbare Beeinflussung bei den
in der Luft liegenden Fragen nicht zu erweisen, freilich

auch nicht unbedingt zu verneinen. Dagegen stellt

die Verfasserin mit ziemlicher Sicherheit das Eintreten

für die Pockenimpfung auf Voltaires Rechnung : er hat

sich mit grösster Lebhaftigkeit für sie interessiert.

Während aber die Verfasserin in all diesen Stücken
des Artikels eine mehr oder minder weitreichende

Selbständigkeit D'Alemberts Voltaire gegenüber an-

nimmt, lässt sie ihn in den Abschnitten über das Theater
und die Religion ganz das Sprachrohr Voltaires sein und
ihn im ersten Punkt als seinen Beauftragten im zweiten

geradezu nach seiner „Aufzeichnung" schreiben (S. 53).

Beides wii-d in hohem Grade wahrscheinlich gemacht

;

ein schlüssiger Beweis aber dafür, dass Voltaire gerade

in dem einen Punkt schriftliche , im anderen nur
mündliche allgemeine Anweisungen gegeben habe, ist

schliesslich doch wohl nicht erbracht. Man kann nur

sagen, dass gerade in diesen beiden wesentlichen

Punkten des Artikels Voltaire bestimmt in ein oder

der anderen Form die Hand im Spiele gehabt habe.

Sehr hübsch arbeitet die Verfasserin seine offenbare

Schuld gerade aus den Beteuerungen seiner Unschuld
heraus. — Das anschliessende Kapitel über „die

Schicksale des Artikels Geneve in Frankreich" gibt

eine sachliche Zusammenfassung der Ereignisse; D'Alem-
berts zeitweiliger Rücktritt von dem grossen Unter-

nehmen, Rousseaus Eingreifen mit der Lettre sur les

spectacles, die Aufregung über Helvetius' De l'Esprit,

Chaumei.x's Angriffe, das Verbot der Enzyklopädie.

Bei alledem betont die Verfasserin begreiflicherweise

mit besonderem Nachdruck den Anteil des Artikels

Genf an der Feindschaft der Aufklärungsgegner. Sie

skizziert schliesslich noch das Sonderleben des Artikels

in D'Alemberts Werken und Vernets grosse Aus-
einandersetzung mit dem Aufsatz in den Lettres

critiques d'un voyageur Anglais. In dem korrespon-

dierenden Abschnitt: „Die Schicksale des Artikels

Geneve in Genf" hat Dor. Neumann dann Gelegenheit,

von ihrer eigentlichen Begabung, der wägenden Analj-se,

wieder Gebrauch zu machen. Der theologische Teil

des Artikels hatte die Genfer Geistlichkeit als ver-

steckte Socinianer und Deisten, sozusagen als heim-

liche Parteigänger der Aufklärung hingestellt, als Leute,

die der Göttlichkeit Christi und der Ewigkeit der

Höllenstrafen sehr skejitisch gegenüberstünden, und die

Vernunft mindestens ebenso hoch einschätzten wie die

Oifenbarung. Der Genfer Klerus wies dies alles,

woraus ihm ja freilich der Vorwurf der Heuchelei

erwuchs, empört zurück, ohne durch seine Erklärungen

die Meinung der Enzyklopädisten und das Misstrauen

des Genfer Publikums zum Schweigen zu bringen.

Dor. Neumann begnügt sich nun nicht damit , diese

Vorgänge und die bekannten Veröffentlichungen zu be-

richten ; vielmehr gibt sie eine ausgezeichnete kritische

Analyse der theologischen Ansichten Vernets und
Abauzits. Sie stellt darin tatsächlich sozinianische

Elemente (die Vermenschlichung Christi und die Ab-
lehnung des Trinitätsdogmas) fest, dazu eine weit-

gehende Hinneigung zu Deismus und Rationalismus.

So kommt sie zu dem Schluss : „Trotz aller Proteste

der Genfer Geistlichen hat die Schilderung ihres

religiösen Standpunktes im Artikel ihnen in der Haupt-
sache nicht Unrecht getan." Dieser Teil der Disser-

tation (S. 87—101) scheint mir der selbständigste und
wertvollste der ganzen gediegenen Arbeit zu sein. Der
Schlussabschnitt „Die Bedeutung des Artikels Geneye
für die Beziehungen der Enzyklopädisten und ihrer

Freunde zueinander" ist rein biographisch gehalten

:

die Entfremdung zwischen Diderot und D'AIembert,

der Bruch zwischen Diderot und Rousseau, die leiden-

schaftliche Feindschaft zwischen Rousseau und Voltaire

— nur in ihm sah Rousseau den eigentlichen Feind,

nicht in D'AIembert — , das Freundschaftsverhältnis

zwischen Voltaire und D'AIembert werden mit Geschick
so skizziert, dass der Artikel Genf seine zentrale

Stellung innerhalb der Studie behält. Sehr fein ist

das Verhältnis /wischen Voltaire und D'AIembert da-

durch bezeichnet, „dass zwei in sich geschlossene

Charaktere einander gegenüberstehen, von denen jeder

dem andern etwas zu geben hat" (S. 125).

Dresden. Vi c t or Klemp er er.

Rudolf Plate, Voltaire als Epentheoretiker und
Dichter der Henriade. Königsberger Dissertation. 1917.

2:W S. 8".

Diese umfangreiche Dissertation zerfällt ihrem
Titel gemäss in zwei Teile. Der I. (S. 1—91) be-

schäftigt sich mit den Ansichten Voltaires über das

Epos , wie er sie hauptsächlich in seinem Essai sur

Ja poesie epique (1727 bzw. 1732 u. ö.) niedergelegt

und in der Folge unter dem Einfiuss von J. B. Dubos'
J'efic.rions critiqurs sur Ja poesie cf Ja pcinture modi-
fiziert hat. Auch sein ausgebreiteter Briefwechsel

bietet eine Fülle von Aeusserungen, welche in dieser

Hinsicht interessant sind. In einzelnen Kapiteln be-

handelt der Verf. Voltaires Stellung zu Homer, Vergil,

Lucan, Trissino, Camoes, Ariosto, Tasso, Ercilla,

Milton und der französischen Epik des XVII. Jahr-

hunderts. — Da man von der PuceJJe wegen des vor-

herrschend satirischen Tones und von dem Poeme de

EontcDoji, weil es „nur höfische Schmeichelei ist und
mit seiner ausführlichen Schlachtschilderung nichts

Bemerkenswertes bietet" (S. 92), absehen kann, bleibt

nur die Henriade. um darzutun , wie Voltaire seine

Theorien in die Praxis umgesetzt hat. Ihr ist der

IL Teil der Abhandlung {S. 92—235) im besonderen

gewidmet. Der Verf. gibt hier eine genaue Ent-

stehungs- und Druckgeschichte des Werkes, ferner eine

sehr eingehende und detaillierte kritische Würdigung
der Henriade mit besonderer Berücksichtigung der Ent-

lehnungen aus Vergil, Ariosto und Tasso, eine Unter-

suchung ihres Stils und in einem Anhang ein Ver-

zeichnis der von Voltaire benutzten Quellen und ver-

urteilten Schriften über Heinrich IV. und seine Zeit.

Der Verf. hat die Henriade und Voltaires An-
sichten über das Epos sorgfältig studiert und sein

Thema mit Liebe und Verständnis bearbeitet. Sobald

er sich davon entfernt und von anderen, etwas ferner
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liegenden Dingen zu sprechen hat , wird er freilich

unsicher, und es zeigt sich auch hier, was wir bei

Dissertationen schon wiederholt als bedenklichen Mangel
hervorgehoben haben: dass der Verf. über sein streng

abgegrenztes Spezialgebiet nicht hinausblickt und es

nicht gelernt hat, sich in einem etwas weiteren Wissens-
kreise zu orientieren. Er geht darum allen derartigen

Abschweifungen geflissentlich aus dem Wege. Von
Voltaires Bemerkungen über Ercillas At'tiucana heisst

es z. B. S. 64: „sie dürften sich auf das Studium
französischer oder englischerUebersersetzungen gründen,

an denen es gewiss ebensowenig wie bei Camöes und
Tasso gefehlt hat". Dies ist wohl nicht die Art, wie

man sich in einer Spezialuntersuchung von 235 Seiten

mit dieser Frage abfindet. In der Note erwähnt er

als älteste ihm bekannte Tasso-Uebersetzung. „von der

sich ein Exemplar auf der Danziger Stadtbibliothek

befindet", diejenige von Blaise de Vigenere, Paris 1610.

Ein BHck in Brunets Manuel du Lihraire^ V, 670,

hätte ihn belehrt, dass diese Uebersetzung schon 1595,

dann 1599 erschienen war. — Aber es besesnen noch
ärgere Irrtümer. S. 42 liest man mit Erstaunen, dass

die lateinische Uebersetzung der Lusiaden von dem
Bischof Thome de Faria zu Wien 1622 erschienen

sei. Der vom Verf. angeführte Titel dieser Ueber-
setzung lautet: Lusiaduin h'bri decem Authore Th.

de Faria .... docforc UUssiponensi. Cum facultatc

supcriorum. Ulissipove. ex offtcina Gerardi de Vinea.
Dass ül/sippo die lateinische Bezeichnung von Lissabon
ist, ist leicht erkennbar und auch durchaus kein Ge-
heimnis. Gerardus de Vinea ist natürlich der Name
des Druckers (offichia !). W^ien heisst niemals Vinea,

sondern stets Viena. Unwillkürlich blickt man auf

den Titel der Abhandlung. War es ein Traum? Nein,

wirklich, wir haben es mit einer „Inauguraldissertation

zur Erlangung der Doktorwürde bei der Kgl. Albertus-

Universität zu Königsberg i. Pr." zu tun, und in der

beigefügten Vita des Verfassers heisst es sogar, dass
er „seine lateinischen Kenntnisse .... vertieft" habe.

Offenbar doch nicht genug. — S. 54 spricht Voltaire

von 48, S. 56 von 46 Gesängen Ariostos. Der Wider-
spruch lässt den Verf. kalt. — S. 51, 52 ist von der
Komödie Le Grondeur die Rede. Es wäre unbedingt
geboten, wenigstens ihre Autoren (Brueys und Palaprat,

1691) zu nennen, zumal Eegnard als der des viel be-

kannteren JoHCur angeführt wird. — Die S. 146 er-

wähnte Geliebte Heinrichs IV. heisst Corisande. —
Auch stilistisch wäre manches zu verbessern (S. 178,
Z. 6; 194, Z. 10; 221, Z. 29).

Wien. W olfgang Wur z bach.

Wilhelm Heege, Die optischen und akustischen
Sinnesdaten in ßernardin de Saint-Pierres ,,Paul et
Virginie" und Chateaubriands „Atala". Inaugural-
Dissertation. Stuttgart, Carl Liebich, Kgl. Hof buch-
druckerei. 1917.

In seinem Aufsatz „Ueber die Anfänge der Natur-
schilderung im französischen Roman" (Zeitschrift für
französische Literatur, Bd. 26) hat J. Haas, von
Rousseau ausgehend . Bernardin de Saint-Pierre und
Chateaubriand als die eigentlichen Begründer exakter
und eingehender Naturschilderung dargestellt. Das
führte ihn naturgemäss auf die grossen Unterschiede
der lieiden, die Aussenwelt zu sehen und darzustellen.

Das
malt

seine

zur Pose
ungünstig

Nach ihm besitzt Bernardin die Fähigkeit, die Phäno-
mene klar zu sehen, in ihrer Eigentümlichkeit zu er-

fassen, sowie das Gesehene und Erfasste in Worten
wiederzugeben. Von der Natur zum Menschen scheint
für Bernardin keine Beziehung vorhanden zu sein.

Seine Naturschilderungen sind rein objektiv.

Gegenteil gilt für Chateaubriand. Er schildert

mit grossem Aufwand an Worten-, doch sind
Naturschilderungen oft reine Erzeugnisse der Phantasie
und haben stets den Zweck, Stimmung zu erzeugen,
worin Chateaubriand durch seine Neigung
und zum Theatralischen bald günstig, bald

beeinflusst wird.

Haas' Schüler, Wilhelm Heege, hat es unter-
nommen, in seiner Dissertation, Bernardins „Paul et

Virginie" und Chateaubriands „Atala" nach der
statistisch-vergleichenden Methode von Groos und seinen
Schülern daraufhin zu untersuchen. Heege ist sich

der Schwierigkeit dieser Aufgabe wohl bewusst. Von
vornherein ist ihm die Unvollkommenheit jener Methode
klar, ihre Unzuverlässigkeit, unbedingt gültige Schlüsse
auf die Eigenart der in Betracht kommenden Autoren
zu ziehen. So hat er sich denn auch vor zu weit-
gehenden Folgerungen gehütet und seine Feststellungen
durch zahlreiche Beispiele begründet. Andererseits hat
ihm die Aehnlichkeit des Milieus beider Erzählungen,
die zum Vergleich geradezu herausfordert, die Aufgabe
erleichtert. Seine Arbeit ist ausserordentlich gründlich
und gelangt auf Grund der statistischen Methode im
wesentlichen zu denselben Ergebnissen, wie sie Haas
in seinem Aufsatz dargelegt hat.

In einer Einleitung stellt Heege die Ergebnisse
fest. Bernardin schildert die Natur objektiv, als kalter

Beobachter. „Er ist kein grosser Denker und kein
Gemütsmensch — aber er versteht es, was seine Augen
geschaut, niederzuschreiben, er räumt dabei der Er-
habenheit, der Schönheit oder Schrecklichkeit des Ge-
schauten auf sein Gefühl beschränkte Wirkung ein."

Ausserordentlich ist seme Begabung , die optischen
Qualitäten zu erfassen, während er für die akustischen
weniger Sinn zu haben scheint. Demgegenüber hat
Chateaubriand „die subjektive Naturschilderung, das
heisst die Darstellung der ursächlichen und geheimnis-
vollen Beziehungen zwischen Menschenseele und Natur
auf die Höhe gebracht, die ihr den vollen ästhetischen

Genuss sichert". Seine Naturbilder sind weniger scharj
erfasst alsi die Bernarding. Stimmung zu erzeugen ist

ihm die Hauptsache, und hier hat er, dm-ch seine

glänzenden stilistischen Fähigkeiten unterstützt. Grosses
geleistet, wenn man von gelegentlichen Uebertreibungen
absieht. Die weniger exakte Schilderung beruht darauf,

dass sie meist nicht das Erzeugnis eigener Beobachtung,
sondern willkürliches Phantasieprodukt ist. Der erste

Hauptteil der Arbeit befasst sich mit den optischen
Qualitäten. Unter 10 000 Wörtern hat Bernardin 41,
Chateaubriand 80 optische Daten. Da letzterer die

Häufung von schmückenden Attributen liebt, darf das
nicht wundern. Für Bernardin genügt oft eine Be-
zeichnung, die Dinge zu charakterisieren. Heege ver-

meidet hier geschickt die Klippe (gemäss der Methode),
die grössere Anzahl von Sinneswahrnehmungen der

gi'össeren Anschaulichkeit zuzuschreiben. Besser be-

währt sich die Methode in der Verteilung der optischen

Qualitäten. Bei Bernardin befinden sich :31 '^
o bunte

Farben (rot, grün, blau, gelb, bunt), bei Chateaubriand
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nur 26 *'/o. Heege führt das darauf zurück , dass die

„eindeutige Bestimmung einer bunten Farbe der

Phantasie weniger freien Lauf" lasse. Das möchte

ich nicht unwidersprochen lassen. Wie wäre es dann

zu erklären, dass Chateaubriand rot mit 11,1 "/o gegen

10,6 "/o bei Bernardin in der Ueberzahl hat? Ersterer

will ja seine Bilder möglichst farbenprächtig, und die

Phantasie arbeitet doch wohl mehr mit dem Farben-

komplex als mit der einzelnen Farbe. Die Auswahl

seiner Ausdrücke ist ihm eben auch vom stilistischen

Bedürfnis diktiert, und dann hat selbst er sich die

Tropenwelt nicht so farbenprächtig vorgestellt, als

sie ist.

Ganz unzweideutig dagegen sprechen die Rubriken

„Glanz, Glut, Schein". Bernardin hat unter 10 QUO

Wörtern 14.3, Chateaubriand 30,7 Fälle (24,2 0/0 bzw.

38,9^/0 aller optischen Daten). Mit diesen unbe-

stimmten Bezeichnungen musste Bernardin sparsamer

umgehen als Chateaubriand, dem sie rhetorisch ge-

legen kamen. Ersterer liebt die scharfen, treffenden

Bezeichnungen; er spricht von „rmjons safranes" ,
wo

Chateaubriand „(fo»-" gebraucht, das khugt und damit

die Idee des Wertvollen, des Schönen und des Glanzes

verbindet. Bei ihm macht es 4,5 "/o, bei Bernardin

nur 0,40/0 der optischen Qualitäten aus. Stumpfe

Farben kennt Chateaubriand überhaupt nicht, während

sie bei Bernardin 60 "/o ausmachen. Auch in der Ver-

wendung der Nuancen zeigt sich die weniger scharfe

Beobachtung Chateaubriands. Sie bilden bei ihm nur

29,8 0/0 der optischen Daten gegenüber 34,2 ".o bei

Bernardin. Dieser hat ausserdem helle und dunkle

Farben gleichmässig verteilt, während jeuer die hellen

vorzieht, da sie grösseren Schmuckwert besitzen.

Mit grossem Fleiss werden dann die Ergebnisse

noch durch viele Einzelheiten näher begründet, die

Nuance und ihre sprachliche Darstellung, der Gegensatz

von Weiss und Schwarz, von Licht und Schatten bei

Bernardin, die Farbenhäufung bei Chateaubriand u. a.

„Bernardin will Maler sein, Chateaubriand Dichter."

Er schildert nicht nur, um Stimmung zu erzeugen, er

sucht auch (unbewusst) über seine Unfähigkeit psycho-

logischer Vertiefung durch Einschaltung eines Land-

schaftsbildes mit entsprechendem Stimmungsgehalt

hinwegzutäuschen. Sehr deuthch tritt die Eigenart

beider bei der verschiedenen Behandlung des Ge-

witters zutage. Bei Bernardin in allen Einzelheiten

beobachtet, bei Chateaubriand ein mit Rücksicht auf

die Wirkung „zusammeugefasstes grossartig-schauriges

Phänomen". Dass im übrigen letzterer ganz wunderbar

Landschaft und Stimmung zu verquicken weiss, dafür

führt Heege vortrefflich gewählte Belege an.

Der zweite Teil bespricht die akustischen Daten.

Bernardin hat 30,6 unter 10 000 Wörtern, Chateau-

briand 71. Bei den seither nach der statistischen

Methode untersuchten Autoren werden die akustischen

Daten meist gar nicht, wenn aber, dann nur wenig

von den optischen übertroffen. Dieses Vei'hältnis

treffen wir auch bei Chateaubriand : 47,1 "/o akustische

gegen 52,9 0/0 optische Daten. Bei Bernardin ver-

halten sich die optischen zu den akustischen wie 70 : 30.

Daraus erhellt, dass der für Farben- und Lichteffekte

so empfängliche Bernardin für Geräusche viel weniger

empfänglich ist, dass dagegen Chateaubriand unzweifel-

haft eine stärkere akustische Veranlagung hatte.

Während Chateaubriand 71,5 0/0 Stimmäusserungen hat

(Menschen, Tiere, von Menschen allein 5lo/o), nur

28,5 0/0 Nichtstimmliches (Geräusche , Klänge) , hat

Bernardin 57,2 "/o Stimmäusserungen und 42,8 "/o Nicht-

stimmHches. Woraus hervorgeht, dass es Chateaubriand

mehr um die lebende Natur zu tun ist. Ferner, schliesst

Heege, „dass sich Chateaubriand mehr mit dem Menschen
beschäftigt als Bernardin, weiter, dass der Mensch,

sein Tun und Ergehen, im Vordergi-und steht gegen-

über der Natyr, der belebten und unbelebten, während
der Mensch in dem Werk Bernardins nur ein Teil der

Natur ist. Die detailliertere Ausführung der Eigen-

tümlichkeiten beider Autoren in der Anwendung der

akustischen Daten bildet den Schluss der Aj-beit.

Der Verfasser hat seine Arbeit nicht mehr im

Druck sehen können. Am 5. Juni 1916 ist er vor

Verdun gefallen. Sein Lehrer hat sich um die Druck-

legung der Arbeit verdient gemacht. Sie stellt eine

wertvolle Bereicherung der Literatur über Bernardin

de Saint-Pierre und Chateaubriand dar und dürfte in

der Folge zu deren Beurteilung unentbehrliche Richt-

linien und Grundlagen geben.

Tübingen. Wilhelm Grosshäuser.

Dr. Helene Burkhardt, Studien zu Paul Hervieu
als Romancier und als Dramatil<er. Zürich, Orell

Füssli. 1917. 244 S. 8». Fr., 6.—.

Ohne die gelegentlichen Schönheiten der Werke
Hervieus und ihre manchmal masslose Bewunderung in

der französischen Presse unerwähnt zu lassen, hat die

Verf., gestützt auf eine gründliche Durcharbeitung der

einschlägigen Literatur, besonders die schon recht

kritischen Ausführungen von Binet, Pellissier, Doumic,

W. Küchler * u. a., vor allem auf die dichterischen

und sprachlichen Schwächen der Romane und

Dramen des französischen Salondichters hingewiesen.

Eine zusammenfassendere Darstellung des kulturellen

Tiefstandes dieser Werke einerseits und ihrer stUi-

stischen und grammatischen Mängel andei-erseits (vgl.

S. 72, 86, 88 u. a.) hätte noch deutlicher gezeigt, von

wie geringer bleibender Bedeutung die Erzeugnisse

dieses in den letzten .Jahrzehnten vielgefeierten Lite-

raturhelden sind. Zu Widerspruch, wie die Verf.

selbst hofft, dürften deshalb ihre vorurteilslosen, oft

nur zu ausführlichen Darlegungen kaum Veranlassung

geben.

Kaum einmal vermag sich Hervieu aus der Enge

der vornehmen Gesellschaft, in der er fast alle seine

Abende verbrachte, und in der die Grenzen zwischen

Sein und Schein nur zu leicht verfliessen, zu den

Höhen allgemeiner Menschlichkeit emporzuschwingen.

Die Anfänge seines Schaffens, unter denen die Novelle

Tohie liaijoud hervorgehoben sei, fallen in die um 1880

einsetzende Flut von Erzeugnissen des krassesten

Naturalismus. Die ausführliche Besprechung der in

einer gequälten Sprache geschriebenen Romane, die,

wie der Naturalismus überhaupt, vorwiegend die nega-

tiven Seiten der französischen Gesellschaft schildern,

können wir übergehen. Ohne Aufdringlichkeit weist

die Verf. auf einige Berühi'ungen mit Zolas Werk und

den Brüdern Goncourt hin (S. 20/21). Lohnender wäre

' Bei den Literaturangaben fehlt die Ergänzung von
Küchlers Abhandlung in der German.-Roman. Monats-
schrift II (lÜlO), 65 ff.
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ein Vergleich mit Daudet gewesen, wenn auch Hervieu
an ihn, gerade was das rein Dichterische betrifft, nicht

heranreicht. Abhängigkeiten von E. A. Poe (S. 89 ff.)

und d'Aurevill}- (S. 92/93) sowie Beziehungen zu

Baudelaire (S. 91) sind offenbar vorhanden, während B.

einen direkten Einfluss durch P. Bourget (S. 94 ff.)

ablehnt. Die Berührungen, vor allem mit Poe , die

zweifellos vorhanden sind , im einzelnen aufzudecken,

lileibt die dankbare Aufgabe einer besondereren Unter-

suchung. Den Nachweis , dass kein Einfluss Dosto-

jewskis sich zeige, lileibt die Verf. schuldig (S. 90,

Anm.) ; aber auch ich glaube nicht daran. Zeigen sich

tatsächlich einige Aehnlichkeiten, dann handelt es sich

wahrscheinlich nur um die Berührungen, die Hervieus
Frühwerke mit dem Naturalismus überhaupt zeigen.

Nicht weniger lohnend wäre, was die bisherige Kritik

und auch die Verf. (S. 219 ff.) nur skizzenhaft an-

deuten konnte, eine eingehendere Darstellung der Be-
ziehungen des Dramatikers Hervieu zu A. Dumas
fils, H. Becque oder Brieux und anderen zeitgenössischen

Dichtern.

Der grössere Teil der Arbeit befasst sich natur-

gemäss mit den Dramen des Dichters , deren Be-
deutung und Schwächen und Beurteilungen durch die

zeitgenössische Kritik eingehend besprochen werden.
Phantasie und Gefühl spielen eine recht geringe Rolle

in dem Schaffen Hervieus, das in den meisten Fällen

reine Verstandestätigkeit darstellt. Mehr und mehr
liefen seine Dramen darauf hinaus, dass sie sich auf
irgendwelche strittige Gesetzesfragen gründeten. Statt

einer Tragik, die aus unabänderlichen Charakteranlagen

oder Schicksalsfügungen erwächst, ist die treibende

Kraft seiner Stücke ein oft kleinliches Auge um Auge
und Zahn um Zahn nach den Paragraphen des Ge-
setzes. Dadurch bleilien aber die Werke von vorn-

herein an die augenblickliche Gültigkeit und besondere

Neuheit dieser oder jener Satzung gebunden. Vor
allem das recht schwache und allzu schematische

Thesenstück La Loi de Vhomme leidet darunter. Sehr
richtig hat F. Brunetiere in seinem „Discours de re-

ception" gesagt: „Nous sommes tous de pauvres etres

!

hommes et femmes, qui ne vivrions pas an demi quart

d'heure d'accord si chaeun de nous, en toute cir-

constance, revendiquait impitoyablement la totahte de
ce qu'il appelle son droit. Summum jus, summa in-

juria" (S. 1-14).

Alle Werke Hervieus tray-en mehr- oder weniger
den Stempel des Gekünstelten, am meisten vielleicht

das dichterisch arme geschichtliche Drama Thcroigne
de Men'court und das romantisch unwahrscheinliche

Stück Le Eeveil. Ausser in seinem wohl bedeutendsten
Werk Connais-toi hat es der Verfasser auf blosse

Spannung und nervenerschütternde Wirkung abgesehen

und verrät dabei gleichzeitig— z. B. auch in L'Enigme —
einen Tiefstand sittHcher Auffassung (vgl. S. 203), der

»im Munde des Frauenrechtlers und Gesetzreformators
'. doppelt unangenehm berührt. Verlief auch Hervieus
dichterische Arbeit ausschliesslich Verstandesmässig,

es ist doch zu viel behauptet, wenn die Verf. (S. 238)
K sagt: „Hervieu war kein Dichter." Dazu stimmt auch

f nicht die wesentlich mildere Beurteilung S. 239 ff.

Ein solcher Widersjiruch findet sich noch an anderer

Stelle. S. 53 wird Hervieus eigene Erklärung erwähnt,

„dass er nur an rein sinnHche Liebe glaube und alles

übrige für Selbstbetrug ansehe". Nachdem dies auch

von der Verfasserin als sicher angenommen ist, meint

sie S. 57, es könne scheinen, als ob Hervieu die

sinnliche Liebe „als die Grundlage und den treibenden

Faktor alles menschlichen Lebens" ansehe.

Stilistisch sind manche Teüe der im übrigen recht

tüchtigen Arbeit unausgeglichen. Von Härten des Satz-

baus (z. B. S. 35, 36/37, 107, 151, 202, 205, 207)
abgesehen, wirkt vor allem der massenhafte Gebrauch

der Zukunft statt der Gegenwart sehr- störend. Un-
schön sind auch Worte wie : veruumöglichen (S. 35,

139), Scharfsichtigkeit (36), angetönt (57, 109) oder

überflüssige Fremdwörter wie: Romanciers (Titel),

retournieren (43), (Euvre (169), Tableau, publizieren

(238), amüsieren, konstatieren (239) und das nicht

I
weniger als neunmal vorkommende „insistieren".

i Darmstadt. Albert Streuber.

Willy Hunger, „Argot, Soldaten-Ausdrücke und volks-
tümliche Redensarten der französischen Sprache".
Leipzig, Fock, ohne Jahreszahl, 175 S.

Wer weiss, dass die unter allen möglichen mili-

tärischen Vorschriften arbeitenden Gefangenenbrief-

Zensurstellen der Mittelmächte linguistische Forschungs-

stellen hätten werden können — kaum wieder treffen

die beiden Umstände Aufhebung des Briefgeheimnisses

und der Ueberprüfung durch linguistisch gebildete Zen-

soren zusammen — , wu-d sich freuen, dass ein deutscher

Militärdolmetscher, wenn auch nur zum Gebrauch der

Prüfungsstellen , ein Wörterbuch der französischen

Soldatensprache im Weltkriege zusammengestellt hat,

das Sainean's Büchlein L'argot des tranchees und Dauzat's

L'argof de In guerre an die Seite tritt. Wie Sainean

gibt Verf. nur einen beschränkten Teil des Wort-
schatzes (den er selbst in den Korrespondenzen oder

im mündlichen Verkehr mit den Gefangenen angetroffen

hat), und kaum wird man z. B. mit seiner HUfe alle

sprachlichen Neubildungen in Barbusses Feuerbuch

verstehen können. Der Verf. gibt sich im Gegensatz

zu Sainean mit der Erklärung der lexikalischen Be-

sonderheiten des Argots nicht ab, bietet aber doch

wertvolles Material genug, um Interesse für seine

Veröffenthchung auch ausserhalb der mit dem Kriegs-

ende verschwindenden Prüfungsstellen beanspruchen

zu können. Es sei mir gestattet, hier anzumerken,

dass ich selbst mehrere Publikationen vorbereite, in

denen ich zeigen werde , was jene als Hochburgen

reaktionären Geistes verschrienen Zensurstellen für die

Sprachwissenschaft, allerdings gewissermassen im Neben-

amt, leisten, wie die Zeusursteilen sogar etwas liefern

können, was der Sprachwissenschaft sonst versagt ist:

die Möglichkeit des Experiments.
Bonn. Leo Spitzer.

Adolf Kolsen, Dichtungen der Trobadors. 3. Heft.

Halle, Niemej-er. 1919.

Grundsätzliches über diese Veröffentlichung zu sagen,

erübrigt sich, da es schon von anderer Seite zu den ersten

beiden Heften geschehen ist. Ref. kann sich deshalb darauf

beschränken, zu den 21 neuen Texten, die diese dritte Folge

bietet, einige Bemerkungen zu machen. Dabei soll das erste

Stück, Nr. 35 (Gaucelm Faidit Gr. 167, 50) hier übergangen

werden, da es an anderer Stelle behandelt wird'.

1 Zschr. f.
rom. Phil. 40, Heft 2.
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Nr. 86. Gaucelm Faidit Gr. 167, 18.

V. 21—24. Per qu'es fols qtii s'esmaya <Jui vis las errors

Eis (Kolsen : Eis) dans qu'ai pres alhors Et ar J'C co-ni suy
sors. Kolsen liest Qu'i und übersetzt: „Deshalb ist der-

jenige töricht, der .sich beunruhigt, falls er (gesetzt, dass

er da) die Qualen und Leiden sah. die ich von der anderen
zu erdulden hatte, der aber jetzt sieht, wie ich wieder
obenauf bin." Diese Konstruktion, die ijiii .'^-esniai/a und
ar ve koordiniert, ist schleppend und verschleiert den Sinn.

Qui vis ist Relativsatz und aufzufassen entweder als be-

zogen auf eine im Satze Fer qu'es fols nicht genannte Pei--

sonenbezeicbnung, dieselbe, auf die sich auch qiii s'esmai/a

bezieht', oder aber als abhängig von dem beziehungslosen
Eelativum qxi in qui s'esmatja. .Jedenfalls sind Qui vis und
Et ar re koordiniert. Denn der Dichter, der für die herz-

lose Geliebte einen besseren Ersatz gefunden hat, sagt

doch: „Töricht ist, wenn einer den Mut verliert^, der die

Qualen und Leiden, die ich anderwärts erduldete, gesehen
hätte und nun sieht, wie ich wieder obenauf bin." Jeder
unglücklich Liebende soll sich mit dem Schicksal des

Dichters trösten, das ihn durch den Wechsel der Geliebten

von Leid zur Freude geführt hat.

V. 36. Vom schlechten Herren heisst es : ans decliai

so que te. Hier wird so (/i<e von Personen gesagt. Neutrale
Pronomina, besonders Relativa mit irgendeinem neutralen
Beziehungswort, werden öfters so gebraucht: Tot so qu'Eva
dessia . . . „Are'' torn'en la via, Appel, Chr. 102, .58; Car
VHS me s'orfidlha So qii'eu plus volh arer, Bern. Vent. Gr. 70,

25; I, 8 (Appel S. 14.5); Car vas me s'estranha So queu plus

ain e volh, 1. c. 11, 8; E qiii so que uma no ve No pot de pejor

mal jazer, Gaue. Faidit Gr. 167, .58; H, 3 (Kolsen, Dicht.

Nr. 39). So ist denn hier mit so que te nicht gemeint „was
er in seiner Macht hat", sondern „wen er in seinen Diensten
hält". Wir haben es hier mit dem sehr häufig wieder-
kehrenden Gedanken zu tun, d.ass der schlechte Herr die

Seinen, d. h. die ihm dienen, zugrunde richtet. Zahlreiche
Beispiele dafür bietet Cnyrim, Aus//, u. Abh. LXXI (1888),

Nr. 225, 228-239.
V. 45. En patz übersetzt Kolsen mit „ohne Bedenken",

wozu er durch die etwas gewagte Entwicklungsreihe „ruhig,

ruhigen, heiteren Gemüts" kommt. Ich würde „heimlich"
vorschlagen Man vergleiche das bei Levy, S. Wh. 6, 148b
zitierte Beispiel : Del loc don os ogui scotalz Veiigui en patz

Tro tlhs ses bnii, wo Levy „sachte, leise" deutet.

V. 64. Ans qu'om en crit e'n braya übersetzt K.: „Bevor
man darüber Lärm und Geschrei erhebt". Ich halte die

Worte nur für eine Erläuterung des vorangehenden scs lonc

prejar „ehe man darum (>iun joy) bittend klagt und jammert".
Der Gedanke, dass eine CJabe besonderen Wert besitzt,

wenn der Empfänger nicht erst lange um sie zu [bitten

braucht, begegnet ja ziemlich häufig in den Trobador-
liedern' und wird in v. 69—72 derselben Strophe noch
einmal variiert.

V. 73— 78. Ma gayn cJianso, Vuelh qu'en des uchaizo
A')i Hic-de-Joy part Blaya, (Ju^es gabatz per ho; Qu'ieu n'ai

lonha sazo Estat senes razo. Uebersetzung: „Ich will, mein
frohes Lied , dass du dem Herrn ,Freuaenreioh' . . . Ver-
anlassung zur Freude gebest; denn ..." Mir will diese

Anrede in der Form eines von einem Possessiv begleiteten
Substantivs, das noch dazu ein Adjektiv bei sich hat, recht
ungewöhnlich erscheinen*. Auch die Beziehung des en

' Zu dieser Auffassung berechtigt eine andere Stelle

desselben Gaucelm Faidit (Nr. 37 bei Kolsen, v. 17— 18):

Stii embrasatz per SeUia que no'm denha, Ont anc no'm ralc

joys vi sohlt-: iii chans, wo auch que und ont, also jedes

Eelativum für sich, auf das Siiha des Hauptsatzes bezogen
werden.

- S'fsmaya ist wohl besser so als durch das Kolsensche
„sich beunruhigt" wiedergegeben.

' Vgl. Cnyrim Nr. 197 ff.

* So gebraucht z. B. Bern. v. Vent. in Gr. 70, 20 v. 2,

Gr. 70, 45 V. 38 und Gr. 70. 16 v. 53 als Akkusativ 3/o
Conort, in v. 1 und 9 des letztgenannten Liedes aber als

Anrede Couortz und Bels Conortz. Aehnlich liegen die Ver-

hältnisse bei Girant v. Bornelh. Es heisst zwar J\los Bels-

Senhcr (Nom.) in Gr. 242, 34 v. 37 und Mo-Senhor (Akk.) in

Gr. 242, 63 v. 8 u. 34 usw., aber Seh Srnhor (Vok.) in Gr. 242,

47 V. 105. Girant sagt Mos Linhanre (Nom.) bzw. Mo
Linhaure (Akk.) in Gr. 242, 17 v. 64 und Gr. 242, 65 v. 24,

(v. 74) auf das im Verstecknamen liegende joy (Anm. S. 172)
ist wenig befriedigend. Ich interpungiere deshalb anders,
lese nicht qu'en, sondern que'm mit )' und verstehe: „Ich
will, dass mein heiteres Lied für mich dem Herrn ,Freuden-
reich' jenseits Blaye. der als gut gerühmt wird, den Grund
(oder die Entschuldigung?)' dafür angebe, dass ich ihm
lange ohne Angabe eines Grundes fern geblieben bin."
Bei der Hineinziehung des Subjekts eines Nebensatzes in
den Hauptsatz ist es allerdings sonst üblich, dass dieses
Subjekt seine Nominativform bewahrt -, so dass man also
erwarten müsste: Ma gaya chansos vuelli qe m des . . . Die
Attraktion, dass das Subjekt des Nebensatzes als vom
Verbum des übergeordneten Satzes abhängig erscheint, ist

zwar bisher mit ."»icherheit noch nicht belegt, muss aber
theoretisch als ebenso möglich gelten wie jene andere'.

Nr. 37 Gaucelm Faidit Gr. 167, 46.

V. 4 ff. Weil der Bote von der Geliebten aus dem
Limousin ausbleibt, ist dem Dichter das Land zuwider. Er
fährt fort: Per qu'ieu no'i torn ni no'i tornarai ges, Qu'ilh
iion vol; que si a Heys plagues Aquest sieus hom, qu'Amors
Veten en gatge, Venqra res Hey: quäl ora que'S rolgups. Diese
Zeilen übersetzt K.: „Deshalb kehre ich weder jetzt noch
in Zukunft dorthin zurück; denn sie will es nicht. Gefiele
ihr nämlich dieser ihr Leliensmann .... so käme er hin zu
ihr . .

." Ich glaube nicht, dass der Dichter so Wider-
sprechendes hat sagen wollen. Die Verschiedenheit meiner
Auffassung erhellt aus folgender Uebersetzung; „Drum
kehre ich weder jetzt noch in Zukunft dorthin zurück, ohne
dass sie es will (wenn sie' es nicht will); denn wenn es ihr
gefiele (nämlich: dass ich zurückkehrte), so würde dieser
ihr Lehensmann zu ihr kommen . .

."

V. 9. Warum a'i und nicht ai razo quem pes „ich habe
allen Grund mich zu betrüben"?

V. 10—14 sind mir unklar.
V. 15-17 Aissi quoi fiiecs s'abraza per la lenha, On

iiiais n'i a, e la fl'nn'is p/w«; (jrans, .Sui embrasatz per selha . . .

Mit Hinblick auf Tobler, Verm. Beifr. I '-. 128 sehe ich in
Oll mais w't a einen jener Nebensätze zweiter Ordnung, die
ihrem übergeordneten Satze vorangestellt sind. Letzterer
ist hier vertreten durch e {quum) la flam'es plus grans. Ich
konstruiere also:. Aisssi quoi fuecs s'abraza per la lenha e

(com), on mais n'i a, la ftam'es plus grans, sui embrasatz . . .

V. 19. In der Anmerkung (S. 176) behauptet K., dass
die Trobadors namentlich dann die Minne „du" nennen,
wenn sie mit ihr grollen. Er verweist dazu auf eine Be-
merkung Appels in der Vorrede zu seiner Ausgabe des
Bernart von Ventadorn. Aus ihr ist aber nur zu ent-
nehmen, dass Bernart das einzige Mal, da er die Minne
„du" nennt, mit ihr zürnt. In der Tat liegt doch die Sache
so, dass das Duzen von Wesen, zu denen man sonst „Sie"
sagt, in den romanischen Sprachen im Affekt erfolgt. Dass
dies nicht immer Groll zu sein braucht, liegt auf der Hand.
Infolgedessen können auch vos und tu in der Anrede des-
selben Wesens schnell wechseln '. Es ist darum durchaus
unnötig, in v. 35, wie K. vorschlägt, jiovts- in not zu ändern,
weil Amors in v. 19 und 20 geduzt werde.

V. 41. derinalha. wohl eher „Nachspüren" als „Gerede".
Denn ersteres ist die traditionelle Tätigkeit der gilos.

Nr. 38. Gaucelm Faidit Gr. 167, 64.

V. 5—6. Per qu'isqaiu Tot? Quan vty qu'a penas viu.

Uebersetzung: „Weshalb bin ich ganz scheu? Weil ich

sehe, daas ich kaum lebe." Natürlicher in der Konstruktion

aber Linhaures (Vok.) in Gr. 242, 65 v. 19 und stets in der
Tenzone Gr. 242, 14. Ich finde zwar Mo Sobre-Totz (Akk.)

in Gr. 242, 68 v. 130 und Mos Sobre-Totz (Nom.) in Gr. 242,

78 V. 99 u. a., aber Senher Sobre-Tots (Vok.) Gr. 242, 5

V. 86 usw. Nur in einem Falle zeigt sich Mos Sobre-Totz

als Anrede. Doch ist zu beachten, dass von den vier Hand-
schriften nur ii dies bietet, während ABa ein Bds bzw.
Francs seigner aufweisen.

' Als „Vorwand. Ausrede" ist ocaizon belegt; Lew,
S. Wb. 5, 549.

^ Der andere Fall, dass es von de abhängig wird,

scheidet hier aus.
' Vgl. zuletzt Bertoni, Trov. d'lt. 486—87 und besonders

542 (zu V. 64).

* Vgl. Diez, Gramm. '•, S. 803; Bertoni, Trov. d'It.

S 487.
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und sinngemässer wäre: Per qti'esquiti Tot quan vey, qu'a
poias fiu. „Drum meide ich alle, die ich sehe; denn kaum
lebe ich." Das neutrale tot quan bezeichnet auch hier
Personen'.

V. 8. Mit "Wahrung der handschriftlichen Ueber-
lieferung wäre zu lesen 3Ie fai 'Mar.

V. 14. Setze Punkt oder Semikolon am Ende des Verses.
V. 27. 6)1. geht nicht auf die Geliebte, wie die Ueber-

setzung will, sondern auf das, was sie etwa mit dem Dichter
zu tun gedenkt.

V. S'i. Be no sni dir cum estei/a übersetze ich: „Ich
weiss nicht, was mit mir los ist (lies besser co m'e^tci/a).''

Daran schliesst sich im folgenden Vers die Erklärung dieses
Zustandes: Que de dol tnuer e d'envei/a.

Nr. 39. Gauoelm Faidit Gr. 167, .58.

V. 14. Kolsen liest malja^er. Mir scheint die früher
übliche, auch in Toblers V'ersübersetzucg zum Ausdruck
kommende Auffassung besser: no pot de ptjor tiial ja.~er,

V. 18. Dem von der Geliebten fernen Dichter bleibt

zu seinem Trost das Vergnügen, sie mit den Augen des
Herzens zu betrachten: Que da qu'd n'on pari nrm refre,

.,was bewirkt, dass dieses (sc. das Herz) sich von euch nicht
trennt und ich von euch nicht ablasse". Diese Auffassung
ist in mehr als einer Hinsicht anfechtbar. Es wäre wohl
einfacher zu lesen: Que d'iujuel (sc. plazer) no'm" part m'm
refre. „denn von jenem weiche und lasse ich nicht ab".

V. 21. rete „in Liebesdienst hält", nicht „zurückhält",
wie Kolsen übersetzt.

V. 28. Der Dichter vergleicht sich mit dem von der
Hitze Geplagten, der, je mehr er trinkt, desto mehr dürstet.
Atresüi cum plu^ ieu cossire Jje rox, ades n'ai cor mellior kann
deshalb nicht heissen : „In gleicher Weise liebe ich euch
stets um so inniger, je mehr ich an euch denke" ; denn das
würde den Vergleich sprengen. Es ist vielmehr zu ver-
stehen: „Ebenso habe ich, je mehr ich an euch denke,
desto grössere Lust dazu" und iu entsprechender Weise im
folgenden Verse Et on mals n'ai „und je grössere Lust ich
dazu habe", nicht „je mehr Liebe ich für euch fühle".

v. 38. Lies qu'ar.

V. 53. avem gran dezonor „wir haben uns sehr zu
schämen".

Nr. 40. Gaucelm Faidit Gr. 167, .54.

v. 1. Si tot nonca .sVs grazits. Die fehlende Silbe er-

gänzt K. durch ein rc hinter tot. Ich würde unter Voraus-
setzung eines leichter zu erklärenden Schreiberirrtums lesen :

s'ts [csjgrazitz.

V. 4. Zu eniptisitz setzt K. in der Anmerkung (S. 191)

einen Infinitiv enqtiiiir an und trennt dieses Verb von
eiiquerre. Das ist, selbst wenn der Infinitiv euijuizir zu be-
legen wäre, m. E. trotz Levy (S. 117». III, 24) nicht an-
gängig. Dass neben cnquerre auch das schwache Verb
etiquerir mit dem Partizip enqucrit besteht, ist bekannt.
Enqui;it ist nun eine Kreuzung des letztgenannten Partizips
mit den entsprechenden Formen der starken Flexionsart
(enqut s, enqui^!). Zu welchen seltsamen Formen das Schwanken
zwischen beiden Konjugationen gerade bei diesem Verbum
geführt hat, mag man bei Appel {Clir.j nachlesen.

V. 9. Seine Behauptung, dass der Wissende an ge-
eigneter Stelle sfein Wissen kundtun soll, begründet der
Dichter mit dem Satz: Qu'en tot:: luocf val adrecha chap-
tenensa, was K. übersetzt: „Denn überall ist angemessenes
Verhalten nützlich." Ich glaube , adrecha muss hier „auf-
recht, aufrichtig", raler „verdienstlich sein" bedeuten.

V. 15 ff. Der Dichter will nicht länger betrübt sein,

wenn ihn auch die falsche Betrügerin fast an den Rand
des Grabes gebracht hat. 3Ias er n'ai trobat guirenssa Tal
que m'a gent desliurat de morir Qu'cs la gensser c'om puosc'el

mon chausir. El il reman fazen sa penedens.''a. Die üeber-
setzung Kolsens geht von der Auffassung aus , als sei die
„Heilung" von derselben Dame gekommen. Dem scheint
mir sowohl der Text dieser als auch, wie wir sehen werden,
mancher folgenden Stelle zu widersprechen. Ich übersetze
also: j.Aber jetzt habe ich als Heilung eine Dame gefunden,
die mich freundlich vom Tode gerettet hat und die die

' Vgl. oben Bemerkung zu Nr. .36, v. 36.
- Kolsen ist gezwungen, gegen fast alle Handschriften,

auch gegen die sonst von ihm bevorzugten CGQ, no'n zu
lesen.

Schönste von der Welt ist. Jene aber bleibt mit ihrer
Eeue allein zurück."

V. 23. Lies c'anc non fetz faillensa „die nie fehlte".
K., der iwn liest, bezieht diesen Ausspruch nur auf fui
gent baisan acuiUitz jier lieis „ich wurde von ihr, die mich
artig küsste. in untadeliger Weise (ohne dass sie darin
irgendeinen Fehler beging) aufgenommen". Das anc wider-
spricht dieser engen Auslegung der Stelle, zu der K. durch
seine irrige Meinung von der „neilenden" Dame gezwungen
wird. Denn eine „nie fehlende" Dame kann man nicht eine
fals' enganairitz nennen. So zeigt sich hier von neuem,
dass Gaucelm von zwei Damen spricht.

V. 24. Auch die Deutung dieses Verses hat unter dem
Druck der falschen Gesamtauffassung gelitten. K. übersetzt
E poft tant gen m'o comensa mit: „und obgleich sie mir so
hübsch Streit anfängt". Das tant gen ist ein so deutlicher
Hinweis auf das schon erwähnte fni qent haisan accjdllitz,

dass die wörtliche L'ebersetzung den Sinn völlig erschliesst

:

„und da sie es (ihr Verhalten) mir gegenüber so freundlich
beginnt". Man braucht also weder für ^lo.« ' noch für
comens-^a zu den gezwungenen Erklärungen Kolsens seine
Zuflucht zu nehmen.

V. 25—27. Anc la doussors del bais no'is poc partir De
ma bocha; ja no'm deu mais failUr Ni far ni dir iniilla

desaiinenssa. Für K. ist der Satz Anc — hoclia, der Nachsatz
zu pos tant gen m'o comensrta, und als Subjekt zu den faillir

sieht er la bocha an. Beides ist m. E. unrichtig. Denn auf
diese Weise hat der mit ja eingeleitete Satz keine Ver-
bindung mit dem vorhergehenden, und zu bocha als Subjekt
kann man wohl faillir und dir, nicht aber /V(C stellen. Für
mich ist der mit ja beginnende Satz der Nachsatz zu jjos

tant gen etc. und der Satz anc la doussors etc. ein ein-

geschobener Ausruf. Ich übersetze also: „Und da sie es

(ihr Verhalten) mir gegenüber so freundlich beginnt — nie
konnte die Süsse des Kusses von meinem Munde schwinden !

—
so wird sie mich auch nimmermehr im Stiche lassen und
mir nie etwas Unangenehmes antun oder sagen." Nur so
kommt m. E. ein sinnvoller Aufbau der Strophe zustande:
darin, dass die Dame den Dichter so überaus freundlich
empfing, liegt, da sie nie trog, eine Gewähr für ihr ferneres
wohlwollendes Verhalten.

V. 28 ff. Wenn es in der Uebersetzung dieser Verse
heisst: „LTnd da mir untersagt wurde, sie, von der Schön-
heit ausgeht, je zu sehen", so fragt man sich, wie es denn
die Dame fertig gebracht haben soll , dem Dichter den iu

der vorigen Strophe bejubelten Kuss zu geben, wenn er

sie nie gesehen hat. Ich lese also: E car anc nestei jorn,

faiditz, De lieis vezer, on beutatz nais. Ni que-l fuls sens alhors

(Kolsen: al non) s'atrais? ,,Vnd warum stand ich Unglück-
seliger auch nur einen Tag davon ab, sie zu sehen, in der
die Schönheit blüht, und warum zog es meinen törichten
Sinn anderswohin V". Vom paläographischen Standpunkt
ist die Aenderung des handschriftlichen al non in alhors

gänzlich belanglos.
V. 31. Ez dl sia:tn perbost' e guilz liest K. statt perdos

der Handschrift und übersetzt: „so sei sie mir Vorgesetzte
und Führerin." Vreho^de ist sonst nur im geistlichen Sinn
belegt, und was soll das Ganze bedeuten? Ich halte eine

Aenderung für unnötig. Perdos ist „Ablass", ferner auch
„die mit Ablass verbundene Wallfahrt". Ich verstehe:
„Und sie sei mir Wallfahrtsziel und Leitstern." Zu diesem
Bilde stimmen auch die beiden folgenden Verse: Ar vau
mon greu tort ses tenssa Adrechurar en l'roenssa. Hier sagt
der Dichter, wohin die Wallfahrt gehen soll. Das Unrecht,
das er dort büssen will, ist nicht in v. 26—27, sondern in

der soeben behandelten klagenden Frage (v. 28—30) ent-

halten.

V. 35—36 sind mir völlig unklar: auch erregt mir der

da plötzlich auftauchende Herr .A.got Verdacht.
V. 41—44. Ich übersetze anders als K.: „Und wenn

ich daran (wie mächtig die Minne ist) denke, dann, meine
ich, hätte ich mich lieber töten sollen, als dass ich zuliess,

mich von ihr zu trennen."
V. 45 verstehe ich nicht.

V. 54. For'ieu Lombartz de sen e de valenssa, Kolsen;

* An Hand zahlreicher Beispiele versucht K. (S. 192,

Fussnote 1), für pos die Bedeutung .,obgleich" zu erweisen.

An anderer Stelle (Zschr. f rem. Phil. 40, Heft 2) hoffe ich

zu zeigen, dass dieser Versuch missglückt ist.

23
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„förmlich und leibhaftig". Was bedeutet das? Warum
nicht wörtlich : ,,an Sinn und Geltung, d. h. in Denken und
Handeln" '.•'

Nr. 41. Guiraut del Luc Gr. 24.5, 1.

Wenn bei irgendeinem Liede, so ist es bei diesem be-
dauerlich, dass K. nicht sämtliche Handschriften benutzt
liat, die es enthalten. Denn es ist voll dunkler An-
spielungen und schwieriger Stellen, von denen doch viel-

leicht noch manche aufgeklärt werden könnte, wenn man
die Lesarten besonders der Hschr. C zur Verfügung hätte.

Aber auch im Hahmen des nunmehr vorliegenden Textes
hätte noch manches aufgedeckt werden können, tjesonders
nach der historischen Seite hin. Dazu aber wäre es un-
bedingt nötig gewesen, das zweite von Guiraut verfasste
Schmähgedicht heranzuziehen. So aber bleibt alles im
Unklaren. Zwar behauptet K.. vielleicht Chabaneau'
folgend, dass das Lied sich auf Alfons II. bezieht; es wird
aber nirgends der Versuch gemacht, die in dem Liede ent-

haltenen historischen Anspielungen zu deuten und mit jener
Identifizierung in Einklang zu bringen. Ohne zur Datierung
endgültig xStellung zu nehmen, möchte ich der Meinung
Kolsens die der Hist. litt, de la Frnitce'' entgegenhalten und
auf die unten zitierte Strophe hinweisen, in der die Mauren
]K(it Valenxsa genannt werden. Das scheint doch an-
zudeuten, dass zur Zeit der Abfassung des Liedes Valencia
schon im Besitz der Christen war. Dies war seit 1238 der
Fall ; eine Beziehung auf Alfons IL wäre also hiernach
ausgeschlossen. — Nun noch einige Einzelbemerkungen.

V. 6. Es ist durchaus ungewiss, dass die j'alsa jjerf^ona

eine Frau sein muss; die Anmerkung S. 196 hat also nur
bedingten Wert.

V. 10. Lo ]ioii de Narhona ist der grosse römische
Viadukt, der von Narbonne über die sumpfigen Niederungen
nach Capestang führte und der in geringen Resten bis
heute besteht, zu des Verfassers Zeiten aber gewiss noch
in weit grösserem Umfang erhalten war".

V. 11. Die Trennung des Subjekts Folqiders von seinem
Verbum dis (v. 10) durch eine indirekte Bede lässt die
Richtigkeit der Interpretation sehr fraglich erscheinen.

V. 14. Meditniu ist nicht nur ein Ort im algerischen
Departement Oran (Anm. S. 197), sondern auch eine Ge-
meinde in Spanien, Provinz Barcelona, Bez. Villafranca
del Panades.

V. 16. ni tote polpüz ah temples d'Ksealona „noch stahl
er Kanzeln in den Tempeln von Escalona". Dazu ver-
weist K. auf das andere Lied des Verfassers, in dem er
auch die polpit:: erwähne, „welche Alfons toni'en teneitsii

Del rei marroihin qui fni San esquern de lai^'. Man fragt
sich nur, was der spanische König mit gestohlenen Kanzeln
anfangen und warum der Marokkaner gerade über den
Besitz dieser Kirchenteile so diebische Freude haben sollte.

Nein, selbst wenn man das bisher unbelegte paljjit:- gelten
lassen und den vielleicht recht bescheidenen Kirchen von
Escalona — wenn es deren überhaupt mehrere gab — den
stolzen Namen temple* zubilligen wollte, so lässt der Zu-
sammenhang kaum etwas anderes zu, als in Polpitz einen
Eigennamen zu sehen ^. Das erhellt besonders deutlich
aus der 2. Strophe des andei'en Liedes:

Gauch n'ant las gens d'outra'l Nil,

car lor fai tant gen socors
c'un feu de lor ancessors,
c'avion conquist li fraire,

vendet, mas ges no'n pres gaire
vas q'era grans la ricors.

Dieus! cal gaug n'ant part \'alens,sa,

car Polpitz torn'en tenensa
del rei marrochin qui fai

son esquern de lai . . .

Es handelt sich also um ein Lehen, das die .,Brüder"
einst von den Mauren erobert hatten und das jetzt wieder

' Hist. Languedoc X, 3.52.

^ XX, 588. Die Hist. litt, sieht in dem König von
Aragon Peter III.

^ Vgl. Hist. iMiHiuedor I, 121 und 126 Anm.
* Raynouard (Iax. Rom. V, 316) belegt das Wort nur

zweimal , und zwar aus der epischen Poesie als tewple de
iSalotno und als templc de Lerins aus der Vida de iS'. Hoiiorat.

'' Als solcher auch in der Ouomdulique von Chabaneau-
Anglade {Rdli: .58, 412) verzeichnet.

in die Botmässigkeit des marokkanischen Königs zurück-
kehrt. Die „Brüder" sind gewiss die Tempelritter, so dass
es in dem von K. edierten Liede mit A heissen muss: alx

lemjiliers d'Escolona '. Der Templerorden war von Raimund
Berengar IV. im Jahre 1143 mit weitgehenden Rechten
ausgestattet worden -.

V. 19. Li Sarrazin de Fraga e d'Artona. Vielleicht
ist Aitmia zu lesen. Nachdem am gleichen. Tage (24. Ok-
tober 1149) Lerida und Fraga gefallen waren, wurde der
Graf von Urgel, der sich bei der Eroberung Leridas be-
sonders ausgezeichnet hatte, unter anderem auch mit Schloss
und Stadt Aytona (unweit Fraga) belehnt'.

V. 27. Que la nuoich (Kolsen : nuoichs gegen die Hand-
schriften) ceV e'l diu ploii e trona. Es ist wohl gel' statt ceV
zu lesen.

V. 33. Valboiia. Da es sich um Nonnen handelt, so
ist gewiss die Zisterzienserinnenabtei Valbona de las monjas
in der Provinz Lerida gemeint.

Anonym Gr. 461, 79a''.

V. 7. Das eis ist überflüssig. Es fehlt keine SUbe,
wenn man si eii statt s'icu liest.

V. 11. Que nii latz ressiriiitz. Hier ist latz nicht =
lach „in hässlicher Weise", sondern „Seite". Lies Qu'e (oder
Qu'a) ciii latz „denn an wessen Seite".

V. 12. l'a beijuda. Das la bezieht sich nicht auf das
elf Zeilen vorher genannte jnidor , sondern auf das in
vessiriatz steckende Substantiv, das zwar von den aprov.
Wörterbüchern zufällig nicht belegt, das aber nprov. noch
in der Verkleinerung ressinu und in vesso-dc-loiij)^ er-

halten ist.

Nr. 42. Raimon Bis fort d' Arles Gr. 416, 4.

V. 17 ff. Der verwickelten Konstruktion bei K. ziehe
ich folgende klarere und, wie ich meine, sinnvollere Kon-
struktion vor: F mais qiie si'in destrcgnia Lo mals qe'm ten

consiros Trop fort, q'u vos mal non sia S'ieu vos o die a
rescos , Ni mal no nii resjxmdntz . . . „Und da das Leid
mich so bedrängte, dass es mich allzu sehr betrübt, so
möge es auch nicht missfallen, wenn ich euch dies heimlich
sage, auch möget ihr mir nicht abschlägig antworten . .

."

Zwar ist mais que = „da" noch nicht belegt ; da aber so-

wohl mas wie was que „aber" bedeuten können, so ist nicht
einzusehen, warum zur Vervollständigung der Gleichung
zu mas „da" nicht ein gleichbedeutendes »ins que gehören
sollte.

V. 29 ff. \E\ qui tot uu au dizia, Aitals rolria ejue f'os

:

Meills ditar nun o sabria. Uebersetzung : „und wenn einer
ein volles .Tahr redete, würde er ihn (den Körper) so haben
wollen; besser könnte er es nicht vorschreiben". Jlitar ist

hier in der Tat = dictar , bedeutet aber „beschreiben,
schildern" ••. Die in v. 29 fehlende Silbe ergänze ich nicht
durch F wie Kolsen, sondern aus paläograpbischen Gründen
durch en vor diziu und fasse Aitals rolria que fos als paren-
thetischen Ausruf. Ich verstehe also : „Wenn einer ein

ganzes Jahr davon (^-on den Schönheiten eueres Körpers)
redete — ach, ein solcher' möchte ich nur allzugern sein! —

,

so könnte er es doch nicht besser schildern (als euer Körper
in Wirklichkeit ist)." Zum Inhalt vergleiche man : F qui
be'l rolria lauzar, D'un an no i poiri' ' nveiiir, Guill. von
Poitou Gr. 183, 8; III, 5—6 (Appel, Chr. Nr. 11).

V. 57. L. '/rs statt qi'us'?

Nr. 47. Richart de Tarasco-Gui de Cavaillo
Gr. 422, 2.

V. 5—7. Ricaut fühlt sich von seinem Gegner hinter-

gangen und sagt: Tro que mon cor n'esclaire, Non aurcts

' Die bisher unveröffentlichte Version der Hschr. C
hat ebenfalls tcmpliers. Denn Raynouard zitiert (Lex. Rom. V,
ilti). Tolc l'opius al.<i tonpliers d'Fscaloiia. Da Raynouard als

Quelle Guiraut de Calanso angibt, so muss ihm bei seinem
Zitat ms. C vorgelegen haben.

- Ygl. Schäfer, Oeschichte ron Spanien HI, 36.
' Zurita, Anales de la coroua de Aragon I, 64.
• Bei Kolsen S. 198, Fussnote 1.

» Mistral IL 1113.
« Levy, S. M'b. II, 238.
' Vielleicht ist Aitals in Ai'. tah ... zu zerlegen.
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' Levy, S. Wb. 4, 362.
2 Anm. S. 212.
' Appel. Frov. Lautlehre, § 57.

1. c. S 03.
•^ So auch hei Lew, S. Wb. 5,

« Vgl. Levy, ,S'. Wb. 2, 20.
' Lex. Born. 8, 142.
s Lilbl 83. 397.
" Das behauptet Kolsen, Arch. f. d.
"> Amt. Midi 18, 485, Anm. 1.

." S. Wb. 6, 411.
'2 S. MIj. 6, 214.

^1 D'uelhs de lenga traire. K. übersetzt: „Bis mein Herz
sich darüber freut, werdet ihr nicht aufhören, Blicke zu

werfen und die Zunge herauszustreoken'", und gibt dazu
die Anmerkung: „d.h. ihr werdet wohl niemals aufhören".

Lenfia traire ist ein Zeichen der Verachtung '. und «e//(.s-

traire kann nichts anderes sein. Der Betrüger hat keinen
Grund, verächtliche Gebärden zu machen, wohl aber der

Betrogene. Deshalb bedeutet /i hier „Ruhe, Frieden", wie
bei Levy, S. M'b. 4, 489, zweites Beispiel: mo tniep

fi
ni

repaus. Ich übersetze demnach; „Bis ich darüber Rechen-
schaft habe (Bis ich mein Herz in'bezug darauf reinige,

erleichtere), werdet ihr keine Ruhe haben in bezug auf

verächtliche Behandlung."

V. 8—11. Ar vos desfi Et er greu, s'ieti pieqz noiis

adesc (Jue vos mi e d'nital ros (lies besser no'us mit CE) mef^c.

Ich übersetze: „.Jetzt fordere ich euch heraus, und gewisslich
werde ich euch schlimmer traktieren als ihr mich und vom

j

selben (sc. Trunk) euch einschenken.'' Nach Kolsen- soll

mesc von mcsclar kommen mit Abfall des / nach sc. Aber
mixlulo hat mescle ergeben wie masculum > mascle, angulum >
angle, circulum > ctrde^. Vielmehr ist mesc 1. p. präs. von
meisser „eingiessen" : mesc < tiüsco, wie hose < hoscum,
conosc < cognosco*. Handelt es sich hier, natürlich im
bildlichen Sinn "', um ein „Einschenken", so in adesc von
adescar um ein „Ernähren". Zwar wird von den Wörter-
büchern bisher nur refl. adiscar in der Bedeutung „sich

ernähren" anerkannt^, aber das bei Raynouard'' zitierte

zweite Beispiel : Los deliegz e los ayzes del cors que emhrazon
et azescon lo fiioc iiudent de la luxuria lässt keinen Zweifel,
dass das Verb auch hier so viel wie „nähren", wiederum
im bildlichen Sinne, bedeutet.

V. 12. OH qn' nn iii Iresc. Die Erklärung des tresc ist

sehr gesucht. Ich sehe darin nichts als ein dem schwierigen
Reim zuliebe gewähltes, mit aiiar synonymes Verbum der
Bewegung.

V. 15 Ich weiss zwar ebensowenig wie Levy (5'. Wb. ''>,

208), wer mit na Piironella gemeint ist, bin aber überzeugt,
dass es sich hier keineswegs um eine angeredete Person
handelt. Es lässt sich desbalb m. E. mit dieser Stelle

ebensowenig wie mit einer anderen aus Gui de Cavaillon
(Gr. 192, 3 V. 29), deren irrtümliche Deutung Appel be-

richtigt*, beweisen, dass dieser Dichter in der Abfassung
von Streitgedichten besondere Wege gewandelt sei''.

V. 49—50. Man muss ohne Zweifel zu der von
Stroiiski '" gegebenen Deutung zurückkehren, nur würde ich

noch etwas anders interpungieren: Cnbrit, el poder n'Audiart
Vos n'apelh — iio'us vcy tau gallart! — Que vas mi ets de

pejor art Non fon n'EseTrgris an Bainart. Dabei könnte man
el jjoder n Audiart etwa mit „vor den Eicbterstuhl der Frau
Audiart" übersetzen. Denn aus der bei Levy" nach
Raynouard zitierten Stelle geht zweifellos hervor, dass

" poder der Amtsbereich eines Richters ist. Apielar (v. 50)

bedeutet dann „anklagen".
V. 56. Die Bedeutung von pcnhorar an dieser Stelle

ist Levy'- unklar. Kolsen gegenüber ist jedoch zu be-

merken, dass penhorar nach dem Vet. Dict. auch saisir,

rettnir pour gage bedeutet. Warum also Stroiiskis Inter-

pretation dieser Stelle so falsch sein soll , ist nicht ein-

zusehen.

Nr. 48. Guillem Aimar und Eble Gr. 127, 2 (128, 1).

K. bietet hier nach Hschr. a' eine Tenzone, die Appel
und Carstens schon vor ihm veröffentlicht haben, und be-
gründet die erneute Herausgabe damit, das ms. o' den
Vorzug verdient. Dass die Lesarten dieser Handschrift
vielfach recht beachtenswert sind, muss zugestanden werden.

Es ist aber nicht zu übersehen, dass ihnen andere Stellen

gegenüberstehen, die recht bedenklich sind'. Vielleicht

wäre die beste Art, den beiden abweichenden Versionen
gerecht zu werden, das von Appel in seiner Bernart-Aus-
gabe für die Lieder 4 und 28 gewählte Verfabi-en gewesen,
sie nebeneinander abzudrucken. — Noch einige Bemerkungen
zu Kolsens Text.

V. 9. Chauzes q'eu snpcVaqel qe plus s'esmaia. Das sai

aller Handschriften ist hier ohne Not geändert worden.
Der Fragesteller will keine Belehrung von seinem Gegner
haben, sondern weiss genau, was er zu wählen hat. Es
ist zu lesen: Chauzes! q'eu sai o(/rf qe plus .9'esmaia. Ver-
gleiche: (^ual voletz mal laissar a vostra via retener? (/ieu

sai hen quäl penria, Sordel-Bertran Gr. 437, 10; I, 7—

8

(de Lollis Nr. XIX l.

V. 26. Die Ergänzung der fehlenden Silbe durch ab

bringt den Vers in Widerspruch zum folgenden. Ich würde
sol ifamor [non] ain lesen. Das Wegbleiben des non hinter

amor ist als Schreibfehler auch verständlicher.

V. 40. juyador ist nicht in juglador, sondern in jogador

„Spieler" zu ändern.
V. 41. Lies Ed aital[s] gen[s] statt E d'aital gen.

V. 42, 45, 46—47, 51 sind unbefriedigend.

Nr. 49. Arnaut de Oominge Gr. 28, 1.

V. 4. Das Futurum forssara ist hier durchaus nicht

am Platze. Lies forssnt a.

V. 9. Ich setze Komma vor und Punkt hinter den
Vers und übersetze: „Da wir sehen, dass eine andere Ge-
rechtigkeit nicht gefällt."

V. 12. aqui eis wie aqui meteis (Levy, Pct. Biet. ,.80-

gleich". — hastimen. Da bastir auch „vorbereiten, rüsten"

heisst, so wird man bastimen die entsprechende Bedeutung
„Rüstung, Vorbereitung" nicht absprechen können. Denn
der Sinn „Verschanzung" - will mir doch hier sehr wenig
passend erscheinen. Das Subjekt zu fan bastimen können
im Hinblick auf die Stufenleiter der Gewalttätigkeiten

(v. 6—9) nur diejenigen sein, die von den „Zvvangskäufern"
(V. 10) vergewaltigt werden. Das kommt in Kolsens üeber-
setzung nicht zum Ausdruck.

V. 18. qui's voilla, lo retraia! Nicht: „schildern möge
das, wer dazu Lust hat", sondern „tadeln mag das, wer
will!", d. h. sie kümmern sich nicht darum.

V. 30. Queu non sai luoc on bon eneiar' t'aia. Kolsens
Uebersetzung: „. . ., wohin ich dich angemessenerweise
schicken soll", trifft wohl ungefähr das Richtige. Aber
wie ist die Konstruktion ? Mit einem Hinweis auf lat.

missurus sim" ist nicht viel anzufangen. Ich meine, dass

hier subjektloses aoer vorliegt, welches ebenso verwendet
ist wie sonst faire in (7 f'ait eher civre ii Paris^; also wörtlich:

„wo es ein gutes Dich-hin-schicken gibt".

Nr. 50. Anonym Gr. 461, 143.

V. 7. Auch hier ist pois nicht „obgleich" ''. Die richtige

Stellung des jjo^s-Satzes ergibt auch die richtige Ueber-
setzung: „Es irrt, wer da glaubt, dass ihr, da ihr mich
nicht anschuldigt, euch mir in euerer Hoheit schenktet."

In chc'm seretz dativa de rostra ricor ist de roftra ritur m. E.

personenbezeichnend; K. übersetzt: „mir von euerer Macht
etwas abgeben werdet".

V. 9. Setze Komma hinter ja.

V. 10. Tilge Komma hinter conjtintiii und übersetze:

„dass wir unser treu sehnendes Herz verbinden". Eser
conjuntiu = conjonher -wie eser datif = donar (v. 5).

V. 12. Lies prezarai statt pjfzarai.

V. 23. er ist doch wohl 1. Person.

164 aus Marcabru.

St. d. n. Spr. 137, 80.

' Ich verweise, ohne mich auf zu weitgehende Er-

klärungen im einzelnen einzulassen, auf das sehr verdächtige

erste Geleit, auf die Unvollständigkeit von^v. 26, die be-

achtenswerterweise gerade innerhalb einiger Verse (v. 25-27)

sich befindet, welche in der anderen Version die unversehrte

und sinnvolle Tornada bilden, endlich auf die Banalität

von Str. III, an deren Stelle die andere Version eine viel

eigenartigere und daher ansprechendere Strophe setzen.

2 Kolsens Uebersetzung und Levy, S. Wb. 1, 131.

' Kolsen liest seltsamerweise bon'enriar.

* Anmerkung S. 220.
" Vgl. Kolsen, Dicht. Trob.. Anm. zu Nr. 19, 1; S. 91.

" Vgl. Bemerkung zu Nr. 40, v. 24.
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Nr. 51. Vaquier-Catalan Gr. 110, 1.

Da K. auf de Lollis' Ausgabe des Sordel und auf Maus
Nr. 261, 1 verweist, ist es verwunderlich, dass er die beiden

dreisilbigen Verse des Liedes nicht als selbständige Verse,

sondern ihre Heime als Binnenreime auffasst.

V. 9. Part~ kann bleiben; es sind damit die beiden

Teile der düemmatischen Frage gemeint. Dementsprechend
ist in V. 10 tals zu. lesen. Nur so gibt auch das en in iw«
rechten Sinn.

V. 1.3. Ein a men „mit Vorsatz", für das man Parallel-

stellen wünschte, kommt, auf Gott angewendet, fast einer

Lästerung gleich. •'^.Is wenn Gott irgend etwas ohne Vor-

satz täte! Die Stelle ist wohl verderbt'. Fehlt doch in

derselben Zeile auch noch eine Silbe. Letztere würde ich

anders ergänzen. Catalan findet beide Damen gleich schön,

so dass er unter ihnen nicht zu wählen vermag. Darum
wählt er die; welche er am häufigsten sieht. Ich ergänze

nun nicht ?'o,<;, wie K., sondern siii und lese: Gardatz [sui]

de faillimcii. In der Tat ist er durch die Art, wie er die

Frage Vaquiers beantwortet, jedes Missgriffs enthoben.

v. 18. Das hl in no Ja iiiatetz triada hat m. E. keine

Beziehung auf eine der beiden zur Wahl gestellten Darnen,

sondern ist das in neutralem Sinne verwendete weibliche

Pronomen, Ebenso würde ich das la in Uvus (v. 24) auf-

fassen, so dass eine Aenderung in lo-\iS unnötig ist: „Und
weder Liebe noch Furcht möge sie (etwa: die Entscheidung)
euch entreissen."

v. 25 ff. Die Frage Catalans, warum ihm Vaquier so

drohe, lässt, da in Str. III keinerlei Drohung enthalten ist,

vermuten, dass hier ein Strophenpaar fehlt. Vielleicht hat

der Scherzbold Catalan wieder eine so ausweichende
Antwort gegeben wie in Str. II und dadurch den in Str. III

schon gereizten Vaquier völlig aufgebracht. Die Unklar-
heiten in V. 29— 31 hängen wohl mit dieser Lückenhaftig-

keit des Textes zusammen. Auch die beiden Geleite lassen

infolgedessen nicht deutlich erkennen, auf welche Damen
sie sich beziehen. Ich bin aber mit Bergert gegen K.
durchaus der Ansicht, dass es sich in jedem Geleit um eine

andere Dame handelt. Denn es wäre, so weit ich sehe,

einzigartig, wenn zwei tenzonierende Trobadors in irgend
etwas gleiche Meinung hätten.

V. 3U. Lies qc la mieths es garada „als die Beste wird
sie angesehen". Für la mielhs gibt Levy (S. Wh. .5, 181 b)

ein Beispiel.

V. 31. Ich beseitige die überzählige Silbe durch
Streichung des es und fasse de 2)lus hellas color.s auf als ab-

hängig von es garada: „und als (angetan) mit den schönsten
Farben".

v. 38. Lies ohne Umstellung von cn und carzis: E'ls

(statt E'il) colors non encarzis ohradors. Das letzte Wort .ist

Subjekt.

Nr. 52. Kaimbaut d'Aurenga Gr. 389, 10.

V. 4—6. Mas ges no n'ai iis d'estordre, Srm perl via

par ni'm ten ihI, Q'ieu ras man miels no m'apil. Kolsen:
„Aber wenn ich die Zuneigung meiner Genossin verliere,

so bin ich, ohne mich auf meine Liebe zu stützen, nicht

imstande, mich da herauszuwinden." Das verstehe ich

nicht. Ich sehe in diesen Versen ein Bekenntnis des

Dichters zu seinem Beruf ohne Kftcksicht auf das Gerede
der Leute, wie wir es z. B., auch in seinem Liede Gr. 389, 7,

Str. I finden. Ich übersetze: „Da ich mich dem nicht zu
entziehen pflege-, dass ich mich zu meiner besten Leistung
erhebe, selbst wenn mich darüber meinesgleichen von sich

stos.sen oder verachten." Estordre sollte reflexiv sein, das
Pronomen ist aber, wie oft beim Infinitiv, fortgelassen. Zu
perdre „von sich stossen" vgl. Schultz- Gora, Arch. 134, 434;

zu apihir „erheben" {se a. entsprechend „sich ei-heben")

Kaynouard, l^ex. lioni. 4, 539, undLeyy, Pet. Dict.; zu
vs'elbl. par mit Bezug auf männliche Wesen Appel, Bern.

Vcnt. S. 325.

v. 7 lese ich ohne Fragezeichen : „Denn ich weiss nicht,

wie lange ich noch zu leben habe." Das schliesst sich gut
an die vorhergehenden Verse an.

V. 10— 12 sind dunkel. Kolsen gegenüber sei bemerkt,
dass man ralen senliurilsohwerlich mit „herrischen Mächtigen"

Oder darf man mauen „in Fülle" lesen?
" Oder lies nris „beabsichtige" mit N-f Zur Be-

deutung vgl Godefrcy IX, 258.

übersetzen kann, dass ferner aliurar nicht „überliefern" und
coiiil nicht „Hof" bedeutet.

V. 13. eil (fi m'a vuut trist allegre ist wohl im Hinblick
auf V. 39—43 zu übersetzen: „Die, welche mich Heiteren
in einen Traurigen verwandelt hat."

V. 19 ff. Die Strophe ist m. E. anders zu inter-

ipretieren. Ich setze Komma nach verga (v. 20) und Semi-
kolon nach aerga (v. 22), fasse que (v. 21) als relatives

Adverb, das mit dem n' zusammen ein don ersetzt, lese in

V. 21 grietis, in v. 22 que mals no'm n'aerga {no'in n'a. mit
IN^), in v. 23 iio» statt nu'n und übersetze : „Oft denke ich,

ich soll mich anderswohin wenden, und dann droht Amor
mit seiner Rute , mit der er mir schwere Schläge versetzt

hat, während er sagt, dass mir Schlimmes daraus nicht er-

wachsen solle; bin ich doch nicht allein verhöhnt, denn
auch Herr Aiol wurde verhöhnt." Der Hohn liegt, wenn
ich richtig verstehe, darin, dass Amor dem Liebhaber Ver-
heissungen macht, während er ihn schlägt'. Dieser Hohn
hat allerdings mit der Art, wie Aiol verhöhnt wird, wenig
zu tun. Die Stelle bezieht sich, wie die beiden Ausgaben
des Aiol übereinstimmend sagen-, auf das Verhalten der
Bewohner Orleans' gegen den ihre Stadt in sonderbarem
Aufzuge betretenden Helden.

V. 29. ses plvm wohl mit dem Nebensinn „ohne Betrug"
in Hinblick auf die datz pkimhatz der Falschspieler.

V. 30. Mas a mi suudat trop som. Kolsen: „Bin ich

aber einmal wiederhergestellt, so finde ich für mich auch
Schlaf." Ich lese soudar statt soudat : „Aber mich wieder-
herzustellen, muss ich sie leider allzu oft auffordern."

V. 31. Vidtz m'assaier' a röhre nicht, wie K. will:

„Schnell würde ich versuchen, eine Aenderung vorzunehmen,"
sondern : „Schnell würde ich versuchen, mich wegzuwenden."
Das Pronomen me gehört logisch zum Infinitiv rolrre.

V. 35—36. Qe nu'in gic penr'nn sol tom E »ia2Jella per
man nom. Kolsen: „so dass sie mich nicht einen einzigen
Fehltritt begehen lässt, und ruft mich bei meinem Namen,
d. h. erinnert mich an meinen gräflichen Stand". Dass
tom „Fehltritt" bedeuten kann, bezweifle ich. Jedenfalls
kann es im Hinblick auf toiiiljar „faire la cahriole'^ und
tomhador „sauteur, cabriotetir^^ auch „Sprung" heissen. Das
Wort ist hier ebensowenig genau zu nehmen wie trescar

in Nr. 47, v. 12 und ^fiice an tum einfach mit „einen Schritt
tun" wiederzugeben. Der nom in v. 36 ist nicht der gräf-

liche Name, sondern der Name schlechthin. Die Minne
lässt ihn keinen Schritt tun, ohne ihn anzurufen, etwa wie
man ein zu beaufsichtigendes Kind oder (mit Rücksicht
auf V. 33—34) einen bewachten Gefangenen anruft, der
einen Schritt über den ihm zugewiesenen Bereich hinaustut.

V. 37. Der in der Anmerkung S. 230 erhobene Vor-
wurf, dass Levy pencdre statt ptnrdre im Pet. Diet. ansetze,

ist gegenstandslos, da der Fehler von Lev\' selbst in den
Errata verbessert worden ist.

V. 39. Amor »li toi, qe'm ten trist. Kolsen: „Sie ent-

zieht mir die Liebe, was mich in Betrübnis versetzt". Da
aber alle Handschriften Amors haben, so ist zu verstehen:
„Amor beraubt mich, denn er macht mich traurig."

V. 40 f. Lies: Qe't toi? Noii eng qe m'o (so mit D2I
gegen Kolsens t'o) reda: S<rm toi qe plus Vaurai qist.

V. 43 f. setzen das Selbstgespräch fort: Si! aic gang,
qe'm toi e'm merma*, Qar mos talatiz no m'aserma, „Doch!
Freude besass ich, die sie mir nimmt, weil sie meine
Wünsche nicht achtet." Asermar steht hier für asesmar^,
während K. „geeignet machen" übersetzt".

1 Vgl. das Verhalten der Geliebten (Str. III), bei der
auch Worte und Taten nicht übereinstimmen.

- Soc. des anc. textes, Paris 1877, S. XXII; Foerster,

Halle 1876-b2, XXIV.
' Levy, Pet. Dict. Vgl. auch den berühmten Tombeor

de Nostre Jüame.
* Kolsen liest: S'i aic gang, qem toi cm merma? und

übersetzt: „Wenn ich da Freude hatte, warum entzieht

und mindert jene sie mir?"
^ Vgl. Appel, Pror. Lautlehre § .56 a.

^ Kolsen nimmt also azesmar „schätzen, achten" für

asermar „appreter, preparer^ (vgl. Pet. Vict.), begeht also hier

den umgekehrten Irrtum wie Zselir. f. rom. PhU. 39, 163,

bzw. 164 und 165 im Liede Dalfinets Gr. 120.1, v. 20, wo
E d'aisso rauc hcn acesiiiatz bedeuten muss „Und dazu bin

ich gut gerüstet (nämlich : die Toren zu züchtigen)," nicht

„danach werde ich beurteilt", wie K. will.
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V. 51. Uli 0)1 son rolgutz amics. Kolsens Uebersetzung
..willkommener Freund" steht doch mit dem Inhalt des

Gedichtes gar zu sehr in Widerspruch. „Da, wo ich ge-

wollter Freund bin", ist vielleicht so zu verstehen, dass

der Wille nur auf selten des Liebhabers ist, also : „Da, wo
ich Freund zu sein wünsche". Oder ist hier vulfjnt! zu
roh-er zu stellen : „Da, wohin ich mich als Freund gewendet
habe" V Ein Uebergang dieses Verbums in das Konjugations-
schema von (Ithtii scheint vorzukommen'.

V. 52—54 sind dunkel; ses flavja „in Wahrheit (ohne
Geschwätz)" befriedigt doch gar zu wenig.

v. 55 ff. Kolsen lässt Cel Dieu. von prec (v. 49) über
die ganze vorige Strophe hinweg abhängeo. Das ist kaum
möglich. Ich lese und verstehe abweichend von Kolsen;

Cel Dieus- que fes terr'e aiga,

caut e freig, gent clerc'e laiga',

afol* sels — qe desabrics! —
c'anta[-n]^ voluntat veraiga . . .

„Der Gott, der Erd' und Wasser usw. schuf, möge die-

jenigen — o Verstösse sie !
— vernichten, welche die wahre

Liebe schänden und mit versteckten, falschen Reden den
Liebhabern Schaden und Verlegenheit bereiten." In desabrics

sehe ich einen plötzlichen Uebergang von dem in der
8. Person zu dem in der 2. Person ausgesprochenen Wunsch,
so dass es sich hier also um einen ähnlichen plötzlichen
Wechsel handeln würde, wie er auch zwischen indirekter
und direkter Eede vorkommt ''.

Nr. 53. Eaimbaut d'Aurenga Gr. 389, 27.

v. 1 ff. Die bekannte Konstruktion, dass mehrere zu
einem Verb gehörige Subjekte durch entre . . . e zusammen-
gefasst werden, liegt auch hier vor, so dass Kolsens Ueber-
setzung umgestaltet werden muss: „Eis, Wind und Schlamm,
Regenschauer, Reif und Unwetter sowie die argen, mich
quälenden Gedanken an meine schöne, anmutige Herrin
haben mein Herz derartig beunruhigt . .

." Dementsprechend
ist auch mit AC in v. 5 m'cnt statt m'a zu lesen.

V. 8—10. £ rjes tres dcniers non pinnc L'invern, am
m'o tenc a festa, Ves, ifai roJontat dolenta. Kolsen: „Und ich

klage (jetzt) im Winter durchaus nicht ein bisschen, vielmehr
liegt mir wahrlich („siehst du") viel daran, dass ich eine
Zuneigung habe, wenn sie auch Kummer verursacht." Ich
tilge die Zeichen nach festa und res und verstehe: „Cnd
doch klage ich nicht um drei Heller über den Winter, viel-

mehr betrachte ich all das (was ich vorher über die Unbilden
des Winters gesagt habe) als ein Fest im Verhältnis zu der un-
glücklichen Liebe, die ich hege." Die Bedeutung „im Ver-

fleich zu" für res ist bekannt. Zu res iiur „im Verhältnis
azu, dass = während" vgl. die folgenden .Stellen : ?,Lou.t

inat (sc. die Dame) hel'a comensansa Ves qiifm xjaga de nien,

Aim. Peg. Gr. 10, 2; II, 5 (ms. C, MG 236); Soven mi dona
pezansa Ves que'ni fa tnrt aleyrar, ebenda V, 2 (ves mit EIR
fegen C); aus der Klage auf den Tod des Markgrafen und
es Grafen: Car ras not es (= ets) nil ralens cxims no'i es,

Paitc nos laisset Dieus res (jue trop n'a pres, Aim. Peg. Gr. 10,

30; V, 7 (ms. I, MG 996): Cn feu de lor ancessors . . . Vendet,

nias (fes non pres gaire Vas efera gratis la ricors, Guir. del

Luc Gr. 245, 2; II, 6 (s. o. Bern, zu 41, 16). — Wenn man
die Konstruktion lihuiher ah:, re „über etwas Klagen" nicht
gelten lassen will, so mag man entweder )iom (v 8) statt

non", oder D'invern statt L'itirern (v. 9) lesen.

v. 11—13. Die Verse sind nicht recht klar. Jedenfalls
aber irrt K., wenn er annimmt

,
frais könne „frisch" be-

deuten (prov. frese); es ist eine Form von franker. Man
könnte unter Wiederherstellung des handschriftlichen Car
(v. II) etwa so übersetzen: „Denn da ich von meiner
reizenden Dame erfuhr, dass sie sich nicht allzu sehr auf
die Gewährung von Liebesgunst einliess. bekam jene Liebe,
die mich festzuhalten pflegte, einen Bruch."

• Vgl. Appel, Chr. Einleitung unter colver und Schultz-
Gora, Briefe Raimbauts S. 95.

- mit M (Kolsen : Dieu).
' mit M (Kolsen: Cattt, fr. e gent cl. e l.}.

* mit allen Handschriften (Kolsen: A! fols sels qe d.).

" nach LV^, die Cama aufweisen; D hat Cab mala,
Kolsen: Qe ab v.

6 Vgl. Tobler, Verm. Beitr. r\ 268 und 269.
' Ueber se planher alc. re s. Levy, S. Wb. 6, 360.

V. 14 ist wohl als Frage anzusehen; auf sie verlangt
Raimbaut in v. 15—17 eine Antwort.

V. 21. Handschrift C, die K. hier zur Textgestaltung
heranzieht, hat diesen verderbten Text offenbar selbständig

zu heilen versucht. Die Handschriften bieten:

Qar alegreraus sin die mais C
Et aloiariei si en die mais A
Ar or lais a mi si en die mais /A'

.\r o laissarai si eu die mais D.

Ich glaube, hier liegt ein bisher im Aprov. noch nicht be-

legtes Verb zugrunde, das im Xprov. aleira. alaira lautet

und von Mistral (1 , 67) verzeichnet wird. Mistral w-eist

ihm refl. die Bedeutung s'rtendre par cöte, se lOiicher, s'aliter,

tomber en parlant d'un arbre zu. Wir hätten es hier also

mit einem aprov. se alairar zu tun (lat. aJlalerare, vgl.

lairier = ladner), und der Vers müsste etwa lauten: Ar
alairera-m, s'ien die mais „.Jetzt würde ich umsinken, wenn
ich mehr darüber sage." Die Begründung bringt die nächste
Strophe, in der Raimbaut schildert, wie ihm die Erinnerung
an das ehemalige Glück jedes Mal die Besinnung raubt.

V. 27. Lausrngiirs crois e savais . . . 7ios loigneron über-

setzt K.: „ein schlechter und (noch) ein verächtlicher Ver-
leumder trennten uns." Es soll sich also um zwei Ver-

leumder handeln, von denen der eine erois, der andere
sarais ist. Das scheint mir dem Sinne nach und grammatisch
unmöglich. Will man nicht einen durch den Reim fest-

gelegten Flexionsfehler annehmen, so müsste man, da ein

Nom. PI. erforderlich ist, lesen: lausengier crvi e mnhais^.

V. 29. Lausengier, ren no vos tanc übersetzt K.: „Ver-

leumder, ich verschliesse euch nichts." Dazu dieFussnote:
„d. h. ich hindere euch nicht an eueren Fälschungen; ich

brauche euere Schmähreden nicht zu fürchten." Dieser

Sinn kann aus den Worten unmöglich herausgelesen werden,
würde auch der beweglichen Klage des Dichters über den
unheilvollen Eiufluss der lansengiers (v. 27—28

1

widersprechen.

So kommt denn i(nic nicht von tancar^, sondern von (n«/icr:

tanc < tango. Transitives tauber bedeutet hier „nahestehen,

ähneln, gleichen" ••'. Es ist also zu übersetzen : „Verleumder,
euch gleiche ich nicht." Worin der Dichter sich von ihnen
unterscheidet , lehren die folgenden Verse, von denen mir
allerdings v. 31—32 völlig dunkel sind. Dagegen lässt sich

ein Teil des Gedankengangs noch in v. 33—35 erkennen,
allerdings nicht in der "Deutung, die ihnen K. gegeben hat.

Diese übergehe ich und setze an deren Stelle folgende

:

V. 33—35. Que Samara cd que retrais So don me nais

aquest esglais, Xo'il friria enoi ni fuis „denn, wenn derjenige

liebte, der das berichtete, woraus mir jener Schmerz er-

wächst, so würde ich ihm (um seiner Liebe wülen) weder
Verdruss noch Kummer bereiten." Der Dichter würde also

selbst einem Verleumder nichts Böses tun , falls dieser

Liebe zu einer Dame hegte.
V. 37. Qe mos cors (mit DIN- gegen Kolsens man cor)

m'o amonesta „denn mein Herz lehrt es mich" (Kolsen: „so-

viel ich mich entsinne").

V. 42. se lor n'era en als: Kolsen übersetzt: „"\\ enn
ich für sie dazu Gelegenheit hätte" und verweist auf afz.

venir en aise de „Gelegenheit finden". Ich glaube, es ist

enais zu lesen; vgl. a,tz.-enaise (Godefroy III, 81) „commofle,

dont on peut se serrir".

V. 43—46. Ich weiche von K. in der Zeichensetzung

ab. Ich lese: E, dompna, car taut vi'estanc Q'ieu no'us rei'^

Per als no» resta 31as fem {c'aisso'm nesparenta) Ca vos fos

dans . . . und übersetze: „und warum, Herrin, lasse ich so

sehr davon ab, euch zu sehen? Es unterbleibt nur deshalb,

weil ich fürchte (denn dies allein schreckt mich davon ab),

dass es euch schaden könnte."
v. 47 ff. il/as mandatz mi per plans essaisl Per tal

cobrir, .so? sapchal cnis Q'eu irai lai de grau eslais. Ueber-

setzung: „Lasset mich jedoch einmal nur zur Probe hin-

kommen 1 Damit solches verborgen bleibe, soll es mir nicht

über die Lippen kommen, dass ich schleunigst zu euch

gehen werde." Die Hauptschwierigkeit liegt indem mittleren

Vers. Sie wird weder durch die erklärende Fussnote :
„soll

der Mund es nur wissen, aber nicht sagen", noch durch

1 Das Objekt zu tancar ist der Behälter, den man
schliesst. und nicht der Gegenstand, der eingeschlossen wird.

- Vgl. Levy, .S. Ifft. Till, 55, wo auf Mistrals Deutung
ressembkr « verwiesen -wird.
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da.s völlig anders geartete Beispiel aus Gir. Bornelh in der

Anmerkung behoben. Ich glaube, man muss obrir statt

cobrir lesen; es stand wohl ursprünglich l'd' tnU (auf t.ssf /••>

liezogen) ohrir im Text, was in tal cohrir verle.sen wurde.
Ich fasse also den mittleren Vers als parenthetischen Wunsch
und knüpfe den folgenden mit (^ue = „in der Weise dass"

an den ersten dieser drei Verse: „Lasset mich jedoch
lediglich zur Probe kommen (möchte sich der Mund doch
dazu öffnen!), und ich werde in Eile zu euch gehen."

V. .55— .56. Q'om (ii im joni — taut luri jmj's jjfli's —
ir,"j( (lies Kii) jicrt xii ipii' iVun iiiefs ciigraia. Uebersetzung:
„Dass ich dadurch trotz angemessener Ernährung (Fuss-

note: ,so gut ernährt man sich nicht, dass das zu verhüten
wäre') in einem Tage' wieder verliere, was ich im Verlauf
eines Monats zunehme." Aber pert ist 3. Person (Subjekt

Olli), eiiiiniiü 1. Person, und man kann trotz der Anmerkung

-

nicht glauben, dass der Dichter diese beiden habe zusammen-
koppelu und doch mit beiden dieselbe 1. Person habe be-

zeichnen wollen. Will man nicht mit Hsclir. ^-1 lesen: l^)cz

statt (i/oiii und nein jiais für vii'n pais, si< bleibt nichts übrig,

als Qoni ^= Com = l^ae zu setzen und in no'S ]i(iis eine das un-
persönliche Passiv ersetzende Kelativkonstruktion zu sehen.

Berlin. Kurt Lewent.

Sebastiäo Rodolfo Dalgado, Contrlbuiföes para a
lexiologia [so!] luso oriental. .\cademia das Scieucias
de Lisboa. 1916. S". S. 19l'.

Derselbe, Qonfalves Viana e a lexicoiogia portuguesa
de origem asiätico°africana. .\( . d. Sc. d. L. HUT. S".

S. ICC.

Derselbe, DIalecto indo-portugues de Negapatäo.
S.-A. aus der ßev. Lus. Bd. HO. 1917. .s". S. ItJ.

Derselbe, Qlossärio Luso-asiätico Vol. 1. Coimbra,
Imprensa da Universidade. 1919. Grcss 8". S. LXV'Il,
(zweispaltig) -535 (bis Luzeiro).

Der Verf., jetzt Profes.sor iles Sanskrit au der

Lissaboner Universität, hatte längere Zeit als Geist-

licher in Indien gewirkt (1886/87 war er Generalvikar

der portugiesischen Blission in Ceylon gewesen) und
nach seiner Rückkehr ins Mutterland sein praktisches

Studium vertieft und erweitert, um den gegenseitigen

Einfluss zwischen Portugal und Asien in helles Licht

zu setzen. Der Einfluss Portugals hat sich vor allem

in der Entstehung eines örtlich abgestuften, aber im
Grunde einheitlichen Indoportugiesisch offenbart, dessen

Erforschung zu Anfang der 80er Jahre von A. Coelho

augeregt und neuerdings durch den Verf. mit schätz-

baren Beiträgen gefördert wurde , hauptsächlich mit

dem grösstenteils auf eigener Erfahrung beruhenden

:

„Dialecto indo-portugues de Ceilfio" (1000, S. 259,

zum „Quarto Centenario do descobrimento da Tndia"),

dem die kleineren auf Göa (1900), Damäo (1903), den
Norden (Bombaim usw.; 1906) und Negapatäo bezüg-

lichen folgten. Wo das Portugiesische nicht als

Sprache sich festsetzen konnte, hat es wenigstens

zahlreiche Wörter an die einheimischen Sprachen ab-

gegeben; darauf bezieht sich des Verf.s „Influencia

do Vocabulärio Portugues em linguas asiäticas" (1913,

S. 2.53).

Anderseits hat das Portugiesische au.s den asiatischen

Sprachen zahlreiche Wörter aufgenommen, die sich zum
Teil auch in andere euroi)äische Sprachen verpflanzt

halben ; in den Eussstapfeu von Goucalves Viana, dem
Verfasser der „Apostilas" (1906) und der „Palestras

filolöjicas" (1910) und nach dem Vorbilde des indo-

englischen „Hobson-.Tobson" hat Monsenhor Dalgado
sein indoportugiesisches Wörterbuch zu veröffentlichen

' Die Worte „in einem Tage" felilen bei K.
- S. 237.

begonnen. Dass die Lissaboner Akademie der Wissen-
schaften ihm das ermöglicht hat, dafür sind wir ihr

zu Dank verpflichtet. Wie viel oder wie wenig aus

der reichen Fülle des Gebotenen in ein etymologisches

Wörterbuch der romanischen Sprachen überzugehen

habe, das masse ich mir niclit an zu entscheiden,

Meyer-Lübke verhält sich, was ich durchaus begreife,

recht spröde gegen die neuasiatischen Lehnwörter,

aber warum spröder als gegen die amerikanischen?

Warum gewährt er den Wörtern „Kakao", „Schokolade"

Einlass, aber nicht dem Worte „Tee", dessen doppelte

Lautgestalt eine Erklärung wünschenswert macht, und
das doch die beiden anderen an Volkstümlichkeit über-

trifft (vgl. port. näu tcr tomado citri cm pequeno
„keine gute Kinderstube gehabt haben" ; franz. ilic

ilansdiit, dtsch. TeeJcind-, u. a.). — Port.-span. catre,

Pritsche, Feldbett, ist völlig eingebürgert; M.-L. er-

wähnt es unter „quadrus" mit den Worten: „gehört

nicht hierher", wäre nicht ebenso kurz und lehrreicher

gewesen „ist indischen Ursprungs" ? — Wenn wir

chiado, boshaft, sclilau, durchtrieben, im Wörterbuch
von H. Michaelis lesen, so vermuten wir, dass es mit

ciliar, kreischen , zusammenhänge ; aber Bluteau be-

zeichnet es als den in Indien geborenen Portugiesen

eigentümlich, und Dalgado führt es auf ein Konkani-

wort zurück; wegen seiner romanischen Lautgestalt

hätte es aber im REW Platz finden dürfen. Sicher

zum altromanischen Wortschatz gehört port. honiiü,

Bonithsch; Dalgado scheint sich der Annahme arabischer

Herkunft zuzuneigen (doch übersetzt Petrus Hispanus
„bonito pescado" mit nidga, und das marokkanische

Arabisch bietet dafür hairün, das augenscheinlich aus

dem Romanischen stammt). Nun darf man freilich

nicht, wie das geschieht, sagen, dass das Wort vom
mittellat. (bas-latin) honiton herkomme oder entlehnt

sei. Der „Tractatus de piscibus", aus dem DC (unter

„byza") das Wort entnommen hat. und der wohl dem
Ausgang des Mittelalters angehört, verzeichnet honiton

als einen örtlichen Namen des Fisches, der noch heute

in dieser Gestalt lebt (hminitomi), ganz so wie an der

angegebenen Stelle „hjisa quasi hysnntia" den Be-

zeichnungen biso, hisu, hizct, hisan'i, irisanhini, ]>izziutun

entspricht, die an den Gestaden des Mittelmeers für

den ßonitfisch und andere Scombriden vorkommen. —
Unter den Wörtern romanischen Ursprungs, die das

Glossario enthält , ist wohl das merkwürdigste ciico,

Kokosnuss, dessen allgemeine und auch von Dalgado
angenommene Erklärung ich einigem Bedenken unter-

werfen möchte, und zwar gerade auf Grund seiner

literarischen Anführungen. Zu ganz gleicher Zeit (1563)
und wohl auf gleiche Anregung hin melden die Portugiesen

Barros und Orta, dass ihre Landsleute die betreffende

Frucht wegen ihrer Aehnlichkeit mit einer menschlichen
oder tierischen Fratze cöco, Popanz, genannt hätten.

Aus eigener Erfahrung konnten sie das kaum wissen,

denn das erste Zeugnis für coco (coqiio) stammt aus

dem Jahre 1498. und der Name wird angeführt, als

sei er ein gewöhnlicher. In diesem Jahre aber erst

wurden die Portugiesen mit dem Baume bekannt, wenn
nicht an der Westküste Vorderindiens, so vielleicht

kurz vorher bei der Berührung der ostafrikanischeu

Gestade. Das lässt mich vermuten , dass port. cöco

schon vor der Bekanntschaft der Portugiesen mit dem
Baume selbst üblich war und sich auf die zu Gefässen

oder sonstwie verarbeitete Schale der Frucht bezog, wohl
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eher mit Anlehnung an (span.) coca, Hirnschale, Schale,

als an cöco-, Popanz. Der arabische Reisende Ibn-

Batuta (14. Jahrh.) vergleicht die Kokosnuss (ohne

den bewussten Namen zu gebrauchen) mit einem
Menschenkopf; man erkenne an ihr die Augen und
den Mund, und zwei Jahrhunderte später sprechen

die obengenannten Portugiesen von den drei Löchern
in der Nussschale , die sie einem Gesichte ähnUch
machten. Sollten sie nicht von den Arabern be-

einflusst worden sein y

Graz. H. Schuchardt.

Zeitschriften n. ä.

aermanisch-Romanische Monatsschrift VIII. 5 6. Mai-
Juni 1920: F. Sommer, Stimmung und Laut I. —
R. Petsoh, Neue Literatur über Goethes ,. Faust". I. —
Fr. Schoenemann, Amerikanischer Humor I. — Fritz
Neubert, Maupassant als Essayist und Kritiker. —
H. F. Müller, Wilhelm Raabes Hochsommergeschichte
„Vom alten Proteus". — F. Holthauseu, Worterklä-
rungen. — Selbstanzeigen.

Die Neueren Sprachen XXVIII, 1,2. April-Mai 1920:
Leo Spitzer, „Inszenierende" Adverbialbestimmungen
im neuereu Französisch. — Martin Kirsten, Zur
pädagogisch-psychologischen Grundlegung der neusprach-
lichen Reform. — Eberhard Moosmann. Der englische
Unterricht am Reform-Realgymnasium im Hinblick auf
die Einheitsschule. — E. Tappolet, Zur vereinfachten
Schullautschrift. — Walther Fischer, Zur vereinfachten
Schnllautschrift. — Max Kuttner. Lautschrift in der
Schule. — Ph. Rossmann, Ferdinand Schmidt f-

—
Leo Spitzer, Kat. amidar ..gehen"? — Anzeiger: H.
Poutsma, A Grammar of Late Modern English (Max
Deutschbein). — Johannes Schiller, Thomas Osborne
Davis; JohnRuskin, Fnto This Last (Bernhard Fehr).

—

Dr. A. Brandeis u. Dr. Th. Reitterer, Lehrbuch der
englischen Sprache für Realschulen (Franz Karpfl. —
Strohmeyer, Französische Schulgrammatik (Ludwig
Geyer). — Paula K östers, Nos Enfants. — .I.Mal assez,
Jacques et Juliette. — Christoph Beck, Le Petit Chose.— A. Wetzlar, Dasselbe. — F. J. Wershoven, Zu-
sammenhängende Stücke zum Uebersetzen ins Fran-
zösische (Heinrich Wengler). — 0. Börner, C. Pilz
und P. Kr ö her, Lehrbuch der französischen Sprache
für Lehrerbildungsanstalten (Karl Richter). — Zeit-

schriftenschau.

Neuphilologische Mitteilungen, 1920, 3-t: Hildiug K jell-
man, caJcre au seiis de „ il faut" en proven^al. — Emil
Öhmann. Feber die Verbreitung der Adjektivabstrakta
auf -iila -(e)de im Deutschen. — Leo Spitzer, Romanisches
bei Oswald von Wolkenstein. — Ders., Kat. nisscifia

„Rasse", „Geschlecht" ; Kat. (tortosa) hemio m. ..imbecil,

idiota". — Besprechungen: Ad. Zünd-Burguet, Exer-
cices pratiques et niethodiques de prononciation fran^aise
2« ecl. (A. Wallensköld). — Emil Winkler, Franz.
Dichter des Mittelalters IL Marie de France (Ä.
Wallensköld). — Elof Hellquist, Om namn och titlar,

slagord och svordomar (A. W.).

Neophilologus V, i: C. B. Lewis, The Origin of the
Aalis Songs. — C. Kramer, Les poemes epiques d'Andre
Chenier II. — A. C. Bon man. De zinsbouw van Bert-
hold von Regensburg's Predigten IL — Max Leder er.
Die Novelle dt-s Dramatikers. — W. van der Gaaf,
Notes on English Orthography {ie and eri) II. — P. Fijn
van Draat, The articie before superlatives. — O. B.
Schlutter, Is there suffioient evidence to Warrant the
autheuticity of (E. treppan „to trap"? — Ders. iE. ölit-rip.

— S. B. Liljegren, Fr. A. Pompen, A Note on the
Neophilologus 1919, S. 88—96. — J. J. A. A. Fran t zen,
Nachtrag zu Neoph. V, 1, 58—79 und 2, 170—181. —
T. J. Enk, Shakespeare's ..Small Latin". — V. W. Post,
Sur la prononciation des palatales. — .1. .1. A. A. Fran t zen,
Veldeke's „Springer im Schnee". — W. S. Logeman,
Goethes Grenzen der Menschheit. — J. Schrijnen,
Grammatikale woordspellingen. — Ders., Nog eens:

Het oog in de taal. — Besprechungen: .J. G. Talen,
über Motiv und Wort. Studien zur Literatur- und
Sprachpsychologie. 1. Motiv und Wort bei Gustav
Meyrink, von Hans Sperber. 2. Die groteske Gestaltungs-
und Sprachkunst Christian Morgensterns, von Leo Spitzer.— A. E. H. Swaen, über R. Fester Jones, Lewis
Theobald. His contribution to English Scholarship with
some unpublished letters. — Selbstanzeige: .J. van der
Eist, L'Alternance binaire dans les vers neerlandais du
seizieme siecle. — Zss.

De Drie Talen. April-Mai 1920: H. Poutsma, The
Subiunctive and the Conditional Mood in Modern English.
HL IV.

De Nieuwe Taalgids. 14'- Jaarg., 3'' Afl.: Ph. J. Simons,
Graduering. — S. Kalff, Koloniale Idiomen (slot). —
C. G. N. de Vooys, Uit en over oude spraakkunsten
(vervolg). — Aankondigingen en mededeelingen. — Boek-
beoordeeling: D. C. Tin bergen, Bijdrage t. d. syntaxis
der „dat"-zinnen i. h. Germaans. — BladvulIing;'L'it de
tijdschriften.

Tijdschrift voor Taal en Letteren. 8'- Jaarg., .'> Afl.:

P. J. Gerl. Royen, O. F. M., Woordgeslacht. — B. H.
Molkenboer, De onbekende Vondel. — .1. J. Kleyn-
tjens, S. J. en Dr. H. H. Knippenberg, Een hand-
schrift uit 14.58. — C. J. Zwijsen. Pr., Spaansche
Letterkunde. — Dr. H. H. Knippenberg, Op eenige
gefallen.

Modern Philology XVII, 8: Gen. Sect. H: E. H. Wilkins,
The genealogj- of the editions of the Genealogia Dearum.
— E. M. Albright, Notes on the Status of literary
property 1-500— 1-545. — E. C. Baldwin, Milton and the
Psalms. - J. D. Rea. Jaques in Fraise of FoUi/. — J. W.
Drap er, Spenser's linguistics in Tlie present State of Ire-

land. - XVIII, 1. May 1920. Engl. Section I: Edith
Rickert, A new Interpretation of Tlie Parlement of
Foules. — J. R. Hulbert, The Problems of Authorsliip
and Date of Wi/wiere and Waslaure. — Thornton S.

Graves, Richard Rawlidge on London Playhouses. —
John D. Rea. Longfellow's „Nature". — Charles Read
BaskerviU, The Genesis of Spenser's Queen of Faerie.— John S. Kenyon, On the Date of The Oid and the

Nighttngale. — Reviews and Notices: Richard Fester
Jones, Lewis Theobald. His Contribution to English
Scholarship (George Sherburn). — Samuel Moore and
Thomas A. Knott, The Elements of Old English
(J. R. H.). — Samuel Moore, Historical Outlines of

English Phonologv and Middle English Grammar
(J. R. H.). — Vol. XVIII, 2. June 1920 (German Section
Part I): Martin Schütze, The Fundamental Ideas in

Herder's Thought. I. — Francis A. AVood, Germanic
?r- Gemination. I. — A. Le Roy Andrews, Studies in

the Fornaldarsogur Norörlanda. — .Jac. N. Beam,
Hermann Kirchners Sapkidia SoJomonis. — Edwin W.
Fay. Professor Proko.sch on the IE. Sonant Aspirates.
— Starr Willard Cutting, f Calvin Thomas (1854 bis

1919).

Pubiications of the Modern Langua^e Association of
America XXIV, 3: C. E. Whitmou. The nature of

tragedj'. — L. Po und, The bailad and the dance. —
B. Fairley, Notes on the form of Tlte Dt/iiasts. —
A. L. F. Snell, An objective study of syllabic quantity
in English verse. — K. Carapbefl, The Poe-Griswold
controversy. — J. E. Gillet, The Gei-man dramatist of

the sixteenth Century and his Bible. — 0. F. Emerson,
ME. Chiiiiteftfr.

The Modern Language Journal IV, 1. Oct. 1919: E. C.

Hills, Has the War Proved that our Methods of

Teaching Modern Languages in the Colleges are WrongV
— C. A. Krause, Literature of Modern Language
Methodologv in America for 1918. — S. W. Cutting.
E. D. Ohrenstein, Ch. H. Judd, E. H. Lewis, The
Outlook for German. — Edith Fahnestock, Jin Ex-
periment in Teaching Spanish. — Reviews: L. Cardon,
Mon Petit Trott. — Rene Nicolas, Carnet de Campagne
d'un Officier Framjais, ed. by E. Manley. -- Theuriet,
L'Abbe Daniel, ed. by J. Geddes Jr.

Zs. für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete
der indogermanischen Sprachen 49, 3 4: H. Jacob -

söhn. Zwei Probleme der gotischen Lautgesohichte.
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IL Zum gotischen Satzandhi. — W. Schulze,
hliftus. — Ders., Ahd. suoni und womba.

Got.

Zs. für Deutschkunde 34, 2: Kl. Bojunga, Bemerkungen
zu Eichard Dohmels Sprachkunst. — W. Hof s tae tter

,

Eine deutsche höhere Schule. — G. Dost. Der gramma-
tische Aufbau des deutschen Sprachunterrichts in den
drei Unterklassen des Beformgymnasiums. — 0. Händel,
Sprachunterriclit von Obertertia bis Obersekunda. —
A. Volk m er, Zwar. — Fr. Müller, Ein Wort für die

Grossbuchstaben. — K. Hen trieb, Deutschunterricht
und Aussprache des Hochdeutschen. — Literaturbericht:

R. Schmidt, Pädagogik. — K. Beuschel, Märchen
imd Sage. — Bemerkungen zum Deutschen. — 34, 3:

K. Schäfer, Das deutsche Bathaus. — W.Flemming,
Otto Ludwigs „Erbförster". — P. Zinok, Zur Ver-
wendung der Flurnamen im Unterricht. — Erich Drach,
Stimmkunde und Sprachkunst an der LTniversität. —
Literaturberichte Julius Ziehen, Theatergeschicht-
liche Literatur 191.5—1919. — Fr. Schulze, Jüngere
Bomantik. — 34, 4: W. Waetzoldt, Goetbe.s kunst-
geschichtl. Sendung. — W. Rose, Luther und seine
Zeit. — 0. Eübmann, Storms Scbimmelreiter im
deutschen LTntcrricht.— Loh mann, Die fremden Sprachen
imd der deutsche Unterricht. — B. Fischer, Diclit-

kunst und Politik. — Literaturberichte 1919: J. Stern,
Literaturforschung und Verwandtes, — B. Petsch, Das
deutsche Drama des 19. Jahrliunderts 1917—1919.

Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Fin-
land. CXLVIIL Förhandlingar och uppsatser. 33:
Axel Forsström, Kellgren och Horatius. — Bagnar
Öller, En fiulänsk romacskrivare fr;ln IS.'iO talet, Axel
Gabriel Ingrelius. — Arvid Hultin, En sällsynt skrift

i värt universitetsbibliotek. — Carl Magnus Sc'h y her g-

son, Biskop Terserus och Abo akademi. — CXLXIX:
Arvid Mörne, Nva Wecksellstudier (Josef Julius
Weckseil).

Revue germanique XI, 1. 1920: M. Oastelain, Shake-
sjieare ou Derby? — L. Cazamian, A propos de Car-
lyle. — C. Pi tollet, „La questiou de Kinkel" en 1914. —
F.Delattre, A propos d'une anthologie recente de la
poesie anglaise au XVII" siecle. — A. Debailleul, I^e

roman anglais. — A. Leger, über H. Bett, The Hymns
of Methodism, in their literary relations. — F. Piquet,
über H. Lichtenberger, Faust, une tragedie. Tra-
duction et notice. — F. Piquet, über J. Meyer, Isoldes
Gottesurteil in seiner erotischen Bedeutung. — B. P i t r o u

,

über Th. Storni, Sämtliche Werke, 9. Band: Spuk-
geschichten. — F. C. Danchin, über Cl. Howard,
English travellers of the Ecnaissance. — A. Koszul,
über Th. Medwin. The life of P. B. Shelley. A new
edition by H. B. Forman. — F. Piquet, über W. Tli omas,
Beowulf et les premiers fragments epiques anglo-saxons.

Etüde critique et traduction. — F. C. Danchin, über
Ward and Waller, The Cambridge History of English
Literature. Vol. X: The Age of Johnson.

Englische Studien rA, 2: K. Luick, Ueber Vokalverkür-
zung in abgeleiteten und zusammengesetzten Wörtern. —
0. Bitter, Ueber einige Ortsnamen aus Laucasbire. —
Max J. Wulff, Per dramatische Begriff der ..History"
bei Shakespeare. — Helene Richter, Oscar Wildes
Persönlichkeit in seinen Gedichten. — Besprechungen:
Henry Cecil Wyld, Kurze Geschichte des Eugli.sehen.
Ueber.setzt von H. Mutsohmann (K. Luick). — Bomuald
Sauer, Zur Sprache des Leidener Glossars Cod. Voss,
lat. 4» 69 (Eduard Eckhardt). — Phoenix, Die Sub-
stantivierung des Adjektivs, Partizips und Zahlwortes
im Angelsächsischen (Eilert Ekwall). — Schlemilch,
Beiträge zur Sprache und Ortboaraphie spätaltengliscber
Sprachdenkmäler der UebergangSzcit (1100— 1 1.")0) (Bicbard
Jordan). — N. von Glalin, Zur Geschichte des gramnux-
tischen Geschlechts im Mittelengliscben vor dem völligen
Erlöschen des aus dem Altenglischen ererbten Zustandes
(Erik Björkman). — Hildegard Harz, Die Umschreibung
mit .,do" in Shakespeares Prosa (W. Franz). — Schücking,
KleiTies angelsächsisches Dichterbuch (Walther Fischer). —
Die altere (jenesis. Herausgegeben von F. Holthausen

(Ed. J. W. Brenner). — Hackenberg, Die Stammtafeln
der angelsächsischen Königreiche (Eilert Ekwall). —
Kaluza, Chaucer-Handbuch für Studierende (Eduard
Eckhardt). — Bonnard, La controverse de Martin
Marprelate (bäSS— 1.590). Episode de l'histoire litteraire

du puritanisme sous Elizabeth (Bernhard Fehr). — Stopfod
A. Brooke, Ten more Plays of Shakaspeare (Max J.

Wolff). — Schöttner, Ueber die mutmassliche steno-
graphische Entstehung der ersten Quarto von Shakespeares
„Eomeo und .Julia" (Max J. Woltf). — G. Landsberg,
Ophelia, die Entstehung der Gestalt und ihre Deutung
(Max J. Wolff). — Radebrecht, Shakespeares Abhängig-
keit von John ]\larston (Max J. Wolff'. — M. Vohl. Die
Arbeiten der Mary Shelley und ihre L'rbilder (H. Eichter).
— B. Guttmann, Eine Beise nach England (J. H.). —
Miscellen : B. Fehr, Keats' dicliterische Glosse zu Francis
Bacori. — L. L. Schücking, Entgegnung. — M. J.

Wolff, Antwort.

Anglia Beiblatt XXXI, 6. Juni 1920: Sarrazin, Von
Kädmon bis Kynewulf (Funke). — Neu haus, Einführung
ins Irische (Pokornv). — Herzfeld, Zu Annette
von Drostes engl. Quellen. — Holthausen, Zu Chaucers
„Hous of Farne". — Ders, Der Uebergang von me. ne.
-« zu -?H. — Fehr, LTeber Oscar Wildes Gedichte und
anständige Kritik. — Ders., Anzeige. — O. Behaghel,
Zum Umlavit.

English Studies II, Kr. 9. June 1920: W. van Doorn,
William Butler Yeats. — E. Kruisinga, Two Notes
on Sweet's Primer of Phonetics. — Beviews: A. J. Wy att.
An Anglo-Saxon Eeader (Fr. A. Pompen). — The Chap-
book. A Monthly Miscellany _(W. van Doorn). — John
Galsworthy, Plays. Fourth Series (A. G. v. K.). —
Selutions from the Works of Thomas De Quincev. Ed.
by W. van Doorn (W. v. M.). — C. H. Firth. The
Political Significance of „Gulliver's Travels" (\V. v. M.).

Zs. für romanische Philologie XL, 4: M. L. Wagner,
Amerikanisch-.Spanisch und \'ulgärlatein. IL— K.Christ,
Das afrz. Passionsspiel der Palatiua. — H. Schuchardt,
1. Zu Zs. 40, 103. 2. Hopp. H. LihlUijm im Ba.sk. 4. Süd-
franz. Jiigiiiil verdreht. .5. Alban. iiiiliiuirew: Krätze. 6. Alban.
.-/.»rc W.Baum. 7. Ita.\. gliiri/iognlo. — G.B ais t. Alfonso und
Alonso. — K. Jarecki, Ueber die heidnische Dreieinig-
keit im Rolandsepos. — G. Bertoni, Ancora il port
(k-lcnttis. — Besprechungen: G. Bohlfs, E. Gamillscheg,
Studien zur Vorgeschichte einer romanischen Tempus-
lehre. — W. V. Wartburg, K. v. Ettmaj-er, Vademecum
für Studierende der romanischen Philologie. —-M. Milt-
schinsky, J.Schwabe, Der Konjunktiv im italienischen
Adverbialsatz.

Archivum Romanicum III, 4. Ottobre-Dicembre 1919;

G. V'italetti. Tradizioni carolingie e leggeude ascetiche
raccolte presso Ponte Avellana. — C. Fahre, Le Compois
du Puy-en-Velay ecrit en langue d'oc en 1408. — G.
Bertoni, 11 dalmatico e gli umanisti. — G. Bertoni,
Etimologie varie. — Ders., Bevisione del ms. della
Farsaglia di Niocolo da Verona. — Besprechungen:
B. Croce, L. Ariosto (G. Bertoni). — J. Gillieron, La
faillite de l'etymologie phonetique (G. Bertoni). — C.

Salvioni, Sul dialetto milanese arcaico (G. Bertoni). —
H. Schuchardt, Sprachursprung 1 (B. S.) — J. Jud,
Zur Geschichte der bündnerromanischen Kirchensprache
(G. B.). — Fr. Schurr, Bomaguol. Dialektstudien I. 11

(G. B.). — A. Agnelli, T mocinnenti di Niccolo III e

Borso d'Este in Ferrara (G. (t.). — B. .\lmagiA,, Cristo-
foro Colombo iT. S.).

Zs. für französische Sprache und Literatur XLVI, 1/2:

P. Toldo, G.Sand et ses romans. (Forts.) — A. Hilka,
Ein neuer (afr.) Text des Briefes über die AVunder Asiens. —
A. Bach, Job. Kämpf, Peter Sciuenz (177.5). Eine Be-
arbeitung von Molieres Medecin inalgre lui. — Be-
sprechungen: Fr. Krüger, Zaun, Die Mundart von
Aniane. — W. Tavernier, Sternberg, Das Tragisclie
in den Chansons de geste.

Revue d'histoire litteraire de la France 27, 1 (Janvier-
Mars 11)20): E. Gerard- Gailly, Les trois premieres
editions des „Lettres de M"»" de Sevigne" 1725—1726. —
A. Morel-Fatio, Merimee et Calderon. — Jos. Bar-
r^re, Sur quelques vers attribues a Estienne de la

Bo6tie. — Marc Citoleux, Vigny et l'Hollenisme. —
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Gustave Charlier, Une correspondance litteraire in-

edite. — P. van Tieghem, A propos de r„Ode a

l'Eternite'" du Chevalier de Vatac. — Henri Gambier,
Emprunt de Carducci ä Sainte-Beuve. — L. Desternes,
Un document sur P.-L. Courier. — Bemy La Saint-
ongere, L'abbe d'Olivet et la police. Documenta
inedits. — Coniptes rendus: Paul Laumonier, (Euvres
completes de P. de Ronsard. Nouvelle edition revisee,

augmentee et aunotee (Henri Chamard). — C.-A. Fusil,
La Poesie scientifique de 17.5a k nos jours; L'Anti-
Lucrece du Cardinal de Polignac (Daniel Mornes).

Qiornale storico della letteratura Italiana LXXT, iS.
Fase. '224 i-ö: Enrico Filippini, Federico Frezzi e

r Italia politica del suo tempo. — -\ldo Francesco Mas-
sera, Per la storia letteraria del dugento. — Ezio
Chiorboli, Di alcune questioni intorno alle rime del

Coppetta. — Rassegna bibliografioa: Ezio Levi, G. Livi,

Dante, suoi primi 'cultori, sua gente in Bologna, con
documenti inediti, facsimili e illustrazioni figurate. —
Ulisse Fresco. Ciro Trabalza, La critica letteraria dai

primordi delP Umanesimo all' Eta nostra. — Bollettino

bibliografico: H. Süssmilch, Die lat Vagantenpoesie
des 12. und Vi. .Jahrhunderts als Kulturerscheinung
(V. Crescini). — Ch. H. Grandgent, The Ladies of

Dante's Lvrics (T. TorracaJ. — H. Hauvette, ,,Io dico

seguitando" (V. Cian). — A. Sainati, La lirica latina

del Rinascimento. Parte prima (PL Carli). — B. Cl.

Cestaro, Vita mantovana nel ..Baldus", con nuove
osservazioni su 1' arte e la satira del Folengo (A. Mo-
migliano). — J. Roger Charbonnel, La pensee italienne

au XVI «^ siecle et le courant libertin (F. Keri). — L. Laloy,
Rameau. S» ed. (C. Calcaterra). — C. E. Tassistro, i

Luisa Bergalli Gozzi. La vita e T opera sua nel suo
]

tempo (C. Levi). — P. e A. Verri, Carteggio dal 1766 al J

1797, a cura di Fr. Novati, E. Greppi ed A. Giulini (L.

Picoioni). — G. Leopardi, Operette morali, con proemio
e note di G. Gentile i A. Momigliano). — A. Fradeletto,
Giacomo Leopardi; G. Bertacchi, Un maestro di vita.

Saggio leopardiano. Parte prima: II poeta e la natura
(U. Scoti-Bertinelli). — C. Pellegrini, Edgar Quinet
e r Italia iP. Toldo). — E. Passamonti, 11 ministero

!

Capponi ed il tramonto del liberalismo toscano nel 1848

(U. Scoti-Bertinelli). — A. BouUier, I canti popolari
della Sardegna. Traduzione italiana con note, intro-

duzione e appendici di R. Garzia; Mutettus cagliaritani

raccalti da R. Garzia (V. Cian). — Annunzi analitici:

Ireneo Sanesi, L' ultima navigazione d' Ulisse. Da
Omero a Dante. — Ezio Bolaffi, I tre soudi classici

e le imitazioni. — Chartularium Studii Boboniensis
A'ol. IV. — Pompeo ilolmenti, Curiosita di storia

veneziana. — Giuseppe Leanti, La satira contro il

Settecento galante in Sicilia. Contributo alla storia del

costume siciliano nel secolo XVIII. — RosaGemmano,
Di alcuni Scolari di Giuseppe Parini. — Gustavo Bal-
samo-Crivelli, Vinoenzo Gioberti e gli Scolopii. —
Achille De Rubertis, Onoranze funebri e monumento
a G. B. Niccolini. — Maria Galli, ,,Lo Spettatore" di

Firenze 1855—1859. — Benedetto Croce, Giosue Car-
ducci. Studio critico. Nuova ediz. — Elena Breccia,
II Marchese Cesare Trevisani. — Comunicazioni ed Ap-
punti: A. Foretsi, Sul testo delle „Epistolae metricae"
del Petrarca. — P. Pecchiai, Contributo alla biografia

di Bernardo Bellincioni. — E. Mele, Per la fortuna di

una lettera del Perez. — G. Natali, II p. Laviosa. —
D. Guerri, L'^n sonetto dello Sgricci contro gl' Inglesi. —
G- Jannone, Per una silloge poeriana.

Qiornale storico della letteratura italiana. Suppl. 17:

A Ercole, Caino nella letteratura draniraatica italiana.

Contributo ad uno studio suUa leggenda di Caino.
200 L. »0.

Rassegna critica della letteratura italiana XXIV, 7—12:

G. Ziccardi, La „Marfisa bizzarra" di C. Gozzi (Schi.).

— A. Bergamino, La dimora di Torquato Tasso in

Bisaccia. — A. Sorrentino, I criteri nuovi della ,,Ri-

forma degli studi" di Caspare Gozzi.

Etudes Italiennes I. 4: P. Hazard, Un historien du genie
latm (Novati) — L. Auvray, La collection Armingaud
ä la Bibliotheque Nationale (mss. it. 2242—22ö0). — F.
Picco, La date de la moi-t de Matteo Bandello. —

G. Bourgin, „Le Ultime lettere di Jacopo Ortis" de

Foscolo et la censure imperiale.

Revue hispanique XLV, 108: R. Foulche-Delbosc,
Les romancerilios de la Bibliotheque Ambrosienne.

Revista Lusltana XXI, 1—4: J. Maria Adriäo, Retalhoa
de tim adagiario.

Literarisches Zentralblatt 22: E. Lerch, Die Verwendung
des roman. Futurums als Ausdruck eines sittlichen Sollens

(M.-L.). — Ed. Sievers. Metr. Studien IV. Die alt-

schwedischen üpplandslagh nebst Proben formverwandter
germanischer Sagdichtung (P. Habermanu). ~ 23: K.
Heinemann, Die tragischen Gestalten der Griechen in

der Weltliteratur. — 24: L. Olsohki, Geschichte der

neusprachl. wissenschaftl. Literatur I (H. Tb. Horwitz). —
2.5: Fr. Giese, Der romantische Charakter. I. Die Ent-

wicklung des Androgynenproblems in der Frühromantik
(K. H.). — 2ß: Briefwechsel zwischen Theodor Storm und
Eduard Mörike. Hrsg. v. H. W. Rath (-tz-l. — 28: Fritz

Behrend,Der Tunnel über der Spree (G. Bebermeyer). —
29: Fr. Babinger, Gottl. Siegfr. Bayer: W. Suöhier,
Augustus Drachstedt (H. Klenz). — 30: Christine Tou-
a i 1 1 o n , Der deutsche Frauenroman des 18. .Jahr-

hunderts (\V. Oeblke).

Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissen-
schaften. Philos.-historische Klasse: Roethe, Ueber
die Entstehung des Urfaustes. — Sohuchardt, Sprach-

ursprung ni (Prädikat, Subjekt, Objekt). — Gesamt-
sitzung: Brandl, Shakespeares Verhältnis zu Cicero.

Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften. Phdos-philolog. u histor. Klasse. 1920, 1. Abb.:

K. Borinski, Nochmals die Farbe Braun. Nachträge.

20 S. 8». M. 1.20.

Wochenschrift für klassische Philologie 37, 19/20: H.
Güntert, über K. Brugmann, Verschiedenheiten der

Satzgestaltung nach Massgabe der seelischen Grund-
funktionen in den indogerm. Sprachen.

Berliner Philologische Wochenschrift 40. 24: P r e u s c h e n

,

über W. "NValther, Luthers deutsche Bibel.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge-
schichte und deutsche Literatur und für Pädagogik.
23. Jahrg. Heft 4: H. M ey er-B enf ey , Die Elektra

des Sophocles und ihre Erneuerung durch Hofmanns-
thal. — G. Rosenthal, Das Laokoonproblem in Goethes

„Dichtung vmd Wahrheit". _^— H. Wocke, Die mathe-

"mathische Fachsprache in Keplers Deutsch.

Sokrates VIII, 5 6: G. Baesecke, über Ehrismann, Ge-

schichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang des

Mittelalters. — F. VVeidling, über Steinmeyer, Die

kleineren althochdeutschen Denkmäler, und Wilhelm,
Denkmäler deutscher Prosa des 11. und 12. Jahrh.

Lehrproben und Lehrgänge. 1920. 2: H. Willenbücher,
Ueber Goethes Ipbigenie mit Berücksicljtigung des

Euripideischen Dramas.
Zs. für Bücherfreunde. N. F. 11, 12: E. Berend, Ein

ungedruckter Brief Raheis an Jean Paul. — N. F. 12, 1

:

J. H. Schölte, Die sprachliche Ueberarbeitung der

Simplicianischen Schriften Grimmelhausens. — N. F. 12, 3:

H. W. Rath, Beiträge zur Charakteristik Eduard Mörikes.

Aus unveröffentlichten Briefen Wilhelm Hartlaubs. —
B. Busch, Goethes ..Helena".

Ostdeutsche Monatshefte für Kunst und Geistesleben, 1:

Er. Pompecki, Danzig in der deutschen Literatur der

älteren Zeit. — L. Bäte, Aennchen von Tharau.

Hessenland, 34, 9/10: A. Fuckel, Der Ortsname Schmal-

kalilen.

Zs. für die Geschichte des Oberrheins. N. F. 35, 2:

M. Hufschmid, Beiträge zur Lebensbeschreibung und
Genealogie Hans Michael Moscheroschs und seiner FamUie.
— W. Andreas, Ein Brief Wilhelm von Humboldts.

Anzeiger für Schweizerische Geschichte. 51. Jahrg.

N. F. Band 18, 1: L. Gauohat, Le nom de la ville

d'Oron ä l'epoque romaine.

Logos. Internationale Zs. für Philosophie der Kultur 8, 2 :

G. Radbruch, Wilhelm Meisters sozialpolitische Sen-

dung. Eine rechtsphilosophische Goethe-Studie. — Anna
T um a r k i n , Dichtung und Weltanschauung.— 3 : V o s s 1 c r

Der Einzelne und die Sprache.
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Zs. für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft 14, 4:

K. Vietor, Der Bau der Gedichte Hölderlins. — F. Sie-
burg, Die Grade der Ij'i-ischen Formung.

Kunstchronik und Kunstmarkt. .55. .Jahrg. N. F. XXXI,
84: Die Bedeutung des neuen Dante-Fundes in Eavenna.

Internationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst
und Technik 14, 7: Ernst Werner, Das Lektorat und
die Ausbildung der Neuphilologen.

Deutsche Rundschau 46, 8. JMärz 1920: R. Göhler, Der
Briefwechsel von Paul Heyse und Fanny Lewald I. —
46, 9: 0. Frommel, Frieclrich Hölderlin als religiöser
Lyriker. — R. Göhler, Der Briefwechsel von Paul
Heyse und Fanny Lewald II.

Velhagen & Klasings Monatshefte. 1920. 5, 195 ff. : W.
Friedmann, Henri Barbusse.

Der Türmer 22, 9: M. Grunewald, Paul Gerhardt als

Dichter.

Stimmen der Zeit. Katholische Monatsschrift für das
Geistesleben der Gegenwart. -50. Jahrg. 99, 9: Schorer

,

Wolfram von Eschenbach. Erinnerung an sein Todes-
jahr um 1220.

Hochland 17, 7: 0. Hellinghaus, Ein ungedrvickter Brief
Stolbergs an Wieland.

Das literarische Echo 22, 1.5: F. Kluge, Unsere Recht-
schreibung. — 22, IS: P. Bornstein, Ein Hebbel-Fund.— G. Witkowski, Die Frauen um Hebbel.

Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri.
1919, 1: J. Mortensen. Karlfeldts nya dikter. — A.
Hillman, Chopin och George Sand. — 0. Sylwan,
Hufvuddragen af Sverigps litteratur af H. Schuck och
K. Warburg. — Ders., Zacharias Topelius. Hans lif och
skaldegärning af Valfrid Vasenius. D. 1— 8. — 2: Hans
E 1 1 e k i 1 d e , Thorkild Gravlund. — Ch. K e n t , Et moderne
laeredigt (Kunt Hamsun, Markens gröde). — N. Erd-
mann, Geijer i nyare belj'sning (A. Blanck, Geijers
götiska diktning). — 3: A. ß. Drachmann, Faust-
problem er (Chr. Sarauw. Entstehungsgeschichte des Goethe-
schen Faust). — N. Möller, Barok i italiensk og spansk
ändsUv (über V. Vedels gleichbetiteltes Buch). — N.
Hansson, fr&n Röda rummet tili sekelskiftet, ström-
ningar i svensk litteratur under 18S0- och 90- talen af

Johan Mortensen. — G. Christensen, H.C.Andersen
og bans nsermeste omgang af Rigmor Stampe. — Hans
Olrik, Rasnius Rask af Otto -Jespersen. — 4: Er.
Staatf, Jaufre Rudel. Ett blad ur trubadurdiktningens
historia. — 0. Sy 1 wan , Emilie Flygare-Carlen. Västkust-
romanens ryktbara författarinna af Maria Holmström. —
H. Olrik, Nordboer. Litteraturbilleder af V. Andersen. —
H. Bert eisen, Ordbog over det danske sprog. Grund-
lagt af Verner Dahlerup. — 5: A. Langensköld,
Lenau-toner i V. Rydbergs diktning. — H. Olrik, Det
svensk-danske folkesagn om Helle Lene (Bering Liisberg,
Domina Helena. Sagn oghistorie fra Tisvilde). — R. Sjö-
berg, Fffistskrift tillägnad Werner Söderhjelm. — 6:

Ch. Kent, Tidens Tanker og noi-sk novellistik. —
Sigfüs Blöndal, Provsten Jon Steingrimsson og bans
autobiografi. Et Kulturbillede fra Island i det 18. är-

hundrede. — J. Steenstrup, Samlede afliandlinger af

W. Thomsen. — N. Möller, üdvalgte islandske digte
fra det 19. ärhundrede. Oversatte af Olaf Hansen. —
7: Top van Rhijn, Den holländska litteraturen. — 0.
Jespersen, Spekulasjon og iakttagelse i sprogforsk-
ningens ungdom. — N. Beckman, Fornsagor och Edda-
kväden i geografisk belysning af Türe Hederström. —
8: T. van Rhijn, Don "holländska litteraturen. — G.
Langenfeit, Svenska motiv i engelsk litteratur och
vice versa. — J. Clausen. Den Dramatiske Journal af
P. Rosenstand-CJoiske. Udg. af „Selskabet for dansk
Theaterhistorie" ved Carl Behrens ; Peder Rosenstand-
Goiske af Carl Behrens. — 192U, 1: O. Montelius,
Mariakulten. — li. Steffen, Shakespeares manuskript
och de stulna texterna. Nyare studier i de Shakespearska
dramernas historia (Alfred W. Pollard, Shakespeare's
Fight with the Pirates and the problems of the trans-
mission of his text; J. Dover Wilson, The Copv for
Hamlet 1608 and the Hamlet Transcript 1593; Ä. W.
Püllard and .1. Dover Wilson, The „stolne and sur-
reptitious" Shakesprarian texts; J.M.Robertson. The

Problem of Hamlet). — 1920, 2: Fr. Vetterlund,
Romantisk mytologi i „Lycksalighetens ö". — A.Trolle,
Nägra tankar med anledning af Henri Barbusse's L'enfer.
— H. 1 r i k , Svensk-dansk ordsamling af Verner Dahlerup.
— 3: H. Lindroth, Den svenska runforskningens äldsta
historia. — G. Knudsen, Folkelige afliandlinger af

Axel Olrik. Fdg. af Hans Ellekilde. — H. Olrik,
Üdvalgte sönderjydske folkesagn udg. af F. Ohrt. —
4: A. Kock, Medeltida ordspräkssamlingar i Norden. —
0. Montelius, Snorre Sturlasson. Norges Konungasagor,
öfversatta af Emil Olson.

Studien XCII, .Jan.: J. van Rijcke vorsei, Een boek
over de Pensees van Pascal. — XCIII, Maart: J. van
Rijckevorsel, Rene Bazin, Les nouveaux Oberle. —
April: L. P. P. Franke, G. B. Shaw. — Juni: J. van
Rijckevorsel, Fransche Literatui-er (P. Bourget,
Laurence Albani; P. Claudel, L'Ours et la Lune, La
Messe la-bas).

De Beiaard. 1920, S. 394 ff.: Poelhekke, über Dante
Alighieri, La Divina Commedia, hrsg. v. L. Olschki.

Revue generale (Bruselles). 2.5. 12. 1919. 15. 1. 1920:
A. Beaunier, Madame de La Fayette en province.

Bibliotheque de l'ficole des Chartes. Janvier-Juin 1918:

H. Stein, Arnoul Greban, poete et musicien.

Revue du seizieme siede. 1919, IH: E. Besch, Un
moraliste satirique et rationaliste au XVI'' siecle: Jacques
Tahureau (1.527— 1555). — A. Tilley, Les romans de
chevalerie en prose. — Lazare Sainean, L'histoire

naturelle dans l'oeuvre de Rabelais. 5. — H. Vaganay,
A propos de Rousard. — J. Boulengeru. F. Plattard,
Notes pour le commentaire de Rabelais.

Revue des deux mondes. 1. 10. 1919: Alfred RebeUiau,
La correspondance de Bossuet. III. Bossuet en mission
a Paris. — 15. 10.: V. Giraud, Le souvenir de Sainte-

Beuve. — Louis Frederic Cboisy, Sainte-Beuve et

Adele Couriard, d'apres une correspondance inedite. —
1. 11.: A. Rebelliau, La correspondance de Bossuet.
IV. Bossuet et Port-Royal. — 1. 12.: Rene Doumic,
Edmond Rostand. — 15. 12.: H. de Balzac, Lettres a

l'Etrangere. Nouvelle serie. — LVI, 1: 1. 3. 20: G.
Lanson, Le centenaire des „Meditations". — 2: 15. 3. 20:

Fidus, Silhouettes contemporaines: M.Joseph Bedier.

Revue de Paris. 1.—15. 11. 1919: Andre Maurel,
Goethe genie latin. — 15. 12.: Sainte-Beuve, Lettres
inedites a Ernest Renan.

Mercure de France. 1. 10. 1919: Ernest Raynaud,
L'expre.ssion de l'amour chez les poetes symbolistes. —
16. 10.: Em. Bernard, Charles Baudelaire critique d'art

et estheticien. — 1. 11.: G. Jean-Aubry, Sainte-Beuve
et Paul Verlaine. — 16. 12.: Pierre-Paul Plan, Moliere
et Corneille. - CXXXVH, 517. 1. 1. 20: J. Aj albert,
Les troubadours d'Auvergne. — G. Duhamel, Pour
une Renaissance du Theätre. — 519. 1. 2. 20: M. B arber,
Encore un plagiat de Stendhal: Les „Memoires d'un
touriste".

La Minerve fran9aise. 1. 9. 1919: Lucien Maury, La
represeiitation des lettres franfaises ä l'Etranger. —
Gabriel Faure, Stendhal touriste. — Stendhal, De
Valence a Marseille. — 15. 9.: A. Thibaudet, Les
figures de roman chez Maurice Barrfes 1. (Forts, in den
folgenden Heften.) — 15. 10.: Paul Bourget, Note sur
Sainte-Beuve. — Andre Therive, Sainte-Beuve et

l'AUemagne. — 1. 11.: P. Lasser re, Les ohapelles
litteraires. IL M. Francis Jainmes. — Ernest Raynaud.
L'ecole romane et le rite symboliste. — 15. 11: Charles
Maurras, Stendhal contemporain. — P. Lasserre,
Francis Jammes. (Schi.). — Fagus, Hamlet de Gascogne
ou Shakespeare folk-loriste. — 1. 12: Maurice Allem,
Sur quelques pages inedites d'Alfred de Musset. — Alfred
de Musset, Pages inedites: Agnes; Rolla et le Grand
Pretre; Memoires d'outre-cuidance. — 1. u. 15. 12.: Ch.-M.
Des Granges, La peinture des conditions sociales dans
le theätre fran^ais. I. Le Soldat. — 15. 12. : A. Thibau det,
Les figures de roman chez Maurice Barres (Schluss.) —
1. 1. 1920: F. Gohin, Stendhal plagiaire de Merimee.

Revue hebdomadaire. 4. 10. 1919: A. Albalat, Les
„Samedis" de J.-M. de Heredia. — 11. 10.: C. Ducray,
Leconte de Lisle a l'Academie. — 18. 10.: D. Brizemur,
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Une correspodante de Flaubert: Mademoiselle Leroyer
de Cbantepie. — 22. 11.: M. ßevon. Edmond de Gon-
court et les membres de son Academie. — 27. 12.: M.-L.
Pailleron, La maison de Victor Hugo. — Andre

Chaumeix. M. Gustave Lanson et l'Ecole normale
superieure.

Revue bleu (Revue politique et litteraire). 19.—26.4. 1919:

A. Bessert. Goethe ärecole de Voltaire. — 3.— 10. 5. 1919:

P. Lasserre. La jeunesse d"Ernest Eenan. — 17.—24. .5.:

Gaston Rageot.Frangois de Curel. — 19.— 2ö. 7.; 2.-9. 8.:

M. Buffenoir, Leconte de Lisle et l'evocation du passe.

— 16.—23. 8. 1919: P. Lasserre, La jeunesse d'Ernest

Renan: le College de Treguier. — 20.— 27'. 9.: E. Bouver,
Andre Chenier, critique d'art. — 18.—25. 10.: A. Poizat,
Sainte-Beuve. — 18.-2.5.10.; 1.—8. 11.: A. Albalat, Les
jeudis d'Alphonse Daudet. — 15.—22. 11.: A. Poizat,
Corneille est-il l'auteur des comedies de Moliere? —
20.— 27. 12.: G. Faure, Chateaubriand et l'Occitanienne.

L'Opinion. 11. 10. 1919: Eaoul Narsy. La Vie litteraire:

une reedition de Villiers de l'Isle-Adani. — 18. 10.

:

J. Boulenger, Le cinquantenaire de Sainte-Beuve. —
25. 10.: A. Albalat, Souvenirs de la vie litteraire:

Frederic Mistral. — 15.—22. 11.: .J. Boulenger. Le pere
du symbolisme (Stephane ilallarme). — 20. 12. : A. Albalat,
Souvenirs de la vie litteraire: IL Paul Marieton. — 27. 12.:

E. Marsan, Le patriotisme de Stendhal.

Temps. 5. 1. 1920 : P. S o u d a y , Menüs propos stendhaliens.

Annales du Midi SXXI. 123—124: J. An gl ade. Poesies

du troubadour Peire Eaimon de Toulouse. (Forts.).

Nouvelle Revue d'Italie (Roma) XVI, 2: F. Flamini,
Erudition italienne et methode franvaise. — 3: A. Agnelli,
Victor Hugo et Giosue Carducci. — 4: H. Hauvette,
Petrarque a la Chartreuse de Montrieux. — Das Heft
enthält eine Reihe von Artikeln über Leonardo da Vinci. —
6: E. Portal, Vne ressemblance litteraire siculo-pro-

ven^ale.

Rivista delle biblioteche e degli archivi XXIX, 7-12:
M. Casella, Agli albori del romanticismo e del moderno
rinascimento catalano.

La Bibiiofilia XXI, 8—12.
,
Nov._ 1919—Marzo 1920: G. P.

Clerici, üna pagina di storia bolognese e due lettere

inedite di Pietro Giordani. — Gennaro Maria Monti,
Bibliografia della laude. — C. Frati, Corrispondenti
Piemontesi di Jacopo Morelli. — Guido Vitaletti, ün
inventario di codici del secolo XIII e le vicende della

Biblioteca, dell' Archivio e del Tesoro di Fönte Avellana.

Rendiconti del R. istituto Lombardo di scienze e lettere
.S. 11, LH, lo—15 : G. R o t o n d 1 . Nuovi riscontri alla novella
boocacce.sca di Torello e del Saladiuo. — C. Salvioni,
Sul dialetto milanese arcaico: 1. Di miraquel e simili:

2. Di o" per u; 3. sara eseliH^ena; 4. a revedefi; 5. San
Sjjezid)!; 6. despifis-(es; 7. Joffessn hipa; 8. tegii't hattiiu;

9. Di lii ('«) pronome neutro non enfatico : 10. «o/ cofiiiossen

nu. — Llll. 10 11 : Ettore Verga, Gli Studi intorno a Leo-
narda da Vinci nelF ultimo cinquantennio (darin S. 457 ff.

eine Besprechung von L. Olschkis Geschichte der neu-
sprachlichen wissenschaftlichen Literatur).

Atti e memorie deila R. Accademia di scienze, lettere
ed arti in Padova. N. S. Vol. XXXIII: P. Rasi,
I carmi latini di Giovanni Pascoli.

Atti del R, Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.

Anno accademico 919-1920. Tomo LXXIX, Parte se-

conda; Adunanza 18 gennaio 1920: Vincenzo Crescini,
Romans, Retronjas et Pasturellas. — Adunanza 22 feb-

braio 1920: Vinc. Crescini, Per la compilazione d'un
Supplementvxm italicum Glossarii mediae et infimae La-
tinitatis.

Bollettino della Societä filologica Friulana Q. J. Ascoli 1, 1 :

B. Chiurlo, Bibliografia ragionata della pcesia popolare
friulana.

Rassegna storica del Risorgimento VI, 4: P. Canevazzi,
Lettere di Xiccolo Tommaseo ad un corrispondente
modenese (Giovanni '\'ecchi).

Bollettino storico per la provincia di Novara XHI, 4:

G. B u s t i c o , Un poemetto novarese d'imitazione pa-
riniana.

Alba trentina IV, 1, gennaio 1920: Ca. Cadorna, L'ispi-

ratrice del Tommaseo : Margherita Rosmini.

Rivista di Cultura L 1: V. Santoli, G. A. Cesareo.
Saggio SU r arte cieatrice. — P. P. Trompeo, L. Dimier,
Bossuet. — M. Vinciguerra. E. Gosse. The life of

A. C. Swinburne; The letters of A. C. Swinburne ed. by
E. Gosse and T. J. AVise; Selections from Swinburne,
ed. bv E. Gosse and T. J. Wise; X. C. Swinburne, Con-
tempöraries of Shakespeare, ed. by E. Gosse and T. .J.

Wise; Coulson Kernahan. Swinburne as I knew him. —
2: C. De Lollis, Medioevo universitario. — P. P.
Trompeo, Variazioni sul tema della vita rustica: da
Giovita Scalvini a Giosue Carducci. — L. Salvatorelli,
R. Bottacchiari, Da Worms a Weimar.

Rassegna Nazionale XLII, I.Jan. 1920: E. Le vi, Maestro
Antonio da Ferrara rimatore del secolo XIV. (Forts.). —
16. Jan.: G. Volpi, Per un vooabolario manuale della

lingua italiana. Fatti antichi e propositi nuovi. — 1. Febr.:

G. Jannone, I Poerio nel loro secondo esilio. VII.

L'esilio francese. — 16. Febr.: E. Levi, Maestro Antonio
da Ferrara. (Forts.): Cap. IX: Dante nel jcanzoniere
di M. Antonio da Ferrara.

II Giornale d'ltalia. 1. Febr. 1920: G. Gerola, La
sepoltura di Dante.

Nuova Antologia 1147. 1. 1. 20: R. Barbiera, II poeta
Giulio Uberti e il suo romanzo d' amore. — 1143. 16. 1. 20:

R. Paolucci di Calboli, II canto dell' amore dei

„duo cognati" (zu Inf. V). — 11.50. 16. 2. 20: L Del
Lungo, La tradizione e 1' avvenire della lingua d'ltalia.

II Marzocco XXV, 2: G. Ortolani, Silvio Pellico a
Venezia e le „Mie Prigioni". — 6: F. Malaguzzi-
Valeri, II nuovo ritratto di Dante.

Conferenze e prolusioni XIII, 4:P. Misciattelli, Amore
e libero arbitrio in Dante.

Emporium Ko. 299: C. Levi, II vecchio „papä" della

Commedia: Pantalone.

Nuovo Convito IV, 11: L. Gamberale, Pagina di Dante:
Dante cacciatore. — C. Antona-Traversi, Ricordi su
Bonaventura Zumbini, con lettere inedite.

Augusta Praetoria I, 4—5; Dez. 1919 u. Jan. 1920: .J. Boson,
Proverbes en ancien fran(;ais du Chäteau de Fenis.

Bilychnis VIII, 11—12: S. M., Fingendo di rileggere Pascoli.

Neu erschienene Bücher.

Boehn, Max v.. Die Mode. Menschen und Moden ün
17. Jahrh. Nach Bildern u. Stichen d. Zeit ausgew. u.

geschildert. 2.. verm. Aufl. München o. J., F. Bruok-
mann. [1920.] IV. 187 S. m. Abb. u. färb. Taf. 8».

M. 18; Pappbd. M. 22.

Boehn, Max v.. Die Mode. Menschen und Moden im
18. Jahrh. Nach Bildern u. Stichen d. Zeit ausgew. v.

Dr. Oskar Fischel. Text v. Max v. Boehn. 2 , verb. Aufl.

München o. J., F. Bruckmann. fl9::IO.] VIII, 258 S. m.
Abb. u. Taf. 8". M. 18; Pappbd. M. 22.

Boehn, Max v.. Die Mode. Menschen und Moden im
19. Jahrh. Nach Bildern und Kupfern d. Zeit ausgew.
V. Dr. Oskar Fischel. Text v. Max v. Boehn. 2. Bd.
1818—1842. 4., verm. Aufl. Manchen o. J., F. Bruck-
mann. [1920.] VIII, 173 S. m. Abb. u. färb. Taf. 8».

M.-18; Pappbd. M. 22.

Boehn, Max v,. Die Mode. Menschen und Moden im
19. Jahrh. Nach Bildern u. Blättern d. Zeit ausgew. u.

geschildert. 4. Bd. 1878 (Umschl.: 1879— 1914. München
o. J., F. Bruckmann. [1919]. 233 S. m. Abb. u. färb.

Taf. 8». M. 18; Pappbd. M. 22.

Brand, Guido K., Zum Problem der Anschaulichkeit in

der Poesie. Diss. Würzburg. 116 S. 8".

Graf Arturo, Prometeo nella poesia. Ristampa. Torino,

casa ed. G. Chiantore (Olivero e C. 1920. 8'. p. 170. L. ts.

Lee, Sir Sidney. Modern lauguage research. Dissertation.

Cambridge, Deighton Bell. 8". sb. 1.

Leu mann. Ernst, Neue Metrik. Erster Teil. Berlin u.

Leipzig, Verein, wissenschaftl. Verleger. 67 S. 8". M. 9.

Paul, Herrn., Prof., Prinzipien der Sprachgeschichte. 5. Aufl.

Halle, M. Niemeyer. 1920. XV, 428 S. gr. S». M. 28.

Schrader, 0[ttol, weil. Prof. Dr., Reallexikon d. indo-

germ. Altertumskunde. 2., verm. u. umgearb. Aufl. hrsg.

V. A. Nehring. 2. Lfg. Mit 6 Taf. u. 17 Abb. im Text.
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S. 209—338. Berlin, Verein. Wissenschaft!. Verleger. 1920.

Lex. 8«. M. 14.

Schuchardt, Hugo, Sprachursprung III. Prädikat, Svib-

jekt, Objekt. Berlin, Akademie d. Wissenschatten. 1920. —
Berlin, Verein, wissenschaftl. Verleger in Komm. Lex. 8".

S. 448—462. M. 1. S.-.A,. aus den Sitzungsberichten d.

preuss. Akademie d. Wissenschaften. 1920. Phil.-bist Kl.

Stern, Clara und William, Monographien über die seelische

Entwicklung des Kindes. 1. Die Kinderspracbe. Eine
psj'chologiscbe und spracbtheoretische Untersuchung,
ü., um em ^Nachwort und eine Beobacbtungsanleitung
erweiterte Auflage. Leipzig, Bai-th. XII, 4;J0 S. 8".

M. 31.20; geb. M. 34 80.

Traube, Ludw., Vorlesungen und Abhandlungen. Hrsg.
von Franz Boll. 8. Bd. Kleine Schriften. Hrsg. von
Samuel Brandt. München. Beck. XVI, 344 S. 8». M. 3-5.

[Darin eine Eeihe Beiträge zur mittelalterl. Philologie

und ein Aufsatz „Zur Entwicklung der Mvslerienbflhne".]

Wallach, B. W., Ueber Anwendung und" Bedeutung des

Wortes Stil. Würzburger Diss. 46 S. 8".

WozuFranzösiscbundEnglischV Gutachten 'hervor-
ragender deutscher Männer und Frauen über die Err
forderriisse des fremdspraclil. Unterrichts. Hrsg. von der

Berliner Gesellschaft für das Studium der Neueren
Sprache. Berlin, Weidmann. 63 S. 8». M. 3.

Baader, Th., Historische Uebersicht des osnabrückisch-
tecklenburgischen V'okaiismus. Dissert. Münster i. W.
24 S. 8».

Bath, Marie, Untersuchung des Johannesspiels, der Blinden-
heilvtngs- und der Maria-Magdalenenszeneu in den deut-

schen mittelalterlichen Passionsspielen mit bes. Be-
rticksichtigung ihrer Beziehungen zu den französischen
Mysterien. Diss. Marburg. Ii6 S. 8".

Baumgarten, Franz l'erd.. Das Werk Conrad Ferdinand
Meyers. Renaissance-Empfinden und Stilkunst. 2., durch-
ges. Aufl. München, Georg Müller. 1920. 238 S. 8".

M. 18-l-30«;o T.
Becker, Franz, Untersuchungen über den fünffüssigen
Jambus in den Dramen Zachai-ias Werners. Diss. Strass-

burg. 153 S. 8«.

Berger, Karl, Schiller. Sein Leben und seine Werke.
In 2 Bdn. 8^ München, C. H. Becksche Verlh. Hlwbd.
M. 6-5. 1. Mit 1 Photogravüre (Schiller im 27. Lebens-
jahre nach dem Gemälde von Anton Graft). 12. Aufl.

37.-39. Taus. VIl. 633 S. 1920. 2. Mit 1 Photogravüre
(Schiller im 3.5. Lebensjahre nach dem Gemälde von
Ludovike Simanowiz. 11. Aufl. 34.—36. Taus. VIII,

824 S. 1920.

Bonnichsen, J. Chr., Metriske studier over seider tyske
Versformer. Kopenhagen. 191.5. 12f< S. 8°.

Bottacoh iari, K., Da Worms a Weimar. Gontributo
alla storia dello spirito e della civiltä germanici. Bologna,
Oberosler. VIII. 27-5 S. L. 6.

Buchner, G., Die o;tsnamenkundIiche Literatur von Süd-
bayern. Mit eiijem Anhange: Ortsnamenkuiidliche Litera-
tur aus den übrigen Kreisen Bayerns. München, Pilotv &
Soehle. YS S. S^

Eberlein. Kurt, Die deutsche Literaturgeschichte der
Kunst im 18. Jahrb. Berliner Diss. 77 S. 8°.

Engel, Eduard, Geschichte der deutschen Literatur von
den Anfängen bis in die Gegenwart. 2 Bde. 'J7. bis

29. Aufl. Wien, F. Tempsky. Leipzig, G. Freytag. Lex. 8».

— Lwbd. M. .54. 1. Von d. Anfängen bis z. 19. Jahrb.
Mit 2.5 Bildnissen und 14 Handschriften. XVI, 601 S.

1919. 2. Das 19. Jahrb. u. d. Gegenwart. Mit 76 Bild-
nissen und 22 Handschriften. 7. Aufl. 541 S. Wien,
F. Tempsky. 1920. Lex. S».

Erma tinger, Emil, Gottfried Kellers Leben, Briefe und
Tagebücher. Auf Grund d. Biographie Jakob Baechtolds
dargest. u. hrsg. 1. Bd. gr. 8". Stuttgart, J. G. Cottasche
Buchb. Naohf. 1. Gottfried Kellers Leben. Mit Be-
nutzung von .Jakob Baechtolds Biou-raphie dargest. Mit
einem Bildnis. 4. u. 5. Aufl. XII, 677 S. 1920. M. 27;
geb. M. 40.

Feist, S. , Etymologisches Wörterbuch der gotischen
Sprache mit Einschluss des sog. Krimgotii5chen. 1. Lfg.
Halle, Niemeyer. 96 S. A.-D. 8». M. 10.

Fraude, Otto, Heinrich von Kleists Hermannsschlacht
auf der deutschen Bühne. Diss. Kiel: 51 S. 8".

Fraude, Otto, Heinrich von Kleists Hermannsschlacht
auf der deutschen Bühne. Kiel, Wissenschaftl. Gesell-

schaft für Literatur und Theater. 95 S. 8".

Grolman, Ad. v.. Die seelischen Grundlagen und die

Verwendung von Naturerlebnissen und Landschaftsbildern
als liter.-ästhet. Stilmitteln in Hölderlins Hvperion.
Münchener Diss. 40 S. 8». (S. Litbl. 1919. Sp. 267.);

Groth. Klaus, Peter Kunrad. Nach der Handschrift hrsg.

von Konrad Borchling. Kiel. Wissenschaftl. Gesellschaft

für Literatur und Theater. 77 S. S".

Gundolf, Frdr.. Sliakespeare und der deutsche Geist.

5., unveränd. Aufl. 9.— 13. Taus. VIII, 359 S. gr. 8».

Berlin, G. Bondi. 1920. Hlwbd. M. 30.

Hankamer, Paul, Zacharias Werner. Beitrag z. Problem
d. Persönlichkeit ia d. ßomantik. Bonn, Frdr. Cohen.
M. 20; Pappbd. M. 26.

Hoffmann-Krayer, E., Volkskundliche Bibliographie
f. d. Jahr 1918. Berlin, Vereinigung wissenschaftl. Ver-
leger. M. 12.

Kadner, F., Gottfried Aug. Bürgers Einfluss auf A.W.
Schlegeh Kieler Diss. 118 S. 8».

Kahlo, G., Die Verse in den Sagen und Märchen. Diss.

Jena. 124 S. 8".

Kock, A., Svensk Ijudhistoria. Fjärde delen, förra hälften.

Lund, Gleerup. Leipzig, Harrassowitz. 272 S. gr. 8°.

Kr. 8 = M. 12..50.

Lehmann, Gertrude. Luise von Fran^ois. Ihr Eoman
„Die letzte iJeckenburgerin" als Ausdruck ihrer Per-
sönlichkeit. Greitswalder Diss. 143 S. 8°.

Liepe, Wolfg., Elisabeth von Nassau-Saarbrücken. Ent-
stehung und Anfänge des Prosaromans in Deutschland.
Halle, Niemeyer. XVI. 277 S. 8». M, 24.

Ludwig, Emil, Goethe. Geschichte eines Menschen. l.Bd.

;

Genie und Dämon. Mit 6 Goethe-Bildern. Stuttgart-

Berlin, J. G. Cotta. M. 23; geb. M. 3.5. |Bd. 2 vmd 3

sollen im Herbst dieses Jahres erscheinen.]

Minnesangs Frühling, Des, mit Bezeichnung der Ab-
weichungen von Lachmann und Haupt und unter Bei-

fügung ihrer Anmerkungen neu bearbeitet von Fr. Vogt.
3. A. Leipzig, Hirzel. XVI, 468 S. 8». M. 25; geb.

M. 32.50.

Moser, H. .!., Geschichte der deutschen Musik von den
Anfängen bis zum Beginn des Dreissigjährigen Krieges.
Stuttgart, Cotta Nachf. 192iJ. XVI, 519 S. gr. 8».

Pal gen, Rud., Ueber Zacharias Werners „Söhne des Tals".

Ein Beitrag zur Geschichte der Romantik. (Teildruck.)

A, Entstehungsgeschichte. Marburger Diss. 82 S. 8°.

Paul, H., Deutsche Grammatik. Bd. V. Teil V: Wort-
bildungslehre. Halle. Nicmeyer. VI. 142 S. 8«. M. 10.80.

Procksch, A., Theodor Storms Sprache und Stil nebst
Sprichwörtern und Redensarten. Berlin , Th. Lissner.

M. 12.50; geb. M. 18.

Radke, Maria Franziska, Das Tragische in den Er-
zählungen von -Marie von Ebner-Esohenbach. Marburger
Diss. 145 S. 8».

Reis, H.. Die deutschen Mundarten. 2., umgearb. Auflage.

Sammlung Gö.schen. 60-5. 142 S. 8».

Riemer, Frdr. Wilh., • Mitteilungen über Goethe. Hrsg.
V. Arthur Pollmer. Leipzig, Insel- Verlag. Pappbd.
M. 24; Hldrbd. M 4.5.

Rudwin, jM. J., The Origin of the German Carnival
Comedy. New York, G. E. Stechert & Co. X, 85 S.

$ 1.2-5.'

Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte.

Hrsg. V. Wilh. Braune. 1. Halle, M. Niemeyer, gr. 8".

—

Braune. Wilh., Gotische Grammatik mit Lesestücken
und Wortverzeichnis. 9. Aufl. 1920. VIH, 18S S. M. 5.80;

geb. M. 7.70.

Schön, Frdr., Geschichte der deutschen Mundartdichtung.
1. Tl Freiburg i. B.. F. E. Fehsenfeid. 67 'S. 8«. M. 6.

Schönfeld. Lacringi; Laeti: Landi; Langobardi; Lemovii;
Lentienses; Leuoui; Liothida; Lugii; Scadiuavia: Scaldis;

Scarbia; Scarniunga; Sciri; Scridifmni; Scurgum; Sebato;
Sedusii; .Semana; Semnoues; Septemiaci: Sermiana;
Servitium ; Setidava; Setuacotum; Setuia; Siatutanda;
Sibiui; Sidones; Sigulones: ad Silanos; Silingae; Singone;
Sinistus; Sitones; Solicinium; Solva; Sorvioduro. Sonder-
abdruck aus Paulys Real-Enzyklopädie der klassischen

Altertumswissenschaft. Neue Bearb. Stuttgart, J. B.

jMetzler.
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S eeb ass, Fr., Zur Entstehungsgeschichte der ersten Samm-
lung von Hölderlins Gedichten. Diss. München. 86 S. 8".

Soll, Friedrich, Jean Pauls „Dualismus". Diss. Bonn.
1U2 S. 8".

Simon, Paul, Ein deutsch-amerikanischer Dichter. (Caspar
Butz). Diss. Münster. 9ö S. 8».

Simrock, Karl. Der Sängerkrieg auf der Wartburg, nach
alten Handschriften übers, u. geordnet. Neu hrsg. von
E. Hopfmann. Eisenach o. J , Eifert & Scheibe. 1919.

60 S. m. 1 Titelbild, kl. 8». M. I..i0.

Singer, S., Neidhart-Studien. Tübingen, J. C. B. Mohr.
74 S. 8°. M. lO+lb^lo Verlags-Teuerungszuschlag.

Singer, S., Waltber von der Vogelweide. Vortrag. Burg-
dorf, Langlois & Co. 24 S. 8«. Fr. 1.60. (Schriften der
Casinogesellsohaft Burgdorf. Heft 2.)

Sparmberg, Paul, Zur Geschichte der Fabel in der
mittelhochdevitschen Spruchdichtung. Marburger Diss.

VIII, 114 S. SO.

Steiger, Emil, Mundart und Schriftsprache in der 2. Hälfte
des 18. .lahrh. nach gleichzeitigen Zeitschriften. Frei-

burger Diss. 16::! S. 8".

Stöffler, Friedrich, Die Romane des Andreas Heinrich
Bucholtz. 1607— 1671. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte
des 17. Jahrhunderts. Marburger Dissertation. Vll,

128 S. 8».

Studien, Germanische, unter Mitw. von Prof. G. Ehris-
mann . . . hrsg. von Dr. E^mil) Ehering. .5. Heft. Berlin,

E. Ehering, gr. s". — Hengsberger, Käthe, Dr.,

Isaak V. Sinclair, der Freund Hölderlins. 1920. 227 S.

M. 14-l-.^0"/o T.

Stuhrmann, .T., Gymn.-Dir. Dr., Die Idee und die Haupt-
charaktere der Nilielungen. 4. Aufl. Paderborn , F.

Schöningh. 1919. 111 S. 8». M. 4.40 -f 400/0 T.

Sturm, K., Die Familiennamen und die Bevölkerung der
Insel Usedom bis 17U0. Greifswaliler Diss. 68 S.

Uhlendahl, H., Fünf Kapitel über H. Heine und E. T. A.
Hoffraann. Diss. Münster. 96 S. 8o.

van der Eist, J., L'Alternance binaire dans le vers
neerlandais du seizieme siecle. These presentee a la

Faculte des lettres de 1' Universite de Paris. Groningue,

Jan Haan & Cie., Editeurs 1920.

Wächter, K., Kleists Michael Kohlhaas. Ein Beitrag
zu seiner Entstehungsgeschichte. Diss. Jena. 46 S. 80.

Zabel, Eugen, Goethe und Napoleon. Versuch zur künstler.

Lösung eines wissensohaftl. Problems. Berlin, Staats-

polit. Verlag. 1920. 40 S. gr. 8o. M. 5.

Addison, Jos., Selections from Addison's Spectator. Ed.
by Mrs. Herbert Martin. London, Blaokie. 224 S. 8".

1 s. 9 d.

Annakin, M. L., Exercises in English Pronunoiation.
Halle, Niemeyer. 88 S. feo. ^ q

Beschorner, Franz, Verbale Reime bei Chaucer. Halle,
Niemeyer. 32 S. S". M. 4. (Studien zur engl. Philologie
hrsg. V. L. Morsbach. LX.)

Björkman, Erik, Studien über die Eigennamen im Beo-
wulf. Halle, Niemeyer. XVII, 122 S. S". M. 12. (Studien
zur englischen Philologie hrsg. von L. Morabach. LVIII.)

Bradley, H., Sir James Murray. 1887—1915. A Memoir.
Oxford, University Press.

Brink, A., Stab und Wort im Gawain. Eine stilistische

Untersuchung. Halle, Niemeyer. X, 56 S. M. 10. (Studien
zur engl. Philologie hrsg. von L. Morsbach. LIX.)

Broughton, L. U., The Theocritean Element in the
VV'orks of William Wordsworth. Halle, Niemeyer. VIII,
182 S. 8". M. 16.

Brunner. Karl, Die Dialektliteratur von Lanoashire.
Wien, Verlag der Hochschule für Welthandel. 59 S. 8o.

10 Kr. (Publikationen der Hochschule für Welthandel.)
Burnet, John, The Greek Strain in English Literature.
English Association Pamphlet, No. 45. 1/.

Cläre, Alice, The Working Life of Englishwomen in the
seventeenth Century. London , G. Routledge & Sons.
10 s. 6. d.

CoUison-Morley, Lacv, Shakespeare in Italy. Strat-
ford. 180 S.

Compton-Riokett, A., A history of English literature.
London, Jack. XIL 702 S.

Gross, Tom Peete, A List of Books and Articles, chiefly
Bibliographical, designed to serve as an Introduotion to

the Bibliography and Methods of English Literarj'

History. Chicago, University of Chicago Press. 75 cts.

Ehrentreich, A., Zur Quantität der Tonvokale im
Modern-Englischen. Berl. Diss. 41 S. 8".

Emerson, 0. F., History of the English language. New
York, Macmillan. XII,' 415 S.

Firkins, 0. W., Jane Austin. New York, H. Holt & Co.

$ 1.7-5.

Gepp, Edward, A Contribution to an Essex dialect dictio-

naiy. London, Routledge. 5 s.

Hecht, Hans, Daniel Webb. Ein Beitrag zur englischen
Aesthetik des 18. Jahrb. Mit dem Abdruck der Remarks
on the beauties of poetry (1762) und einem Titelkupfer.

Hamburg, H. Grand. III, 117 S. M. 10.

Imelmann, Rud , Forschungen zur altengl. Poesie. Berlin,

Weidmannsche Buchh. M. 24.

Jon so n, Ben., Volpone, or the Fox. Ed., with introduction,

notes and glossary, by John de Rea (Yale Studies in
.

English). LI, 254 S. New Haven, Yale University Press.

London, Milford. 10 s. 6 d.

Kaikühler, Fl., Die Natur des Spleens bei den englischen
Schriftstellern in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Diss. Münster.

Keiser, Albert. The Influenoes of Christianity on the
Vocabulary of OIJ English Poetry. = University of

Illinois Studies in Language and Literature, vol. 5, nos. 1

and 2. Urbana, University of Illinois. 191920.

Klinghardt, H, u. G. Klemm, B. A., Uebungen im
engl. Tonfall Für Lehrer und Studierende m. Einleit.

u. .\nmerkungen. Köthen, O. Schulze. 1920. XVI, 208 S.

gr. 8». M. 12..50: geb. M. 15.

Monthly Chapbook, The, No. 8. Vol. II. Febr. 1920:

Modern Prose Literature. A Critical Survey. Ed. by
Alice Waugh. The Poetrv Bookshop. 1 6 n. — No. 9.

Vol. II. March 1920: Three critical Essavs on Modern
English Poetrv. Bv T. S. Eliot, Aldous Huxley, F. S.

Flint. 1/6. —"No. "10. Vol. IL April 1920: A Third
Collection of New Poems bv Contemporary Poets. 6 6. —
No. 11. Vol. IL May 1920: "Some contemporary American
Poets. By .lohn Gould Fletcher. 6'6.

O'Neill, A guide to the English language. Its history,

development and use. London, Fack. VIII, 455.

Poel, Will., What is Wrong with tbeStageV Some notes

on the English theatre from the earliest times to the

present dav. London. Allen and Unwin. 8S S. 2 s.

Pollen, J.'H, The English Catholics in the Reign of

Queen Elizabeth, Vol. I. London, Longmans, Green & Co.

R e V n o 1 d s , Mira, The Learned Lady in England. 1650 bis

1760. Boston, Houghton Mifflin Co. $ 2.U0.

' Röhricht, Irmgard, Dr., Frauenprobleme in der engl.

Literatur. 1. Bd. München, Piloty & Loehle. kl. 8".

1. Das Idealbild der Frau bei Philipp Massinger. III,

121 S. 1920. Pappbd. M. .5.

Scharpff, Paulus. Ueber ein englisches Auferstehungs-

spiel. Beitrag zur Geschichte des Dramas und der

Lollarden. Diss. Erlangen. 62 S. 8".

Schiff, Hugo, Ralph Waldo Emersons Gestaltung der

Persönlichkeit. Versuch einer s^'stematischen Darstellung

aus seinen Werken. Diss. Erlangen. -50 S. 8.

Schwebsch, Erich, Schottische Volkslyrik in James
Johnson's The Scot's Musical Museum. Berlin, Mayer &
Müller. 218 S. 8o. M. 20. (Palaestra 9-5.)

Shakespeare, W., Hamlet. Ed. by G. B. Sellon. London,
H. Marshall. 1 s. 6 d. (Carmelite Shakespeare.)

Shakespeare, W., Timon of Athens. Ed. by S. T.

Williams. London, Milford. 4 s. 6 d. Yale Shakespeare.

Sherburn, George, The Early Popularity of Milton's

Minor Poems. Chicago Univer.sitj' Dissertation. Chicago,

Universitv of Chicago Libraries 1920.

Skimpole", H., Bernard Shaw, the man and his work.

London, Allen & ünwin. 192 S.

Sturgeon, Marv C, Studies of Contemporary Poets.

Revised and enl'arged edition. London, Harrap. 440 S.

80. 7 8. 6 d.

Taylor, H. 0., Thought and Expression in the Sixteenth

Century. New Y''ork, The Macmillan Co. 2 vols. $ 7.50.

T o r r e 1 1 a , L., Georg Meredith romanziere, poeta, pensatore.

Napoli, Perrella. 289 S.

Wolf, Alfred, Die Bezeichnungen für Schicksal in der

angelsächsischen Dichtersprache. Breslauer Diss. 127 S. 8 o.
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Wright, T. G., Literary Culture in Earlv New England.
New Haveii, Yale I^niversity Press. 19'20. ^ 4.50.

Zachetti, C, Lord Bvron. Biblioteca di scienza e lettere.
LXXI. Palermo. R."Sandron. 124 S. L. 3.50.

Arfelli, Dario, II canto della divina foresta e di Matelda,
oommentato alla Lectura Dantis in Eavenna, 29 giugno
1919. Ravenna, Tip. Nazionale E. Lavagna e figlio.

31 S. 8«.

Barth ou, L., Lamartine orateur. Paris, Hachette. XV,
37.5 S. 8«. -_ _ _

Barth ou, L., Les amours d'un poete. Documenta inedits

sur V. Hugo. Paris, Conard. VII, 387 S.

Bazzocchi, Dino, II classicismo del Pascoli. Bologna,
L. Cappelli. 22 S. L. 2.

_

Belcari, F., Saore rappresentazioni e laude. Introduzione
e note di C. Allocoo-Castellano. Torino, Unione Tip.

Editrice. XXXIII, 118 S. L. 4. Collezione di classici

italiani oon note. vol. XIII.
Benedetto, Luigi Foscolo, Le Origini di „Salammbö".

Studio sul realismo storico di Gr. Flaubert. Firenze, R.
Bemporad & Figlio. 1920. XI, 351 S. b". L. 2-5. (Pubbli-

cazioni del R. Istituto di Studi Superiori pratici e di

perfezionamento in Firenze. Sezione di Filologia e Filo-

sofia N. S. Vol. I.

Boccaccio, G., Trattatello in laude di Dante. (Romanische
Texte.) Berlin, Weidmannsche Buchhdlg.

Campanella, Tommaso, Cittä del Sole. Testo critico,

introduzione e note a cura di Giuseppe Paladine. Napoli,
Giannini.

Carlo ni, M., La psychologie dans le roman de J. Barbey
d'Aurevilly. Lua Cremonini. 117 S. 8°.

Casares, J., Critica efimera. "Vol. U. Indice de lecturas.

Galdos, Palacio Valdes, Unamuno, Blasco Ibäfiez, etc. Con
una carta de Palacio Valdes. Madrid , Calleja. 302 S.

4,50 pes.

Cas tafle da, V., Dos ediciones desconocidas del libro de
„Bons amonestament" de Frav Anselmo de Turmenda,
Madrid, Fortanet. 21 S. 4». 4 pes.

Cerini, M., Vinc. Monti. Note ed appunti. Catania,
Giannotta.

Chandler. F. W., The contemporary drama of France.
Boston, Little, Brown. 1920. X, 409 S. $ 1,50.

Christian!, Renzo, Due postille al Tasso. Pisa, Off. Arti
Graf. Folchetto.

Citanna, Gius., La poenia di Ugo Foscolo. Saggio critico.

Bari, Gius. Laterza ^*i Figli. 141 S. 8". L. 6,.50. (Biblio-

teca di Cultura Moderna N. 99.)

Cotarelo y Valledor, A., El teatro de Cervantes.
Madrid, Rev. de Archivos. 770 S. 8».

Crane, Thomas Fred., Italian Social Customs of the
sixteenth Century, and their influence on the literatures

of Europe. New Haven, Yale Universitv Press. 1920.

XV, 689 S. 8".
^
(Cornell Studies in Engli'sh V.)

Croce, B., Nuovi Saggi di estetica. Bari, Laterza.
Cuervo, 0. P. (Fr. Justo), Fray Luis de Granada, verdadero
y ünico autor del „Libro de la oraciön". Estudio critico

definitive. Madrid, Rev. de Archivos, Bibl. y Museos.
198 S. 4». 8 pes.

Cttppers, Franz M., Der Gottesgedanke bei Victor Hugo.
Marburger Disa. XI, 69 S. 8°.

DWncona, A., e. O. Bacci, Manuale deUa letteratura ita-

liana. Vol. I, 15a ed. rifatta. Vol. IV, IIa ed. rifatta.

Firenze, Barbera. XIV, 704; 674 S. Jeder Band L. 6.

Dante Alighieri, La Divina Commedia nuovamente com-
mentata da Fr. Torraca. 4-' ediz. riveduta e corretta.

Milano-Roma-Napoli, Soc. ed. Dante Alighieri di Albrighi,
Segati e Co. XII, 952 S. 8°. L. 8.

Dante Alighieri, La Vita nova. 2^' ed. rifatta a cura di

Marcus de Rubris. Torino, Soc. tip.-ed. nazionale. 1920.

XLVI, 129 S. 4«. L. 20.

Delacroix, H., La Psychologie de Stendhal. Paris, Alcan.
292 S. 8». Fr. 7,50.

Dorchain, A.,' P. Corneille. Paris, Garnier. 338 S. 8°.

Du Bellay, J., La Defence et Illustration de la Langue
fran^oyse. (Romanische Texte.) Berlin, Weidmannsche
Buchhdlg.

Ducros, J., Le retour de la poesie fran^aise ä rantii_|uite

grecque au milieu du XJX s. Leconte de Lisle. Paris,
olin. VII, 113 S.

Ducros, L., J. J.Rousseau. De l'ile de St. Pierre ä Er-
menonville. 1765—1778. Paris, Boccard. 424 S.

Epigramma. L', italiano dal risorgimento delle lettere ai

tempi moderni, con cenni storici, biografie e note biljlio-

grafiche a cura di L. De-Mauri (Ernesto Sarasinol. Mi-
lane, Hoepli. XVI, 495 S.

Engel, Eduard, Geschichte d. französ. Literatur v. d. An-
fängen bis in d. Gegenwart. 9., durchges. Aufl. Mit
31 Bildnissen. Leipzig 1920. F. Brandstetter. VIII, .556 S.

gr._8». 12 M. -f 50" M T.; Pappbd. 17 M. ^ Ö0";o T.
Equini, A., C. J. Frugoni alle oorti dei Farnesi e dei Bor-

boni di Parma. I. Palermo, Sandron. XVIII, 311 S.

Faggioli, Fausto, Proposta di nuova e naturalistica
interpretazione d'un passo dantesco (vv. 49—51, canto I,

Paradisoi. Spoleto, tip. Panetto e Petrelli, 1920. S". p. 23.

Estr. Atti deir a^ cademia spoletina.
Falorsi, Guido. Le conoordanze dantesche. Introduzione

analitica a un commento sintetico della Divina Commedia.
Firenze, Le Monnier. 661 S. L. 12.

Faure, G., Paysages litteraires (au pays de Stendhal. Les
six voyages de Chateaubriand en Italie, etc.). Paris,

Fasquelle. VII, 227 S.'

Ferullo, M.. L'Edmengarda di Giovanni Prati. Napoli,
La Luce del pensiero (S. Morano), 1919. 10". p. GS. L. 2.

Foscolo, Ugo, Prose a cura di V. Ciau. Vol. III. Bari,
Laterza. 240 S. L. 8.50. Scrittori d' Italia 87.

Foscolo, Ugo, I Sepolcri commentati da U. A. Canello.
Sesta ediz. interamente rifatta con l'aggiunta delle Epistole
di Ipp. Pindemonte e Giovanni Tosti corredate di note a
cura di Ant. Belloni. Padova, A. Draghi.

Frittelli, Ugo, Si puö „rintamar" Sapia?: chiosa dantesca.
Sieua, tip. Lazzeri, 1920. 4". p. 34, con tre prospetti e

dodici tavole. .Edizione di soli cento esemplari.
Fusil, C. A., La Poesie scientifique de 17.50 ä nos jours.

Son elaboration , sa Constitution. Edition Scientifica,

Paris 1917. 320 S. 8".

Fusil, C. A., L'Auti-Lucrece du cardinal de Polignac. Con-
tribution ä l'etude de la pensee philosophique et scienti-

fique dans le premier tiers du XVIil« siecle. Edition Scien-

tifica, Paris 1918. 161 S. 8°. -

Gabriel], G., Intorno alle fonti orientali della Divina
Commedia. Roma, Maglione e Strini. 84 S. L. 5.

Gauchat, L., et J. Jeanjaquet, Bibliographie de la

Suisse romande. Tome second : Histoire et grammaire
des patois. Lexicographie patoise. Franc;ais pi-ovincial.

Noms de lieux et de personnes. Avec trois facsimiles.

Neuchätel, Attinger Freres 1920. XII, 416 S. 8». Fr. 15.

(Publications du Glossaire des Patois de la Suisse romande.)
Gioberti, V., II primato morale e civile degli Italiani.

Introduzione e note di G. Balsamo-Crivelli. Vol. IL Torino,
Unione tip.-ed. torinese. 1920. 276 S. L. 3,60. Collezione
di classici italiani con note. 25.

Giullari di Dio: S. Francesco — Fra Jacopone — Beato
Ugo Panziera — II Bianco di Siena. Canti scelti e anno-
tati da Alfredo Mori. Milano, „Vita e Pensiero". I8i S.

8». L. 5.

Gomez Ocafia, J., u. H. Sanglier Lamarc, Vie de

. Miguel de Cervantes Saavedra. Paris, Cres. 108 S.

Grillo, Ernesto, Early Italian literature. Vol. I. Pre-
Dante poetical schools. With critical introd. London,
Blackie. 10 S. 6 d.

Guerra, G., I martiri di Belfiore: sonetti mantovaui.
Castiglione delle Stiviere. Tip. G. Bignotti. 89 S. 8».

L. 2,50.

Hess, Emma, I documenti letterari piü antichi del dialetto

milanese. Milano, tip. La Stampa commerciale, 1919.

S». p. .55.

Heuckenkamp, F., Reformvorschläge für den Unterricht
auf dem Gebiete der romanischen Philologie an deutschen
Universitäten. Halle, Niemeyer. 20 S. 8". M. 2.

Hugo, V., Preface de Cromwell. (Romanische . Texte.)

Berlin, Weidmannsche Buchhdlg.
Jud, J., Zur Geschichte der bUndner-romanischen Kirchen-

sprache. XLIX. Jahresbericht der historisch-antiquari-

schen Gesellschaft von Graubünden. 1919. S. 1 — 56.

Kurz, H., European characters in French drama of the

XVIII centurv. New York, Columbia Universitv Press.

329 S. 8». "

^Lagana Lacava, M., L'educazione della donna nel V
libro deir „Emilio" del Rousseau. Reggio Calabria,

F. Morello. 1920. 92 S. L. 4.
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Lai, Le. de Gninganior, und Le Lai de Tydorel. (Roma-
nische Texte.) Berlin, AVeidmannsche Buchhdlg.

Liebesnovellen des französischen Mittelalters. Aus
dem Altfranzösischen übertragen und eingeleitet von
Georg Govei't mit Bildbeigaben von Paul Neu. München,
Georg Müller. XIV, 24-2 S. »».

Mac Clintock, Lander, Sainte-Beuve's critical Theory
and Practice after 1849. The Universitv of Chicago Press.

Chicago, Illinois. IX. 161 S. 8». "

Manzoni, AI., Documents inedits ou peu connus publies

par Henry Prior. Milane, Tip. Allegretti. 18 S.

Martoglio, Nino, Teatro dialettale siciliano. Vol. IL
Gatania. Giannotta. 2.56 S. 8°. L. 4.

Matthey, H., Essai sur le merveilleux dans la litterature

franpaise depuis 1800. Paris, Payot. 318 S.

Mazzini, Giuseppe, Letteratura,' Vol. V. Imola, coop.

tip^ ed. P. Galeati. 1919. 8" fig. p. LXH, 293, con ritratto.

Edizione nazionale degli scritti di Guiseppe Mazzini: scritti

editi ed inediti, vol. XXIX (Letteratura, vol. V]. Edizione
SU carta a mano.

M e d i n a , J. T., Los Eomances basados en la Araucana con
SU texto y anotaciones y un estudio de los que se conocen
sobre hl America del Sur anteriores a la pulicaoiön de
la primera parte de aquel poema. Santiago de Chile,

Imp. Elzevinaiia. LXXVI, 52 S. 3 pes.

Medina, J. T., Novela de la Tia Fingida, con anotaciones
a SU texto y un estudio critico acerca do quien fue su
autor. Prölogo de Julio A'icufia Cifuentes. Santiago de
Chile, Casa editorial Minerva. XXX, 493 S. 10 pes.

Melander, J., L'origine de l'espagnol »o mäs au sens de
„seulemenf'. Uppsala, 1920. S. A. aus Studier i modern
Sprakvetenskap utg. av nvlilologiska Sällskapet i Stock-
holm. VII, S. 79-84.

Menendez y Pelayo, M., Estudios sobre el teatro de
Lope de Vega. Edicion ordenada v anotada por A. Bo-
nilla V San Martin. T. L Madrid, 'Fortanet. 319 S. 4».

Obras X.
Messedaglia, Luigi, L'Italia e gli stranieri nel pensiero

di Teofilo Folengo. Venezia, tip. C. Ferrari, 1919. 8".

p. .5.5. Estr. Atti del r. istituto veneto di scienze, lettere

ed arti.

Metastasio, Pietro, Melodrammi (Didone abbandonata;
Attilio Kegolo). Introduzione e commeuto di Carlo
Bernardi. Torino, Unione tipografioo-editrice (Olivero

e. C), 1920. 16». p. XLIV, 124, con ritratto e due tavole.

L. 4. Collezione di classici italiani con note, fondata da
Pietro Tonimasini-iMattiucci, diretta da Gustavo Balsamo-
Crivelli, vol. XLIII.

Mever-Lübke, W., Eomanisches etvmologisches Wörter-
buch. Lief. 13^14. S. 961— 1092. "(Schluß des Werkes.)
Heidelberg, Winter. M. 12 + 20"l> Sortimentszuschläg.

Morso, R. E., La poesia di G. Pascoli nel pensiero e nel-

l'arte. Parte I (Myricae; Canti di Castelvecchio ; Primi
poemetti). Sciacca, T. Fazzello. X, 124 S.

Musesti, Federico, La storia e le memorie veneziane nel
Cuide di Cnnnaqnola di Alessandro Manzoni. Venezia,
tip. Emiliana, 1920. 8". p. 24.

Museum, Romanisches. Schriften u. Texte z. roman.
Sprach- u. Literaturwissenschaft. Hrsg. v. Prof. Dr.
Gustav Thurauf. 1 Heft. gr. 8". Greifswald, Bruncken
& Co. — Contesse, La, d'Anjou. Altfranzös. Abenteurer-
roman, z. ersten Male hrsg. v. Bruno Schumacher u.

Ewald Zubke. 1920. 131 S.

Napolitano, N., ]Mario Rapisardi. L'uomo, il poeta, il

pensatore. Conferenze. Prefazione diP. Schicohi. Palermo,
Sog. ed. sioiliana. 40 S. L. 1.-50.

Neri, F., II Chiabrera e la Pleiade francese. Torino, Frat.
Bocca. Biblioteca letteraria h.

Ottolini, Angelo. Foscolo e Manzoni: consensi e dissensi.

Napoli, SOG. ed. F. Perrella (Citta di Castello, soo. Leo-
nardo da Vinci). 1919. 8". p. (üO). Estr. La Rassegna.

Perez de Ayala, R., Las mäscaras. Vol. I. Galdös.
Benavente. Linares Rivas. Villaespesa. Morano. Vol. IL
Lope de Vega. Shakespeare. Ibsen. Wilde. Don Juan.
Madrid, Imp. Cläsica espafiola. 2 Bde., 271, 353 S. 4..50 u.

5 pes.
Plaut, P., Das kulturhistorische Milieu Frankreichs nach
den Romanen H. de Balzacs. Diss. Greifswald. 96 S. 8".

Prior, Henry, Portrait de Balzac par Balzac; un chapitre
de Balzac et ses amis d'ltalie. Milano, Tip. Allegretti. 8 S.

Quellen zur Geschichte Vorarlbergs und Liechtensteins.
Herausgegeben von der historischen Kommission für
Vorarlberg und Liechtenstein. 1. Band. Regesten von
Vorarlberg und Liechtenstein bis zum Jahre 1260. 1. Lie-
ferung bis 1000 und 1. Excurs. Mit Unterstützung der
Akademie der Wissenschaften in Wien bearbeitet von
Dr. Adolf Heibok, Privatdozent für Geschichte an der
LTniversität Innsbruck, und mit einem sprachwissenschaft-
lichen Excurse (Die Sprache der rätoromanischen Ur-
kunden des 8. bis 10. Jahrhunderts) von Dr. Robert von
Planta. Bern, K. J. W^vss. Bregenz, J. N. Teutsch.
Stuttgart, W. Kohlhammer." 1920.

Reum, Albr., Gynm.-Prof. Dr., Guide-lexique de composi-
tion fran(;'aise. Petit dictionnaire de style ä l'usage des
AUemands. Publie avec le concours de Lic.-fes-lettres

Louis Chambille. Leipzig o. J. (1920.) J. J. Weber.
11. mille. Vlll, 696S. Lex. 8«. Hlwbd. M. 22.

RinziviUo, A., SuU' „Erailio" di Rousseau. Modica, G.
Maltese. 23 S.

R i z z o , Lucrezio, Discussioni letterari. Siderno, Tip. Sefa-
fino. (Darin u.a.: Se il Petrarca fosse filosofo e asceta.

—

II „Consalvo' della critica e il „Consalvo" del Leopardi
u. a. m.)

Rodolico, N., Gli amici e i tempi di Scipione dei Ricci.

Saggio sul Giansenismo italiano. Firenze, Le Monnier.
Rudwin, Max. J., The Satanism of Huvsmans. Repr. from

.,The Open Courf (Chicagoj, April 1920- 12 S. 8».

Salvatori, E., Gian Vincenzo Gravina e l'Arcadia. Roma,
Maglione e Strini. 21 S. L. 3.

Salvatore, F., II contenuto pedagogico della Divina
Commedia. Campobasso, G. Colitti e Figlio. 4U S. L. 2.

Salvioni, C Versioni alessandro-monferriue e liguri della
parabola del figliuol prodigo tratte dalle carte di Ber-
nardino Biondelli, e pubblicate a oura diC. Salvioni. Roma,
Tip. r. accad. dei Lincei, classe di scienze morali, storiche
e lilologiche. CCCXV. Ser. V. Vol. XV. fasc. 8.

Sanctis, Francesco De, Scritti critici, con prefazione
e postille di Vittorio Imbriani. Sesta edizione. Napoli,
A. Morano (S. Morano), 1920. 16». p. viij, 121. L. 3.

Santanera, A., L'ülisse dantesco. Sul canto XXVI del-

r Inferno. Torino, S. Lattes e C. 45 S. L. 3.50.

Schneider, F., Lectura Dantis. Mitteilungen aus den'
italienischen Dante- Vorträgen während des Krieges. Die
italienischen Vorbereitungen für die Dante-Feier 1921.

Als Ms. gedruckt. Greiz 1920. Löffler & Co. 31 S. 8».

Schramme, Albert, Marguerite ou La Blanche Biche.
Erläuterung eines französischen Volksliedes. Ein Bei-
trag zur Kenntnis dieser Gattung (Teildruck). Diss. Mar-
burg. 75 S. 8». Die vollständige Arbeit erschien im
Verlag von Adolf Ebel in Marburg als Heft XV der
Marburger Beiträge zur romanischen Philologie, heraus-
gegeben- von Ed. Wechsler. S. Sp. 286.

Serra, Renato, Scritti critici. I: Giovanni Pascoli, Antonio
Beltramelli; Per un catalogo (Carducci e Croce); Retracta-
tiones. Seconda ristampa. Roma. La Voce (Firenze,

A. Vallecchi). 1919. 16". p. 120. L. 3. Opere di Renato
Serra, vol. I.

Sicca, M., L' amicizia fra il Petrarca e il Boccaccio stu-

diata nella loro corrispondenza. Napoli, Giannini. 163 S.

Spoto, F., Parini e le sue opere, osjia l'impulso efficace

alla riforma dei costumi ad all'umana attivitä. Girgenti,

F. Montes. 69 S.

S tu der, P., The Study of Anglo-Norman. Inaugural
Lecture delivered before the University of Oxford on
February 6 , 1920. Oxford, Clarendon "Press. London,
Milford." 28 S. 8». 1/6.

Studien, Romanische, unt. Mitw. d. Prof. Ph. A. Becker,

W. Friedwagner, A. Stiniming, R. Zenker u. a. hrsg. v.

Dr. Emil Ehering. Berlin, E. Ehering. 17. Heft. —
Oehlert, Rieh., Dr.: E. Zola als Theaterdichter, m.
e. Einleit. üb. d. Naturalismus, im französ. Drama. 1920.

145 S. gr. 8». M. 10. — 18. Heft. Seh welker, Dora,

Dr.: Syntaktische Studien üb. d. bestimmten Artikel bei

konkreten Gattungsnamen im Französischen. 1920. XXIV,
289 S. gr. 8». :M. 20.

Tilley, A., The dawn of the French Renaissance. Cam-
bridge, University Press. XXVI, 636 S.

Tissi, Silvio, Humour. Dialogo leopardiano e dramma
manzoniano. (11 dramma dell' uomo nel Leopardi e il

dramma di un uomo nel Manzoni.) Milano, Cogliati.

54 S. L. 2.
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Tumbeor, Del, Nostre Dame. Altfranzösische Marien-
legende. (Romanische Texte.) Berlin, Weidmannsche
Buchh.

Vannini, Arm., Notizie intorno alla vita e all' opera di

Celso Cittadini, sorittore senese del sec. XVI. Siena,

tip. s. Bernard ino. 88 S.

Vising, Joh., Quomodo i de Romanske Spräken. Uppsala
1920. (Studier i modern spräkvetenskap VII). S. 129—135.

Zade, Lotte, Der Troubadour Jaufre Rudel und das Motiv
der Fernliebe in der Weltliteratur. Diss. Greifswald.

76 S. 8".

Literarische Mitteilungen, Personal-
nach richten usw.

Dr. Herbert Süss mann (Wien) hat eine umfangreiche
Arbeit über die Handlung in den Comedias Calderons
fertiggestellt, deren Drucklegung ungewiss ist.

Der o. Professor für neue deutsche Literatur an der

Universität Frankfurt a. M. Dr. .Jul. Petersen ist in

gleicher Eigenschaft an die Universität Berlin berufen

worden.
Der ao. Professor der deutschen Philologie an der

Universität Göttingen Dr. Rieh. Weissenf eis wurde zum
Ordinarius ernannt.

Der bisherige ord. Professor an der Universität Berlin

Dr. Andreas Heusler ist zum ord. Professor der germa-
nischen Philologie an der Universität Basel ernannt worden.

Der Direktor der Universitätsbibliothek in Königsberg
Dr. Alfred Schulze wurde in gleicher Eigenschaft nach
Marburg versetzt.

t am 4. Juni in Hettstedt unser langjähriger Mit-

arbeiter der' Schuldirektor a. D. Dr. Karl Löschhorn im
69. Lebensjahr.

t Mitte Juni in Dirlewang (Schwaben) der frühere
ord. Professor der deutschen Philologie an der Universität
Würzburg Dr. Oskar Brenner, ob Jahre alt.

Nachtrag zu L i t era t ur blatt Sp. 256 ff.

S. 56, § 61: Mit Unrecht wird s'irnfis iomoiier moi et

vos (Yvain 2501) als Beweis dafür angeführt, dass moi, ti.i

hii schon seit dem 12. Jahrb. die Tendenz hatten, je, tu, il

zu ersetzen: die richtige Erklärung für diese und ähnliche

Stellen gibt Ebeling, Probleme I 165 (1905): Kontamination
mit inire ... et . . . .— ib.. Rem. 1: zu Ves = hi es ist zu

verweisen auf Tobler, V^ersbau ^ 59.

E. Lerch.

Einladung.

Trotz der ungünstigen Zeitverhältnisse soll der XVH.
Allgemeine Neuphilologentag zu Halle vom 4. bis

6. Oktober 19-0 stattfinden. Die Neuordnung der Dinge,
im besonderen der Schulverhältnisse, die umfehdete Stellung
der neueren Sprachen im Rahmen unseres deutschen Bil-

dungswesens, die Notlage der wissenschaftlichen Strebungen,
alles ruft uns Fachgenossen auf zu ernster Arbeit und Be-
ratung. Mögen recht viele dem Rufe folgen und zum Ge-
lingen der Tagung, die unter dem Zeichen der Arbeit
stehen soll, beitragen.

Diejenigen Fachgenossen und Fachgenossinnen , die

dem Verbände noch nicht angehören, werden aufgefordert,
im Interesse der Saclie ihm beizutreten und den satzungs-
gemässen Beitrag von M. 2.10 für die Jahre 1919 und 1920
an den Kassenwart Herrn Studienrat Jaenicke, Halle,

Ludwig- Wucherer-Strasse 42 (Postscheckkonto 105 327) zu
senden.

Halle, Anfang Juli 1920.

Der Vorstand des Allgemeinen Deutschen Neu-
philologen-Verbandes.

I. A. : Direktor Dr. Hanf, Halle, Vorsitzender.
Professor Dr. Gaertner, Bremen.

Professor Dr. Weber, Halle, Schriftführer.

Not iz.

Den germanistischen Teil redimiert Otto Behaghel (Giessen,

Hofmannstrasse lü), den romanistischen und englischen Fritz Nau-
mann (Heidelberg, Koonstrasse 14), und wir bitten, die Beiträge
(Rezensionen, kurze Notizen, Personalnachrichten usw.) dementsprechend
gefälligst zu adressieren. Die Kedaktioji richtet an die Herren Ver-

leger wie Verfasser die Kitte, dalür Sorge tragen zu wollen, dass alle

neuen Erscheinungen germanistisciien und romanistischen Intialts ihr

gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung
von 0. R. Reisland in Leif-zig zugesandt werden. Nur in diesem Falle

wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine

Besprechung oder kürzere Bemerkung in der l'.ibliographie zu bringen.

An O. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonder-
abzüge zu richten.

Preis für dreigespaltene Petitzeile

50 Pfennige. Literarische Anzeigen. Beiiagegebühren nach Umfang
M. 24.—, 30.— u. 36.—.

» VERLAG VON O. R. REISLAND IN LEIPZIG. »

Die Verwendung des romanischen Futurums
als Ausdruck eiues sittliclieu Sollens.

Gekrönte Preisarbclt der SamsouStiCtung bei der Bayrischen Akademie der Wissenschaften

Von Dr. Eugen Lerch,
Privatdozent an der Universität München.

1919. 27'/4 Bogen. Gr-8». M. 14—.

„Die Arbeit ist vim der bayerischen Akademie der Wissenschaften mit dem Preis der Samson-Stiftnnjr ausfrezeieluiet worden:

eine Ehre, die ihr den lestimmunoen der Stit'ttnig: zufolge nielit liiitte zuteil werden künnen, wenn sie Icdi^lifli zur Granini.itik mid
Spracligeschiclite und nii-ht zugleicli aucli zu der Psj'o.lioldgie und EntwicdiUmg der Sitten, der Ge.sinnungeii und des sozialen Denkens
einen wiehtigen Beitrag lieferte. Das Verfahren, aus den Formen unl Gehräucheu der Sprache eine vertiefte Einsicht in den Zustand

des Gewissens und in das Ethos der Völker i:iid Kultun pochen zu gewinnen, ist so neu, ilalS es nicht nur ilem Knmanisten, sondern

auch sämtliclien Sprachforschern, KtilturliLslorikern, Soziologen und Psychohigeii wertvolle lielelirunj und Förlening bringt."

Die Bedeutung der Modi im Französischen.
Von Dr. Eugen Lerch,

Privatdozejit an der UnivorsilUt München.

1919. 7' '2 Boijen. Gr.-S". M. 4.—.

Verantwortlicher Kedakteur Prof. Dr. Fritz Neumaiin in lleiilelberg. — Druck der Pierersclien Hofbuclidruckorei in Altenburg, S.-.\.

Ausgegeben im September 1920.
S^~ Hierzu eine Beilage der Leipzigrer Terlags- und Koinniissiousbuelihaiidlung Basz & Co. "^fiQ
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Lindq-vist, Urg. DAGAX-, DA6A- in Wörtern
des Tj'piTS alid, siolitago, mnd. rikedage,
an. skildagi, mlid. irretac (Kar-stien).

Ilessel, Altdeutsche Frauennainen (G'Hze).
Kardo, Deutsche Geljete (Götze).
Stendal, Die Heimathymnen der preussischen

Provinzen (X au mann).
Brooks, Klopstocks äilhenraasse des »gleichen

Verses' (Streuber).
K. Glossys Kleinere Schriften, herausgegeben

von seinen Freunden (Schott)
Brecht, C. F, Meyer und das Kunstwerk

seiner Gediclitsamnilunir (Sulger-Gebing)-

de Boor, Die färöischen Lieder des Nibelungen-
zyklus (Golt her).

Kock, Jubilee .Jaiints and Jottings (Binz).
ten Brink, Chaucers Sprache und Verskunst.

:>.. Aufl., bearb. von Ed. Eckhardt (Koch).
Xau.iock"?, Gestaltung und Auffassung des

Todes bei Shakespeare (Kohlund).
Gillieron, Etüde sur la defectivite des verbes:

'La faillite de l'etymologie phonetique
(Spitzer).

V. Ettmayer, Der Rosenronian (Lcrcli).
Winkler, Das Rolandslied (Lerch).
Wieser, Deutsche und romanische Religiosität.

Fenelon, seine Quellen und seine Wir
kungen (Streuber).

Aug. Boullier, I Oauti Popolari della Sar
degna (Wagner).

R a f fa G a r z i a. Mutettus Cagliaritani (Wa g n e r).

Pfandl, Gi-af Schallenberg als Sammler spa-
nischer Dramen (Häniel).

Hoinichens Lat.-deutsches Schulwörterbuch.
Neubearbeitung. 9. Autl. (Khrismann).

Forchhammer, Systematik der Sprachlaute
als Grundlage eines Weltalphabets (Jordan).

Bibliographie.
Personalnachrichten.
Notiz.

A. Lindqvist, Urg. DASAN-, DAöA= in Wörtern des
Typus ahd. siohtago-, mnd.ritedage. au. skildagi bzw. mhd.
ii-retac (ur ..Festskrift utgiveii av Lunds iiniversitet vid
dess tvähundrafemtioärsjubileum 1918"). Luud, Leipzig.
1918. 4». 45 S. Geh.

Lindqvist hat in. seiner -Schrift iiuternommeu, die

Entstehung des auf gesamtgermanischem Gebiet ver-

breiteten Bildungselemeutes urg. dagan- , daja- aus
seiner ursprünglich zeitlichen Bedeutung zu erklären.

Dass wir in ahd. nachottago ,Nacktheit', mhd. irretac

',Irrtum', usw. urspr. ein echtes Kompositum mit -tage;

tag, tac vor uns haben, ist schon die Meinung J. Grimms
gewesen, und ich glaube, sehr wenige haben jemals
ernstlich an dieser Erklärung gezweifelt. L. ist wohl
zu seiner Arbeit veranlasst durch Kluge, der in seiner

Wortbildungslehre auf die Möglichkeit hinweist, von
einem auf -an gebildeten Abstraktum ,nachot-ag-o'

:

,nachot-ag' auszugehen ; durch falsche Abtrennung könne
dann ein Suffix-tago entstanden sein. WilmannsD.Gr.il*,
S. 893 f. lässt es dahingestellt, ob wir hier wirklich

mit Zusammensetzungen von Subst. Tag, got. dags zu
tun haben , schlägt aber selbst keine neue Erklärung
vor. Auf S. 2 ff. widerlegt L. die von Kluge bei-

läufig vorgeschlagene Deutung : 1 . gibt es im Germ,
keine Adjektivabstrakta auf -ajan; got. *gredaga,
*audaga, ahd. *zornago, *serago bleiben erschlossene

Worte; 2. ist die Bedeutung der Stammsilbe in

nachotago, *öt-ago, *git-ago für das Empfinden des
Sprechenden so deutlich, dass eine Zerlegung in

*nacho-tago, * 6-tago usw. unter Anlehnung an un-

zweideutige Komposita wie gaburti-tago, suono-tago
von vornherein unwahrscheinlich ist. Und wie man
von nachotago, *6t-ago. *git-ago zu nachottago, *öt-

ago, *git-tago mit doppeltem Dental kommen wül,

weiss ich nicht. Im Hauptteil seiner Arbeit (S. 6 ff.)

i'ringt L. ein grösseres Material bei, mit dem er zu
erweisen sucht, dass in den verschiedenen germ.
Dialekten 1. Zusammensetzungen mit germ. *da5an-,

daga-, 2. Verbindungen von Substantiven im Genitiv

oder 3. Adjektiven+germ. daga- die Vorstellung des
Zeitlichen im Laufe der historischen Zeit völlig ein-

gebüäst haben. Vom semasiologischen Standpunkt aus
ist in den beigebrachten Beispielen das Wort tag,

tac usw. in allen drei Fällen zu einem Formans ge-

worden : vgl. aisl. dauddagi = daudr (S. 20 f.) ; mhd.
endes tac = ende (bes. in ,än endes tac') (S. 17);
mhd. vroelichen tac hän = vreude hän (S. 28 f.) usw.
Wenn sich auch im. einzelnen über die Auffassung der

Belegstellen streiten lässt , so ist die Tatsache des
Verlustes des eigenen Begriffsinhaltes von ,tac' usw.
(vgl. dass. bei mhd. drum, vrist, zit; S. 18 f.) völUg
klar, und es dürfte durch diese von L. gesammelten
Parallelen nun feststehen , dass von solchen Fällen

ausgehend .germ. dajan-. da^a- allmählich zum reinen

Büdungselement werden konnte.

In einem zweiten Paragraphen (S. 33 ff.) setzt L.

sich über das Verhältnis von schw. *da5an- zu starkem
*dai,a- in den Ableitungen (mhd. lamtage neben lamtac,

siechtage neben siechtac usw.) auseinander, ohne dabei

zu einem Resultat zu kommen. Bekanntlich findet

sich auch sonst im Germ, neben einem starken Simples
ein Kompositum mit schwachem zweiten Bestandteil:

vgl. Kluge, Nom. Stammb. (1886), Nachtr., S. 104: z.B.

ag?. bordfiaca: |)8ec usw., Lindqvist S. 33. L. wendet
sich gegen die Auffassung von Götze-Heyne (Grimms
Wb. Bd. XIV bzw X), wonach urspr. in der Komposition
in allen unseren Ableitungen schwache
Flexion vorhanden gewesen, diese aber unter

Einfluss des starken ,tac' aufgegeben sei. Den zweiten

Teil des Satzes gibt er natürlich zu (vgl. S. 39). Dann
begnügt L. sich mit der Feststellung der Tatsachen

in den einzelnen germ. Dialekten.

§ 3 handelt (S. 36—38) über den ersten Bestand-

teil in unseren Kompositis bzw. Ableitungen, >; 4 (S.39 f.)

über die Flexion dieser Wörter im Deutschen und § 5

(S.41—43) über konkurrierende Bildungen. Es sind ganz

knappe Zusammenstellungen, die nichts neues bringen.

25
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S. 1 Z. 19 V. o. lies: Kluge (§ 163, S. 73) statt

(§ 163, S. 81), S. 22. 2. 15 v. o. lies vaictage statt

Haictage (Ruolandes liet 138, 13).

Wenn die Arbeit auch für die Auffassung von

germ. *da5an- als Ableituugssuffix nicht mehr kann,

als eine beinahe selbstverständliche AVahrheit durch

Parallelen stützen, so liegt doch ein gewisser Wert in

der Sammlung der Parallelen, die uns an einem Einzel-

beispiel wieder einmal zeigen, wie in der Zusammen-

rückung bzw. Komposition Begriifsentleerung bei einem

der Kompositionsglieder bis zur Stufe des reinen

Formans eintreten kann.

Giessen. C. Karstien.

Karl Hessel, Altdeutsche Frauennamen. Bonn, Marcus
und Weber. 1917. 40 S. 8". M. 1.—.

In kurzem, besonnenem Abriss hat Pietsch in den

Wiss. Beiheften zur Zs. des Sprachvereins V 36 und 37

das Wesentliche über die Bildungsgesetze der deutschen

Frauennamen zusammengestellt. Hessel hat in der

Zeitschrift „Die höheren Mädchenschulen" 1917

Heft 1

—

i in weiterer Umschau die für altdeutsche

Frauennamen zur Verfügung stehenden Wortstämme,

die Art ihres Gebrauchs und ihre Deutung gemustert

und gibt jetzt diese Aufsätze unter Beifügung eines

Verzeichnisses der erörterten Frauennameu und einiger

Worte über altdeutsche Männernamen gesammelt heraus.

Die si)rachlichen Grundlagen seiner Arbeit sind

nicht einwandfrei: S. 7 und 22 will er Held und Heldin

als die Verhehlten, d. i. Bewaffneten, deuten, also

asächs. JielitJi mit ahd. asächs. lujlan verbinden, S. 10

trauen und Trauung (zur germ. Wurzel trü) mit dem
Adj. traut (germ. (Irüda-), S. 11 Geleise (zur germ.

Wurzel hiis) mit geleiten (got. *lai(lj(mj. Nach S. 29

soll Leutnant aus Leute und -nand ,kühn' zusammen-

gesetzt und erst künstlich französisch zurechtgestutzt

sein. S. 31 werden mhd. hriiclicn und hrrhen ,glänzen'

zusammengeworfen.
Mit Vorsicht ist demgemäss aufzunehmen, was

Hessel zu den Namen beibringt: Hilde, Trude, Gunde
sollen Mädchen nach den Walküren dieses Namens
heissen (S. 8 ff.), wobei nicht gefragt wird, ob nicht

liilt ,Kampf' und gtmi ,Krieg' zu Walkürennamen
wurden, nachdem damit Frauennamen gebildet waren,

und ob nicht trnt ,lieb' auch unmittelbar von dieser

Bedeutung aus in Frauennamen eingehen konnte. Hulda

soll nach S. 10 die verhehlte, verborgene Göttin sein,

während sie sonst allgemein als ,die Bergende' gefasst

wird. Hedwig als Frauenname deutet Hessel S. 15

als ,der Walküre Hade geweiht', hält es also für

möglich, ahd. iv^g mit iviha- ,heilig' zu verbinden, „wie

man heute noch mundartlich geweicht sagt statt ge-

weiht". Frauennamen auf -bürg und -berg fasst er

S. 18 als ,befestigte Burg' und ,unnahbarer Berg-

gipfel', ohne die Frau als Bergerin und Zuflucht der

Bedrängten zu würdigen.

So lassen sich die Bedenken häufen, die darin

gipfeln müssen, dass zu viel gedeutet und zu wenig

beachtet wird, dass es schon frühe bei der Vollnamen-

bildung weniger auf eine sinnvolle Zusammensetzung
als vielmehr auf die in den beiden einzelnen Namen-
wörtern enthaltenen Begriffe ankam — um zu Pietschs

vorsichtiger Formel zurückzukehren.
Freiburg i. B. Alfred Götze.

Deutsche Gebete. Wie unsere Vorfahren Gutt suchten.
Ausgewählt und herausgegeben von Br. Bardo. Frei-

burg i. B., Herder. 191«. XIII, 230 S. 8".

Als ein Munus Martis von ganz besonderer Art

erhalten wir eine Sammlung von Gebeten in Kriegsnot

und Anfechtung, wie sie in der mittelalterlichen Blüte-

zeit deutschen Glaubens vor allem die Mystiker von

der Mitte des 12. bis zu der des 14. Jahrhunderts

geschaffen haben. Der geistliche Herausgeber hat sie

in selbständiger Arbeit aus den Urtexten gesammelt

und ist dabei in keiner W^eise engherzig verfahren

:

neben Meister Eckhart und Berthold von ßegensburg.

Tauler und Seuse, Mechthild von Magdeburg, Hildegard

und Gertrud, Albertus Magnus, Heinrich von Laufen-

berg und dem Mönch von Salzburg erscheinen Hart-

mann, Wolfram ''und W'alther, Rudolf von Ems und
Konrad von Würzburg, Spervogel, Freidank und
Thomasin, mit besonders eindruckstiefen Stücken auch

noch Staupitz , Angelus Silesius
,
Querhammer und

ßuysbroeck. Neben eigentlichen Gebeten sind auch

geistliche Lieder und Betrachtungen, Beichten, Sitten-

sprüche und ßechtssprichwörter aufgenommen. Die

Uebertragungen sind getreu und durchweg geschmack-

voll, die Gewähr für die wissenschaftliche, theologische

Grundlage übernimmt für den ungenannten Heraus-

geber Engelbert Krebs in Freiburg, der die Sammlung
mit einem warmherzigen Vorwort einleitet. Der zeit-

lose, die Jahrhunderte überbrückende Charakter der

Kirche tritt bei solchem Anlass besonders hervor:

wie Denifle aus den deutschen M\-stikern sein in immer
neuer Lebenskraft bewährtes Betrachtungsbuch ,Das

geistliche Leben' ausheben konnte, so ersteht hier aus

gleich alten Texten ein Handbuch täglicher Gebete

und Andachtsübungen, das nun schon in achttausend

Abzügen den Weg zu den katholischen Betern unserer

Ki'iegszeit gefunden und damit ein gutes Stück Lebens-

fähigkeit bewiesen hat.

Freiburg i. B. A 1 fr e d Götze.

Stendal, Qertrud, Die Heimathymnen der preussi-
schen Provinzen und ihrer Landschaften. Eine lite-

rarische Charakteristik. [Literatur und Theater, For-
schungen, herausgegeben von Eugen Wolff. Heft 3.

Heidelberg, Carl Winter. 1919. M. 7.—.] VI u. 204 S.

Die Arbeit behandelt vornehmlich die literar-

historischen Fragen und Beziehungen , weniger die

musikalischen und noch dürftiger die volkskundlichen.

Trotzdem wird sie auch dem Volkskundler als Text-

sammlung und Ergänzung zu den bekannten Büchern
von Hoffmann v. Fallersleben-Prahl und John Meier
sehr erwünscht sein. Unter Heimathymnen versteht

die Verfasserin die Lieder, die dem Preise eines enger

begrenzten Gebietes , sei es einer Provinz oder einer

Landschaft
,
gew'idmet sind, und die daselbst eine ge-

wisse Volkstümlichkeit erlangt haben. Mit den Rhein-

liedern beginnen die Heimathymnen in den 30 er Jahren

des 19. Jahrhunderts. Sie entstehen dann ihrer Mehr-
zahl nach in den 40 er und 50 er Jahren, nämlich mit

dem Aufleben des nationalen Gedankens , dem Auf-

schwung des Männergesangvereins und mit seiner Vor-

liebe für das Deutschvolkstümliche. Nur hätten sich

ausser den allgemeinen Angaben vielleicht Daten und
tatsächliche Belege ermitteln lassen. Zu Volksliedern

sind fast alle die Heimathymnen der 40 er und 50 er Jahre

geworden, weniger die späteren, die in den 70 er und
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80er Jahren die erwachende „Heimatkunst" im Gefolge

hatte. Die Verfasserin übersieht, dass dazu eben eine

gewisse Zeitdauer nötig ist. Erwünschte Berichtigungen

in den Verfasserangabeu werden gegeben. Die er-

strebte Vollständigkeit für Preussen dürfte erreicht

sein, aber es zeigt sich das Missliche der Beschränkung
auf die politischen Grenzen. Die b e r 1 a u s i t z e r

Hymne zum Beispiel ist nicht mit behandelt, wohl
deshalb, weil die Oberlausitz zur Hälfte sächsisch ist —
eine etwas engherzige Beschränkung der sonst recht

dankenswerten Arbeit

!

nischen Kii-chenlied des Mittelalters und in der neueren
deutschen Dichtung."

Darmstadt. AlbertStreuber.

Jens Hans Naumann.

Emil Brocks, Klopstocks Silbenmasse des „gleichen
Verses". Die Gesetze, nach denen Klopstock die Strophen
der Triumphgesänge des Messias und der seit 1764 in den
„neuen" Silbenmassen gedichteten Oden geformt hat, zum
erstenmal aufgedeckt. Kiel, W. G. Mühlau. 1918. 53 S.

Um das Jahr 1764: , als Klopstock den Messias
zur grösseren Hälfte vollendet hatte und sich der Ab-
fassung der „Triumphgesänge'' zuwandte, beschäftigte

er sich damit, ein neues l\Tisches Mass zu bilden, das
in den epischen '^ers seiner Dichtung hineinpasste.

In drei Abhandlungen aus den Jahren 1764, 1769 und
1779 sind seine Feststellungen verstreut. Sie legt der Verf.
zugrunde, um, ohne Rücksichtnahme auf die heutigen

metrischen Theorien, Klopstocks metrische und rhyth-

mische Ansichten und Absichten möglichst mit seinen
eigenen Worten darzulegen.

Mit dem Dichter unterscheidet er die künstlichen,

aus der antiken Metrik bekannten Versfüsse von den
für den Hörer wichtigeren Wortfüssen, führt die von
Klopstock erwähnten 22 einfachen Wortfüsse und sämt-
liche in den Triumphgesängen und Oden sich findenden

Doppelfüsse seines Hexameters an und weist nach,

dass aus den Wortfüssen dieses Verses die neuen
lyrischen Masse des Dichters mit reiflichster Ueber-
legung gebildet wurden. So suchte Klopstock die nahe
Verwandtschaft der epischen und l3Tischen Teile seines

Lebenswerkes schon durch die metrische Form zum
Ausdi'uck zu bringen.

Ebenso bespricht der Verf. die mehr als ein halbes

Hundert umfassenden neuen Strophenformen des Dichters
und ihre von ihm selbst in den theoretischen Abhand-
lungen gerechtfertigten Abweichungen.

Die Untersuchung beweist die bewundernswerte
Schaffenslust und formale Schöpferkraft des Dichters
in den Jahren 1764— 1767. An ein paar Beis[]ielen

zeigt B. noch, wie trefflich der Rhythmus in. den
Triumphgesängen und Oden dem Charakter und der
Stimmung der Gedichte angepasst ist.

Auch A. Heusler, zu dessen vorzüglichem Buch
„Deutscher und antiker Vers" am Schluss Stellung

genommen wird, wusste noch nicht, dass die Wort-
füsse der Triumphgesänge die gleichen wie die des
deutschen Hexameters sind. Die vorliegende Schrift,

deren interessante Feststellung Beachtung verdient,

bildet einen Abschnitt aus einem geplanten grösseren

Werk des Verfassers über das Fortleben antiker

Strophenformen im lateinischen Kirchenliede des Mittel-

alters und in der deutschen Dichtung. Schon im Jahre

1890 veröffentlichte Brocks eine Programmabhandlung:
„Die sapphische Strophe und ihr Fortleben im latei-

Karl Qiossys kleinere Schriften. Zu seinem siebzigsten
Geburtstage herausgegeben von seinen Freunden. Wien
und Leipzig, Karl Fromme. 1918. XIX u. .502 S. K. 30.—.

Der Xame Karl Glossy hat einen guten Klang.

Wohl jeder Literaturkenner und -freund, der sich mit

dem österreichischen Schrifttum der klassischen und
nachklassischen Zeit näher befasste, ist da und dort

auf die Forschungen gestossen, die Glossy in der Arbeit

fleissiger, voll ausgenützter Jahre unermüdlich neben-

einander reihte. Nestroy und Saphir, Bauernfeld und
Anastasius Grün und sehr vielen anderen galt sein

literarhistorisches Tagewerk. Vor allem aber ist er

— nach der väterlichen Herkunft zwar ein Fremder,

aber als geborener Wiener der Donaustadt treu er-

geben und innig verwachsen — mit den Manen
Grillparzers und Ferdinand Raimunds eng ver-

bunden. Das Grillparzer-.Jahrbuch entstammt zum guten

Teil seinem Bemühen, und für Raimund und die

Wiener Volksdramatik , die in ihm gipfelt , trat er

immer wieder mit neuen Beiträgen auf den Plan.

Seiner kritischen Sorgfalt danken wir die erste zeit-

gemässe Raimundausgabe, die den Text von früheren

Willkürlichkeiten befreite, und auf der wiederum der

ausgezeichnete Eduard Castle und andere fussen

konnten ; die Veröffentlichung wertvoller Stücke aus

dem Briefwechsel seiner beiden grossen Landsleute,

von Tagebüchern Schreyvogels , Costenobles , Grill-

parzers, die Begründung der „Oesterreichischen Rund-
schau" erschöpfen seine mannigfachen Verdienste noch

lange nicht.

Am 7. März 1918 ward Karl Glossy 70 Jahre alt,

und zu diesem Ehrentag haben ihm seine Freunde ein

würdiges Ehrengeschenk entboten : Der stattliche

Sammelband, in dem sie eine Auswahl „kleinere

Schriften" aus zahlreichen Zeitschi-iften- und Zeitungs-

aufsätzen vereinten, soll das Beste, was dieser Mann
geschrieben, ,,als kostbares Erbgut bis in die fernsten

Geschlechter" festhalten. Vorausgeschickt sind herz-

liche und tief eindringende Geleitworte August Sauers,
der mit gutem Grund hervorhebt, wie die Schilderung

auf aktenmässiger Grundlage all diesen Ai'beiten, ob

sie nun im einzelnen literarhistorischen, theatergeschicht-

lichen oder allgemein zeitgeschichtlichen Fragen zu-

gewandt sind, gemeinsam eignet. An der Hand von

Quellen , von losen Aufzeichnungen und gelegentlich

aufgefundenen Blättern entwickelt er uns „Moment-

bilder aus Anno Neun"
,
„Das Wiener Aufgebot im

Jahre 1797". den Bäckei-rummel im Jahre 1805",

lebensvoll geschaute Bilder aus dem vormärzlichen

Wien, und auf dieselbe Weise entstanden bio-

graphische Skizzen von Preiligrath, Schreyvogel,

Hermaj-er und Luise Pichler usw., die Studien zu

einzelnen Dichtuugswerken und Schilderungen lite-

rarischer oder personlicher Beziehungen. Zumal bei

den Grillparzer und Raimund gewidmeten Aufsätzen

wird man vielfach finden, dass Glossys Ergebnisse in

die spätere Forschung übergegangen sind. Erwähnt

sei nur die gei-echte und liebevolle Beurteiluno; von

Raimunds Verhältnis zu Antonie Wagner und — als
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negativer Punkt — die wichtige Bestätigung, dass die

meisten Mitteihmgen über den Dichter „unveriässlich

und zum grössten Teil auf müssige Erfindungen zurück-

zuführen" sind. — An mehreren Stellen wird die

Wiener Theater zensür behandelt, und da mutet
es den Leser vom Jahre 1918, der die Zensur in

Kriegszeiten mit ungeahnten Machtbefugnissen walten

sieht, recht ergötzlich und beinahe tragikomisch an,

wie etwa Schillers „Kabale und Liebe" erst von
Sonnleithner „auf den Ton der Sittlichkeit gestimmt"

werden musste , und wie es seinen anderen Dramen
erging. „Alles wiederholt sich nur im Leben!" . . .

Die Beziehungen vom Wiener Hof zu Dichtung, Musik
und Theater erfüllen zahlreiche Seiten; für die Ge-
schichte des Trauerspiels „König Ottokars Glück und
Ende" ist ja — man kann es in Glossys Darstellung

lesen — das Eintreten von Kaiser Franz und seiner

Gattin geradezu entscheidend geworden ; haben beide

doch, diesmal sehr gegen den Willen der Zensur, die

Aufführung des Stückes durchgesetzt.

Was hier in aller Kürze angedeutet ward , die

vielseitigen Gebiete des Buches nicht im mindesten
erschöpfend, wird doch genügen, um den Wert dieser

Geburtstagsspende mit ihren insgesamt 46 Essa3's zu

veranschaulichen. Sie sei hiermit — trotz dem reichlich

hoch bemessenen Preis — warm empfohlen.

P r a n k fu r t a. M. G e o r g S c h o 1 1.

Waltber Brecht, Conrad Ferdinand Meyer und das
Kunstwerk seiner Gedichtsammlung. Wien und
Leipzig, Wilhelm Braumüller. 191Ö. Xlil und 234 S.

Seit einigen Jahren rückt die vieldeutige und
fesselnde Dichtei-gestalt C. E. Meyers wieder mehr in

den Vordergrund literargeschichtlicher Forschung. Ed.
Korrodi mit seinen gediegenen .,C. P.Meyer-Studien"
(Zürich 1912) hat neue Pi-obleme aufgeworfen und
der Lösung zugeführt, der Altmeister schweizerischer
Meyer-Porschung Ad. Frey durch seine schöne
Faksimileausgabe der unvollendeten Prosadichtnngen
Meyers (Leipzig 1916) dem Forscher wertvolles Material
und in der inhaltschweren Einleitung neue -Ergebnisse
eigener Studien vorgelegt, Graf d'Harcourt in

zwei umfangreichen Bänden (Paris 1913) bei reichem
Wissen und feinsinnigem seelischem Verständnis doch
letzten Endes nur den (abzulehnenden) Beweis er-

bringen wollen, dass des Dichters ganze Bildung nicht
nur, sondern auch sein ganzes künstlerisches Schaffen
in allem Wesentlichen auf romanicher, insbesondere
französischer Grundlage beruhe, F. F. Baumgarten
(das Werk C. F. Meyers. München 1917) bei grösster
Feinfühligkeit, die sein Kapitel über Meyers Lyrik zum
schönsten" und wertvollsten des Buches macht, und
den Menseben und Künstler Meyer in fesselnder, wenn
auch oft anfechtbarer Weise zu ijacken versucht, in

seiner eigenmächtigen Fassung des Renaissancismus
und Meyers als des Dichters dieser Auffassung ein-

seitig übertreibend die richtige Einstellung für den
grössten geschichtlichen Erzähler Deutschlands, dem
er im letzten Sinne ablehnend gegenübersteht, verfehlt ',

und schon i.st für Herbst 1919 eine neue Gesamt-
darstellung des Baseler Privatdozenteu Max Nuss-

b erger (Huber & Co., Frauenfeld und Leipzig) an-

gekündigt.

Baumgarten gerade entgegengesetzt ruht das neue
Buch des Wiener Universitätsprofessors Walther
Brecht auf einer rückhaltlosen, wenn auch durchaus
nicht kritiklosen Verehrung des Dichters und gewinnt
— darin liegt sein Wert und seine Bedeutung —
durch eine neue Fragestellung neue Einblicke und
neue Ergebnisse. Brecht erkennt die feinen künstle-

rischen Absichten im Aufbau der Gedichtsammlung
und ihrer Anordnung und hat damit ein neues Problem
fesselnd behandelt. „Der Zeuguugsprozess wiederholt

sich in der Anordnung: was der Rohstoff des Lebens
für das entstehende Einzelgedicht, ist nun das fertige

Einzelgedicht für den anordnenden Künstler", ja oft

gewinnt es in der Aufeinanderfolge mit anderen einen

neuen Sinn, und in .?olcher Anordnung „offenbart sich
— über sein bewusstes Teil hinaus, von selber wu-kend —
des Dichters Art am tiefsten" (S. 2). Brecht sucht

nun das Geheimnis der neun Abteilungen der Gedicht-

sammlung „mit ihren merkwürdigen, anscheinend nicht

recht zueinander stimmenden oder an sich dunklen

Namen" (S. 6) zu ergründen.

Einleitend („Die Problemwelt Me3-ers") erkennt er

im Dichter eine wie Schiller vor allem antithetische

Natur, die ebenso wie Schiller aus den Gegensätzen

heraus zur Harmonie strebt. Meyer ist „im höchsten

Masse ein Mensch der Probleme", seine Kunst „im

höchsten Grade eine Kunst der Probleme" (S. 8), und
Brecht fasst diese Probleme in die Gegensätze von

Fülle und Strenge, von Melancholie und Lebensfreude,

von Nord und Süd , Germanismus und Romanismus,
deutsch und französisch, welch letzteren er in vielen

seiner Werke gestaltet, in seinen reifen Schöpfungen

beiden Seiten gerecht werdend, ihn gipfelnd im „Kampf
und Gegensatz des humanistisch-ästhetischen und des

reformatorisch- ethischen Prinzijjs" (an Haessel 12. Jan.

1877); selbst überzeugter frommer Christ, wird Meyer
als Künstler immer wieder gefesselt durch die amora-

lischen Menschen der Renaissance. Als letztes dieser

Grundprobleme erscheiht Brecht das der abnorm lang-

samen Entwicklung: „sie ist ohne Vergleich in der

deutschen Literaturgeschichte" (S. 17)': als seine

„Zwanzig Balladen" erscheinen, ist Meyer 39, bei seinem

„Erstling" (Huttens letzte Tage) 49 Jahre alt, und
seine Novellen gibt er im Alter von 50 bis 66 Jahren

!

Diese langsame Entwicklung ergibt die für sein Schaffen

so bedeutsame späte Jugend, „die Verjüngung im

Alter", erst der Fünfziger steht auf der vollen Hohe
seiner Schaffenskraft. Alle diese Probleme nun spiegeln

sich in der Gedichtsammlung, die „ein Werk fast des

gesamten Lebens, verändert und zusammengestellt im

Alter, ein universales Lebensdokument" ist (S. 20).

Nach einem kurzen, das Wesentliche knapp charak-

terisierenden Ueberblick der Ausgaben von den „Zwanzig
Balladen" (18G1) bis zur letzten von Meyer selbst be-

sorgten fünften Ausgabe der „Gedichte" (1892), welche

allen folgenden Ausführungen zugrunde gelegt wii-d,

setzt die genaue Betrachtung ihrer neun Abteilungen

' Vgl. die vortreffliche Be.spreohung in der Zeitschrift
für Aesthetik und allsemeinc Kunstgeschichte, Bd. Xlll
(1918), S. 77-97.

' Liegt darin nicht vielleicht ein spezifisch schweize-
rischcs Moment? Man denke an das späte Hervortreten
Nikiaus Manuels mit H9, Jeremias Gotthelfs mit 40, Gott-

fried Kellers mit 35 Jahren (Der grüne Heinrich — die ersten

Gedichte allerdings schon 8 Jahre früher), Spittelers mit
35 Jahren.
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ein, in denen überall die feinsinnig nach inneren Zu-

sammenhängen ordnende und mit starkem Stilgefühl

architektonisch aufbauende Hand des Dichters erkannt

wrd. Dieser Hauptteil des Buches (S. 26— 175) ent-

hält nicht nur im einzelnen viele ungewöhnlich feine

und anregende Bemerkungen, sondern gibt auch infolge

der neuen Fragestellung wertvolle Einblicke in das

dichterische Schaffen ; allerdings ist eine gewisse Kon-
struktion nicht immer vermieden, die in den beigegebenen

Uebersichtstabellen vielleicht schärfer als nötig und gut

hervortritt, obgleich schon die Vorrede nachdrücklich

deren nur cum grano salis zu fassende Geltung betont.

Hier auf einzelnes einzugehen, verbietet der Raum.
Der „Vorsaal" (I) des Tempels oder Palastes, dessen

Mittelgemach (V) der „Liebe" gewidmet ist, lässt ein-

ladend alle charakteristischen Töne anklingen : Kunst,

Tod und Leben, Tod und Liebe, Leben und Dichtung.

„Stunde" (II, praegnant == hora, Tages- und Jahres-

zeit) stellt den Menschen in die Zeit nach dem
wechselnden Jahre vom Lenz bis Neujahr angeordnet.

„In den Bergen" (III) vereinigt in ergreifendem Auf-

stieg „alles, was sich auf sein Leben in den Bergen,
seine zweite höhere Existenz, in der er erst eigentlich

das CTefühl zu leben hatte" bezieht, und ist durchaus
der Heimat gewidmet, während „Reise" (IV) sich eng

anschliessend den Fahrten ins Ausland gilt , Italien,

dem Weg dahin, Venedig, Rom, Corsika," dem Tj-rrhe-

nischen Meer; die Reise wird als die Festzeit des

Lebens empfunden, daher bildet den Abschluss .,Das

Ende des Festes" mit dem melancholischen Ausklang

:

„Still, des Todes Schlummerflöten klingen", wie denn
alle Abteilungen (ausser „Vorsaal") in Tönen der Ver-

gängliclikeit und des_ Todes ausklingen. „Liebe" (V)
enthält, wenn auch durchaus ins Symbolische erhoben
und in zarter Keuschheit die realen Beziehungen ver-

schleiernd, doch das Allerpersönlichste , dem Brecht

besonders feinsinnig und überzeugend gerecht wird.

Stellen dann „Götter" (VI) die Balladen aus dem
Altertum, acht aus dem griechischen (dazwischen eine

aus dem jüdischen : .Der Stromgott) und acht aus dem
römischen, dazu zwei christlich tröstende Abschluss-

gedichte zusammen, so führt (VII) „Frech und fromm"
(worin der Gegensatz Diesseits

|

Jenseits mit enthalten)

ins Mittelalter bei geographisch-geschichtlicher Reihen-
folge, und weiter in die Neuzeit „Genie" (VIII) zur

Renaissance vorwiegend in Italien, „Männer" (IX) zur

Reformation in Deutschland, England, Prankreich (da-

zwischen Gegenreformation in Spanien), wobei dort (VIII)

vorwiegend ästhetische Probleme im frech-diesseitigen

Sinne, hier (IX) vorwiegend religiös-sittliche Probleme
im fromm-jenseitigen Sinne behandelt werden. So
reizvoll es wäre , muss ich mir leider versagen, auf

einzelnes einzugehen, nur eine persönliche Bemerkung
sei erlaubt. Ohne noch meine Arbeit in der Muncker-
Festschrift (1916) zu kennen (vgl. S. 233), kommt
Brecht in seiner Behandlung der Michel-Angelo-Gedichte
vielfach zu den genau gleichen Ergebnissen wie ich

;

das betone ich, weil meinen Forschungen gerade in

dieser Zeitschrift nicht nur jedes Verdienst, sondern
auch jede Neuheit abgesprochen wurde ; von anderem
abgesehen, habe ich aber tatsächlich Neues gegeben in

dem Nachweis der genauen Kenntnis der Gedichte
Michel Angelos durch Meyer, der vielfach, wie nun
übereinstimmend durch Brechts und meine voneinander
ganz unalihängitien Ausführungen erwiesen ist , sich

eng an den italienischen Wortlaut angeschlossen hat,

was früher nirgends im einzelnen nr ' gewiesen war.

Brecht schliesst nun noch zwei gewichtige Kapitel

an. Das erste, „Die Komposition als Ausdruck der

Problemwelt Mej-ers", zeigt zunächst, wie die vier letzten

Abteilungen „eine Geschichte der Kulturmenschheit in

erzählenden Gedichten, vom mj-thischen Zeitalter der

Griechen bis ins letzte Drittel des 17. Jahrh." geben,

„ganz persönlich gesehen, von einem Punkt aus:

wechselndes Verhältnis des Menschen zum Ueberwelt-

lichen und nach Massgabe dessen zum Irdischen" . . .

(S. 18-5), wobei „jeder Z3klus, jedes Gedicht seine

historische und seine gedankliche Bedeutung hat inner-

halb des Ganzen" (S. 186) und erkennt darin „ein

wahres Wunder ordnender Kunst". Dem gegenüber

gestalten die fünf ersten Bücher das Persönliche seines

Einzellebens und die Folge dieser beiden Gruppen

„wiederholt des Dichters Leben: vom Persönlichen

zum Sachlichen, von Gefühl und Beschaulichkeit zur

Tat" (S. 188). Auch hier wieder eine FüUe fein-

sinniger Einzelbemerkungen, unter denen ich wieder

die besonders zarte und tiefe Behandlung des Zyklus

^iebe" dankbar zustimmend hervorheben möchte. Das
letzte Kapitel überblickt „vom kunsttechnischen Stand-

punkt aus" nochmals „Die Komposition als architek-

tonisches Kunstwerk" : Wert und Wichtigkeit des gerade

auch in der Anordnung gegebenen und erkennbaren

Bekenntnisses werden betont, verbindende Medien klar-

gelegt und die wertvolle Feststellung gewonnen, dass

für Meyer „die Hauptsache das Sachliche, die An-

ordnung nie bloss formal" ist (S. 199); der Dichter

wird als „ein Fanatiker der unsichtbaren inneren Form"
erkannt, „Figuren der Anordnung" in Schlagworten

knapp und anschaulich charakterisiert (Anmerkung auf

S. 200— 202), neben dem logischen Bedürfnis das weit

grössere „Bedürfnis der Anschauung, eines schön ge-

»ordneten Kosmos" betont und dabei nochmals auf die

Verwendung des Gegensatzes (vollendeter Chiasmus

der tragischen Handlung z. B. auch im „Amulet"), auf

den „Eindruck verhaltener , aber schön beherrschter

Leidenschaft" und auf den „einer fast grausamen

Objektivität" hingewiesen. Zum Schluss aber betont

Brecht nachdrücklich, dass das einzelne Gedicht durch

die ideale Anordnung fühlbar an spezifischer Schwere

gewinnt" (S. 207). Auch in diesem Punkte ist eben

Meyer wie überall der im höchsten Sinne als Künstler

schaffende Dichter, der die Einzelkunstwerke der Ge-

dichte zum Gesamtkunstwerk der Gedichtsammlung zu-

sammeuschliesst. Anhangweise werden als „Bestäti-

o-uno-en" (S. 210—221) die Einordnung der seit 1882

den Ausgaben neu beigefügten Gedichte, dann die Em-
gänge und Schlüsse der Zyklen in der ersten und in

der endgültigen Ausgabe, die seltenen Umstellungen

und endlich die auf Anordnung bezüglichen Urteile

Meyers in Rezensionen und Briefen zusammengestellt.

Mit Absicht habe ich mich begnügt, hier Haupt-

linien des Buches von Brecht in Kürze nachzuziehen,

weil so meines Erachtens das wertvolle Neue darin

am deutlichsten hervortritt. Gegenüber der Erkenntnis

bis jetzt unbeachteter hoher künstlerischer Werte in

Meyers Gedichtsammlung müssen alle Einzelheiten

zurücktreten , in denen man hier und da anderer

Meinung sein, eine andere Auffassung vertreten kann.

Herzliche Verehrung für den Menschen und Künstler

Meyer hat hier vereint mit streng wissenschaftlicher
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Duroharbeituug eines auf neuer Anschauung beruhenden
Grundsatzes ein Werk geschaffen, das als wahre Be-
reicherung unserer Erkenntnis vollen Dank und warme
Anerkennung verdient.

München. EmilSuIger-Gebing.

Helmut de Boor, Die färöischen Lieder des Nibe-
lungenzyklus. Heidelberg, AVinter. 1918. (Streitbergs
Germanische Bibliothek 11, 12.) 8». VI, 213 S.i

Die färöischen Sigurdlieder ' sind in letzter Zeit

mehrmals zum Gegenstand gründlicher Untersuchung
gemacht worden, so 1915 von Jan de Vries (vgl.

Literaturblatt 1917, S. 231 ff.). Eine kritische Ausgabe
ist in Kürze von W. Eanisch zu erwarten. De Boor
ist de Vries gegenüber insofern im Vorteil , als er

nicht nur Hammershaimbs Ausgabe (1851 ), sondern die

umfassende handschriftliche Sammlung, das in Kopen-
hagen befindliche Corpus carminum faeroensium be-

nützte. Das Ergebnis der sorgfältigen und scharf-

sinnigen Untersuchung ist überraschend und würde,
wenn es richtig wäre, uns mit Hufe dieser Lieder
neue, bisher unbeachtete Quellen der nordischen Sigurd-

sage erschliessen. Nach de Vries bilden die drei

Lieder ,,ßegiu", „Brinhild" und „Högni'' eine lite-

rarische Einheit, eine im 14. Jahrhundert auf den
Färöern entstandene Bearbeitung der Völsunga- und
Thidrekssaga. Nach de Boor ist nur „Högni" ganz
und gar von der Thidrekssaga abhängig, also auf eine

bekannte hterarisehe Quelle zurückzuführen; „Regiu"
und „Brinhild" stammen nicht aus den Sögur, vielmehr

unmittelbar aus verlorenen Eddaliedern!
„Regln" ist von der Völsungasaga unabhängig, er ent-

stammt einem stabreimenden Gedicht von Jung Sigurd,

dessen Inhalt mit ßeginsmäl und Fäfnismal sich deckte.

De Boor nennt dieses neu gewonnene Lied „Sigur-

darmäl" und verlegt es ins 12. Jahrhundert. Die Edda-
])rosa und Völsungasaga schöpften ebenfalls aus diesem
Lied, das „Regin" sehr getreu bewahrt. Demnach ist

„Regin" eine Sagenquelle ersten Ranges und in Zu-
kunft bei allen sagengeschichtlichen Forschungen un-

bedingt zu berücksichtigen. Die Ueberlieferung ist

verhältnismässig gut, so dass wir ein ziemlich zu-

verlässiges Bild von dem zugrunde liegenden Edda-
gedicht gewinnen. „Brinhild" ist nicht eine Mischung
aus Völsunga- und Thidrekssaga, vielmehr ein Ab-
kömmling des verlorenen ,Grossen Sigurdliedes', über
dessen Inhalt wir nur unvollständig durch die Völsunga-
saga unterrichtet werden. „Brinhild" dient also dazu,

die Lücke des Codex regius auszufüllen. .lener bei

Sigurds Tod einsetzende seltsame Sprung von der

nordischen zur deutschen Ueberlieferung gehört schon
ins Grosse Sigurdlied, das von Anfang bis zum Ende
reich an Beziehungen zur deutschen Sage war. Da
„Brinhild" das Lied im wesentlichen rein widerspiegelt,

so ist auch diese Ballade bei der Kritik der nordischen

Nibelungensage stets heranzuziehen und dürfte sogar

für eine Ausscheidung des nordischen Gutes der
Thidrekssaga von Wichtigkeit werden. Die drei fä-

röischen Lieder sind ursprünglich selbständig, „Högni"
ist erst später mit „Regin" und „Brinhild" vereinigt

' Zur Frage der färöischen Lieder und ihrer Vorlagen
vgl. jetzt Ncckel, Die Nibelungenb.-iUaden in den Aut-
sätzen zur Sprach- und Literaturgeschichte Willulin Braune
dai-geliracbt. Ijortmund IIÖ). S. 8."i ff.

worden. „Högni" steht mit dem dänischen Lied von
„Grimhilds haevn" in engerem Zusammenhang, und
zwar so, dass beide Abkömmlinge eines und desselben
westnordischen Liedes, einer Nachbildung der Thidreks-
saga sind. Das dänische Lied wurde nachträglich auf
dänischem Boden mit einzelnen Zügen aus deutscher
Sage, aus dem Nibelungenlied bereichert. Der Ab-
schnitt über die deutschen Bestandteile von „Grimhilds

haevn" (S. 187 ff.) weist überzeugend den Einfluss des

hochdeutschen Nibelungenliedes nach und räumt mit

dem „niederdeutschen Phantom" auf. In der nieder-

deutschen Frage, die bei der Beurteilung der Thidreks-

saga so wichtig ist, stellt sich de Boor auf H. Pauls

Standpunkt (vgl. S. Gl), er lehnt die Voraussetzung
einer nds. Heldensage ab. Ueberhaupt ist de Boor
sehr kritisch, sofern es sich um angeblich neu er-

schlossene alte Quellen handelt (vgl. z. B. S. 145 seine

Ablehnung der Panzerschen Auffassung des Hürnen
Seufrid). Mit dieser vorsichtigen Haltung andern gegen-

über stehen seine eigenen Ergebnisse nicht im Einklang.

Ueber den „Regin" schreibt Heusler in seiner Ab-
handlung über altnordische Dichtung und Prosa von
Jung Sigurd (Sitzungsberichte der Berliner Akademie
1919, XV, S. 172): „Die herrschende Ansicht, dass

die Ballade auf der Völsungasaga ruht , wird durch
de Boors Ausführungen nicht erschüttert. Er ist den
bewussten Aenderungen des Färings , die gutenteils

dichterische Verbesserungen sind, nicht gerecht ge-

worden; das stabreimende Sigurdgedicht des 12. Jahr-

hunderts, das er als Quelle der Völsungasaga und der

Ballade fordert, wäre ein seltsamer Doppelgänger zum
Hort- und Vaterrachelied und nach seinem biographisch-

vielkreisigen Inhalt gegenstücldos in der alten Dichtung.

Für die Zutaten der Völsungasaga zum Liederbuch

(d. h. der Edda) verlangt de Boor mit Recht eine

eigene Quelle: aber diesen Dienst leistet eine prosaische

Sigurdarsaga besser als das vermutete Lied". De Boor
ist mit der färöischen Liederdichtung genau vertraut,

er verkennt keineswegs die zahlreichen formelhaften

Bestandteile, die überall durchlaufen und eine wesent-

liche Umbildung des überkommenen Stoffes zur Folge

haben. Seine neuen, noch unveröffentlichten, auf die

färöische Dvörgamoy ausgedehnten Studien müssen ihn

davon überzeugt haben, dass nicht bloss im Laufe der

mündlichen Ueberlieferung, sondern schon von Anfang
an die Färinger sich grosse Freiheiten erlaubten. Der
Satz auf S. 46 über ihre „getreuere Ueberlieferung"
— „ich stehe nicht an, sie auf der Seite des im

19. Jahrhundert aufgezeichneten Liedes gegenüber der

Saga des 13. Jahrhunderts zu suchen" — scheint mir

etwas kühn. „Der fabelhaften Treue der Ueberlieferung

der färöischen Lieder" kann man doch viele Beispiele

des Gegenteils vorhalten. Vor allem aber lässt de Boor
die allgemeinen literarischen Verhältnisse ausser acht.

Nach Heusler ist das von de Boor geforderte neue

Sigurdlied undenkbar; mir scheint eine unmittelbare Um-
setzung eines Eddahedes in eine färöische Ballade

höchst zweifelhaft. Man müsste mindestens wie beim

„Högni" irgendeine verlorene westnordische Vorstufe,

die sich nur im färöischen „Regin" erhielt, annehmen,

deren gänzliches Verschwinden bei dem Reichtum der

westnordischen Ueberlieferung unwahrscheinlich ist.

„Brinhild" ist aus verschiedenen Gründen viel

schwerer zu beurteilen als „Regin" und „Högni", das

Krgeljnis ist daher auch keineswegs so einfach und
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klar wie in den zwei anderen Fällen. Die Ueberlieferuug

ist otfenliar stellenweise in arge Verwirrung geraten

und zwar in allen Fassungen, die auf eine bereits stark

verderbte Ur(iuelle zuntckgehen. So bringen z. B. die

Strophen 22o/-l: unmittelbar nach Sigurds Tod, an-'einer

ranz unmöulichen Stelle den zum Flammenritt ae-

hörigen Gestaltentausch Sigurds und Gunnars. Der
Flammeuritt Sigurds in Gunnars Gestalt, das Beilager

mit der durch diesen Trug gewonnenen Brinhild, die

flochzeit Gunnars mit Brinhild fehlen. Aber die ver-

sprengten Trümmer 36/45 und 72/73 zeugen dafür,

dass die Werbung ursprünglich in völliger Ueberein-

stimmuug mit der Völsungasaga erzählt wurde. Nach
de Boor sind die Strophen 130 — 238 nicht eine Ver-

•schmelzung aus Völsunga- und Thidrekssaga, sondern

ein noi'disches Lied, das Grosse Sigurdlied, das bereits

aus nordischer und deutscher Ueberlieferung in der-

selben Art wie „Brinhild" gemischt war. Mit dem
vorhergehenden Teil 1—18u, der in der Hauptsache
Sigurds erste Zusammenkunft mit Brinhild, die sog.

Erlösungssage berichtet, müht sich de Boor vergeblich

ab und gesteht am Ende ein,, die kaum gewonnene
Eicheit der Quelle, das Grosse Sigurdlied, selber wieder

zerstören müssen, weil die Erlösungssage jedenfalls

nicht so vollständig darin enthalten sein konnte.

Wiederum unterschätzt' de Boor die geschickte Aus-
wahl, die bewussten Aenderungen und Zusätze des

Färings, der seine Vorlagen mit einer gewissen Frei-

heit und Selbständigkeit behandelte. Er hat den
Flammenritt sowohl in die Erlösungssage als auch, der

Vorlage gemäss, in die Werbungssage aufgenommen,
wennschon hernach in der mündlichen Ueberlieferung

an der zweiten Stelle diese doppelt erzählte Szene
verkümmerte. Mit Recht weist de Boor S. 132 darauf

hin, dass der doppelte Flammenritt auch bei Richard
Wagner vorkommt. Die Erlösungssage der ,,Brinhild"

ist aus den Kapiteln. 20 (Sigrdrifumäl) und 24 (Falken-

lied) der Völsungasaga zusammengesetzt, wie de Boor
selber S. 153 durch den Hinweis auf die wörtlichen

Uebereinstimmungen bezeugt. Aus der ganzen um-
ständlichen Beweisführung, die für „Brinhild" eine be-

sondere, von der Thidrekssaga unabhängige Quelle er-

schliessen will, kann ich nur die zwei auf S. 67 ver-

merkten, doch wohl zufälligen Anklänge zwischen „Brin-

hild" und dem Nibelungenlied über die Thidrekssaga
hinaus gelten lassen. Daraus eine sonst unbekannte
verlorene Vorlage zu erschliessen, scheint mir un-

berechtigt. De Boor stellt S. 59 f. anschaulich das
Verhältnis der „Brinhild" zur Völsunga- und Thidreks-
saga zusammen. „Brinhild" springt nicht unvermittelt

aus der einen zur anderen Quelle, sondern verarbeitet

beide ineinander. Wir brauchen für den Verfasser
neben der Völsungasaga, die er im „Regin" aus-

schliesslich und in der „Brinhild" zum überwiegenden
Teil benützte, nur Kenntnis der Kapitel 342—348 aus
der Thidrekssaga, d. h. des Anfangs der Niflungasaga
vorauszusetzen, den Zank der Königinnen und Sigurds
Tod. Dieser kurze Abschnitt steht für sich ab-

geschlossen da. Wer sich die Aufgabe stellt, aus
Völsungasaga und Thidrekssaga einen neuen und eigenen
Bericht von Sigurds Tod zu gewinnen, wird das Ver-
ifahren des Brinhilddichters durchaus glaubhaft linden.

)e Boor hat nach meiner Ueberzeugung die Ansicht
ierer, die „Brinhild" aus den beiden Sögur ableiten,

Jcht widerlegt, weder für „Resin" noch für „Brinhild"

verlorene Vorlagen wahrscheinlich gemacht. Ich bleibe

liei den durch de Vries festgestellten Tatsachen und
berufe mich lieber auf die dichterische Freiheit des
Färings als auf zweifelhafte verschollene Quellen. Mit
den Untersuchungen von de Vries will sich de Boor
in einer Besprechung in der Zeitschrift für deutsche
Philologie auseinandersetzen.

Rostock. WolfganeGolther.

Ernst A. Kock, Jubilee Jaunts and Jottings. 250
contributions to the interpretation and prosody o£ Old
West Teutonic alliterative poetry. (Ur „Festskrift ut-

given av Lunds Universitet vid dess tvilhundrafemtioärs-

jubileum 1918") (= Lunds Universitets Arsskrift. N. F.

Avd. 1. Bd. 14 Nr. 2ö). Lund: C. W. Gleerup; Leipzig,
Otto Harrassowitz. 1918. 82 S. 8». Pr. 2 Kr. 75 öre.

Die Wanderungen und Notizen , die Kock zur

Jubelschrift der Universität Lund beisteuert, durch-

streifen das ganze Gebiet der altwestgermanischen

AUitterationsdichtung ; doch ist Ausserenglisches nur
mit einigen Stellen aus Heiland, Hildebrandslied und
Muspilli vertreten. Das Ergebnis sind Vorschläge zur

Besserung der Te.xte, noch öfter zu richtigerer Auf-

fassung der Ueberlieferung. Es ist vieles darunter,

was allseitigen Beifall finden wird; im einzelnen darauf

einzutreten, ist an dieser Stelle nicht möglich. Kock
betont mit Recht , dass viele falsche Interpretationen

verschuldet sind durch mangelhafte Berücksichtigung

des Parallelismus der Glieder, durch Verkennung der

Vorliebe für parenthetische Einschübe , durch un-

genügende Kenntnis altnordischer Analoga, namentlich

in den ae. Denksprüchen. Hervorhebung verdient auch
der Nachweis des häufigen Auftretens unflektierter

adjektivischer und partizipialer Beiwörter nach dem
Substantiv, dessen Unkenntnis manchen Herausgeber
zu unberechtigten Aenderungen des Textes ver-

anlasst hat.

Der Ton, den Kock Mitforschern gegenüber an-

schlägt
, ist oft sai'kastisch und bissig , zumal gegen

Anhänger der Sieversschen Metrik.

In Andr. V. 174 bleibt auch bei Kock der erste

Halbvers unvollständig; er wäre wohl nach Andr.

V. 216 zu ergänzen zu du scealt före feran. Ein

nerez,eQ als 3. Pers. Sing. Ind. Präs. für hsl. ncr:^end

Andr. V. 1377 ist kaum möglich; es müsste doch

H«Y'S lauten, was aber metrisch nicht angeht. Das
vermutete sä; „perch" (Rats. 81, 6) Hesse sich viel-

leicht stützen durch ae. sä2,ol = mhd. seigel „Leiter-

sprosse".

Mainz. Gustav Bin z.

Bernhard ten Brink, Chaucers Sprache und Vers-
kunst. Dritte Auflage. Bearbeitet von Eduard Eck-
hardt. Leipzig, Tauchnitz. 1920. XII -f 243 S.

Nachdem F. Khige vor nunmehr 21 Jahren

ten Brinks für Chaucer-Studien massgebendes Werk
mit geringen Abweichungen, die sich zumeist auf Aende-

rungen der Lautbezeichnung beschränkten, neu heraus-

gegeben hatte, war es an der Zeit, dass eine Neu-

auflage dieses Buches erschien, die auch weitergehende

Ergebnisse der mittelenglischen Sprach- und Vers-

forschung berücksichtigte. Dieser Aufgabe hat sich

nun E. Eckhardt im ganzen erfolgreich unterzogen,



375 1920. Literaturblatt für germanisclie und romanische Philologie. Nr. 11. 12. 376

wenn er freilieb auch nicht allen an eine Neugestaltung

zu stellenden Forderungen gerecht geworden ist.

Was zunächst die äussere Form betrifft, so

sind Einrichtung und Wortlaut der ursprünglichen

Fassung im wesentlichen, von einigen Aendernngen in

der Terminologie und Orthographie abgesehen, bei-

behalten. Doch, wo Eckhardt sich veranlasst sieht,

Einschübe und Umstellungen vorzunehmen, geschieht

dies, ausser wo er ten Brinks irrige Auffassung aus-

drücklich als solche bezeichnet, ohne jeden Hinweis,

dass er hier von seinem Vorgänger abgewichen ist.

Meines Erachtens hätte er sich hierin Zupitzas Ver-

halten in seiner Neuausgabe des zweiten Teils von

C. F. Kochs englischer Grammatik, der seine Besse-

rungen in Klammern setzt oder als Fussnoten bringt,

zum Muster nehmen sollen, zumal es nicht ohne Wert
ist, zu erkennen, wo das Alte aufhört und das Neue
beginnt. Ueberdies ist der Vergleich der drei Auf-

lagen dadurch erschwert, dass die Ziffern der Para-

graphen, namentlich nach der Auslassung von ten Brinks

Darstellung der „schwebenden Vokale", deren An-

nahme E. verwirft, in § 3.5^37 und nach der Um-
stellung der ablautenden Verben, die ausserdem jetzt in

sechs gegenüber den früheren vier Klassen eingeteilt

werden, vor die reduplizierenden (§ 126, jetzt 136,

§ 128, jetzt l50 usw.), derartig verschoben werden,

dass man sich nur mit Mühe in dem neuen Buche
zurechtfindet. Dazu kommt noch , dass innerhalb der

einzelnen Paragraphen — z. B. 89 [90], 103—10-4

[105—106], 232 [23.j] — die Unterabteilungen und

die Paradigmen der Verben eine andere Reihenfolge

erhalten haben oder ursprüngliche Anmerkungen in

den Text, eingeschaltet sind. Gewiss wären ent-

sprechende Andeutungen, etwa durch eingeklammerte

Nebenbezifferung oder am Rande (auch hier ist Zupitzas

Beispiel anzuführen), manchem Benutzer der jetzigen

Auflage willkommen gewesen, wenn es auch nicht er-

forderlich gewesen wäre, jede kleine Abweichung zu

buchen.

Wenden wir uns nunmehr zur Hauptsache , so

muss anerkannt werden, dass Eckhardt im gramma-
tischen Teile die seit ten Brinks Tode erschienenen

Schriften und Abhandlungen, wie die von L u i c k

,

Morsbach, Holthausen, ebenso die jüngeren von

Wildt und Bihl (s. meine Anzeigen in diesem Blatte

1916, 233 ff. und 1917, 312 ff.), nebst eigenen Unter-

suchungen (Engl. Stud. 50) und denen verschiedener

anderer, umsichtig bei seiner Bearbeitung verwertet

und diese auf den gegenwärtigen wissenschaftlichen

Standpunkt gehoben hat. Hierzu jedoch ein paar kleine

Bemerkungen.
Bei der doppelten Bewertung gewisser Vokale

(s. .§§ 6, 71, 93, 322 u. a.) ihrer Quantität nach fragt

es sich wohl, ob man nicht eher mit der Annahme
ungenauer Reime Chaucers auskommt, zumal solche

auch ohnedies zugestanden werden müssen, besonders

bei seltenen Fällen, wie z. B. forhode is: (joddis- —
Ferner hätte bei der Behandlung der («(-Laute auch

die Dissertation von H. Marcus (s. meine Anzeige,

Engl. Stud. 52, 367 ff.) benutzt werden können, der

u. a. auf S. 142 nachweist, dass die Einführung der

Schreibung ou für ü in England etwa gleichzeitig mit

dem französischen Gebrauch beginnt, also nicht aus

diesem entlehnt wäre, wie hier in § 35 angegeben

wird. — Zu § 90 wäre wohl die von mir, wie auch

von Wild S. 217, %'ermutete di-eisilbige Geltung von
hcautee zu erwähnen gewesen. — Bei >; 105 ff. handelt

ten Brink, worin ihm E. folgt, von den für eine

kritische Ausgabe des Dichters zu verwendenden
Schriftzeichen und stellt sieh dabei auf den Stand-

punkt, dass hierin die konsequente Schreibweise der

besten erhaltenen Hss. massgebend sein sollte. Da
diese aber etwa um ein Jahrhundert später sind , als

Chaucer zu schreiben lernte , ist es höchst wahr-

scheinlich, dass er die Buchstaben gebrauchte, welche

damals üblich waren, wie dies aus den Hss. um die

Mitte des 14. Jahrhunderts und den ältesten Chaucer-

Mss. hervorgeht, d. h. / für tJi, seh für (s)s/i, li{t) für

cjlt[t), ; für I) usw. Hierauf bin ich in meiner vor

37 Jahren erschienenen Ausgabe einiger 'Minor Poems',

S. 3 ff. etwas näher eingegangen, und wenn meine

Ergebnisse auch noch unsicher waren, glaube ich doch

auch heute noch , auf dem richtigen Wege gewesen
zu sein, wiewohl die praktische Durchführung jenes

Grundsatzes noch auf einige Bedenken stossen mag. —
Bei den synkopierten Präseusformen (§ 183) wäre
auch B 1490 1d (so EH., Heng.) = Jedeih (so Dd.) an-

zuführen, wofür andere /«f, lect usw. setzen. Ebenso

srnt = sciiddh E 1151, wo nur das Präsens Sinn

hat. Betreffs der sj-nkopierten schwachen Formen des

Prät. und Partiz. (§ 167) verweise ich auf die in

meinen 'Textkritischen Bemerkungen' und in der obigen

Besprechung des Buches von Wild vemiuteten yscnlt

.und tvedde , betreffs fle.xion.sloser PJurale von marc
und sppce s. ebd. (§ 226).

Wenn der Herausgeber diese Punkte als neben-

sächlich oder seiner Auffassung widersprechend nicht

erwähnt hat, so mag das seinem Belieben überlassen

bleiben. Dagegen bedurften andere durchaus einer

Korrektur. So wird S. 6 der Einleitung, ebenso § 86,

;
Anm. und § 267, noch nach ten Brink für die Harl.-

Hs. 7334 auf den (übrigens unzuverlässigen) Abdruck
bei Morris, für Cambr. Dd. 4. 24 auf den Auszug bei

,

Wright verwiesen, während erstere bereits seit 1885,

1 letztere seit 1902 vollständig und in genauer Wieder-

gabe von der Ch.-Soc. veröffentlicht vorliegen. Wenn
ferner ten Brink ebenda über damals erst neuerdings

Chaucer zugeschriebene Stücke als unecht oder zweifel-

haft hinweggeht, so sind mittlerweile doch einige von

den Herausgebern als echte anerkannt und zum Teil

als solche nachgewiesen worden, und so halte auch ich

die kleineren Gedichte, die unter dem Titel „Merciles

Beautee",„Newfangelnesse", „Rosemounde" und,,Balade

of Pitee" gehen, unbedenklich für Chaucer augehörige.

Mindestens hätte der Benutzer des Buches hierauf

aufmerksam gemacht werden sollen.

Sodann stehen noch immer Zitate aus '3Iodcr of

G(nV (% 74, § 219, § 223, Anm.) ruhig unter denen

aus anderen Werken des Dichters, obgleich ich schon

im sechsten Baude der Anglia (S. 104 f.) wahrschein-

lich gemacht habe, dass dieses Stück Hoccleve zu-

zuschreiben ist. Diesen Gründen haben die englischen

Chaucerforscher nachgegeben und es in allen Ausgaben

nicht nur fortgelassen, sondern Furnivall hat es aiich

in seine 'Hoocleve's Works' (E. E. T. S. 1892 u. 1897)

geradezu aufgenommen (I, S. 52 ff.). Doch ist es wohl

angemessen, hier die Gründe für diese Zuschreibung

nochmals kurz anzuführen und durch weitere zu er-

härten. Zunächst erscheint es unter dem Titel 'Ad

hratam Virr/hicw' in der ältesten Hs., die dieses
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Stück enthält, dem Phillipps Ms., unter den unzweifel-

haften Gedichten des jüngeren Dichters , während es

Chaucer nur in zwei in engerer Beziehung stehenden

viel späteren Abschriften mit schottischen Dialekt-

eigentümlichkeiten zugeeignet wird. Dann ist der

Reim v. 64:/t56 Jiooiirc (Vb.) : eure höchst verdächtig.

Freilich bindet Chaucer einmal aus Reimnot in der

Venus (22/23) dies Verb: arcntiirc, aber sonst (H. F.

1384, C. T., A 3989, B 1732, Troil. III, 139) regel-

recht nur zu -oure. Umgekehrt Hoccleve , der nur

einmal (Regement of Princes 5284-) den Reim -oiirc

bietet, sonst jedoch stets den mit Wörtern auf -ure,

wofür ich ausser den 1. c. angezogenen Stellen jetzt

Oldcastle 412. How to Learn to Die 28, Reg. Pr. 560,

89-5, 2398, 4785 hinzufüge, was als eine charak-

teristische Eigentümlichkeit H.s überdies Furnivall in

seiner Ausgabe des letzteren Opus in der Einl., § 7,

hervorhebt. Hiernach dürfte 'Binder of GocV endgültig

aus Chaucers Dichtungen getilgt sein.

Im § 240 steht noch immer die Bemerkung, mit

welcher sich einst ten Brink der von "VV. Eilers ver-

tretenen Auffassung, gewisse Teile der Person's Tale
seien unecht, anschloss , obgleich ich diese schon

Anglia V, .4.nz., 130 ff., zu widerlegen gesucht hatte,

und obgleich inzwischen die bedeutsamen Unter-

suchungen von Miss Petersen, 'The Sources of the

P. T.' (1901; s. meine Anzeige Litbl. 1903, 155) und
von H. S p i e s in 'Chaucer's religiöse Grundstimmung
und die Echtheit der P. T.' (1983) erschienen sind,

die meine früheren' Darlegungen durchaus bestätigen.

§ 248 heisst es : .die Possessiva . . ^hire oure youre
sind niemals zweisilbig' — ganz, wie ten Brink (§ 251)
ursprünglich schrieb. Dagegen drückt sich E. in dem

tvon
ihm etwas umgestalteten § 257 (260) vorsichtiger

aus, indem er dort von denselben Wörtern sagt : 'sind

'meist einsilbig und werden vereinzelt auch zwei-

silbig gemessen', ebenso thise, some, swiche, worin

sich wohl der Einfluss Wilds (S. 297) spiegelt, wie

auch ich (s. meine Anz. seines Buches) mich in gleichem

Sinne ausgesprochen hatte.

Im metrischen Abschnitte des Buches
ändert Eckardt fast gar nichts , und wo er etwas

Eigenes hinzusetzt, geschieht dies, ausser in derWieder-
holung früherer Ausführungen über die in Reimen vor-

kommenden Laute, nicht gerade mit Glück. So be-

merkt er zu § 253 (256) in der Fussnote, dass er die

von Einenkel in seiner Rezension der ersten Auflage

und in Schippers Metrik ausgesprochenen Zweifel an

der Richtigkeit des von ten Brink geleugneten gelegent-

lichen Auftretens zweisilbiger Senkungen für berechtigt

halte. Hat er denn die Abhandlung Bischoffs
hierüber, die er selbst in seiner Bibliographie anführt,

nicht gelesen, die meines Erachtens ten Brinks Auf-

fassung durchaus bestätigt':" Hat er sie aber genauer

gekannt, so wäre doch ein näheres Eingehen axif diese

Prajre erforderlich gewesen. Ueberdies ist meine Aus-
gäbe der Canterbury Tales , die Ehrhardt in diesem
Buche freilich nicht erwähnt, der er aber im 50. Bande
der Engl. Stud. eine freundliche Anzeige widmet, ganz

darauf eingerichtet , alle scheinbaren doppelten Sen-

ungen zu beseitigen. Meiner Besprechung der ersten

uflage von ten Brinks Werk (Engl. Stud. 10, 114 ff.)

lut er dagegen die Ehre der Zitierung an, doch an

iner Stelle (§ 297*), wo ich die damals geäusserte

nsicht heute, nachdem ich mich eingehender auch

mit den in vierhebigen Versen verfassteu Dichtungen

Chaiicers beschäftigt habe, nicht mehr aufrechterhalte.

Sodann hat E. den Aufsatz Flügels über

Benedicite (s. meine Anzeige Engl. Stud. 46 , 98 ff.)

übersehen, der eine andere Aussprache als die von

ten Brink (§ 260 u. 290) angenommene als richtig

nachweist. Ebenso vermisst man bei § 304 die Be-

rücksichtigung von Freudenbergers bereits 1889 er-

schienener Abhandlung über das Fehlen des Auftakts

im heroischen Verse Chaucers. Daher sind auch alle

Versuche ten Brinks, die fehlende Silbe zu ergänzen,

hinfällig. Auch an einigen anderen Stellen weiche ich

von ten Brinks Vorschlägen , schwer skandierbare

Verse zu betonen oder mangelhaft überlieferte zu be-

richtigen, ab, von denen ich ein paar anführen will.

§ 266, Gen. Prol. 281, wäre wohl staathj st. estaatty

vorzuziehen, v. 421 tliey zu streichen. § 269 würde

ich das auslautende n in ridcn in usw., was der Verf.

nachher in anderen Fällen emjjfiehlt, fortlassen, statt

zu verschleifen. § 297, Anm., Blanche 213, ist quod she

zu entbehren. § 298 nehme ich statt schwebender

Betonung, wenn der Vers mit einem Adverb beginnt,

lieber einen schwachen Ton auf der folgenden Partikel

an: Now für to, Bonn td Jus usw. Ebenso (§ 313)

bei dreisilbigen auf der Ersten betonten Substantiven

einen Nebenton auf der dritten: corounes , Servisc,

vergiims, Kaleiiderrrs usw. Der von ten Brink als „un-

erträglich'' empfundene Vers Kn. T. 1014 wird ge-

glättet, wenn man ohne Auftakt And that öother

kn/f/ht hiffhfe Pdlamooti liest. Auch der § 316 zitierte

Vers aus der Legende ist in Ordnung, wenn man

(ifter'~^Iii)>i verschleift, und bedarf nicht der gewaltsamen

Korrektur ten Brinks. Im übrigen habe ich meine

Auffassung von der Betonung Chaucerscher Verse in

meiner Besprechung von Joerdens' Schrift „Das

Verhältnis von Wort-, Satz- und Versakzent in Ch.s

C. T." im Litbl. 1917, 312 ff. ausführlicher dargelegt,

worüber meines Wissens noch keine Stimmen laut ge-

worden sind. Ich mache dem Herausg. auch keinen

Vorwurf daraus, dass er sie unbeachtet gelassen hat,

aber da er die eben genannte Schrift gleichfalls in

seiner Bibliographie zitiert, wundert es mich, wie wenig

Eindruck sie auf ihn gemacht hat.

Zu § 301, Anm. wären die aus Kurzzeilen be-

stehenden Strophen 272 ff. und 333 ff. der Anelida

nachzutragen und zu § 347 die Frage aufzuwerfen,

ob die von ten Brink mit unbedingter Sicherheit vor-

getragene Annahme, dass Chaucer seinem Freunde

Bukton mit dem Geleite an ihn ein Exemplar des

eben entstandenen Prologs der Frau von Bath über-

sandt habe, wirklich mehr als ein Phantasiegebilde ist

(s. auch seine Gesch. d. engl. Lit. II, 201).

Auf die schon erwähnte, freilich, wie aus vorher-

gehenden Andeutungen ersichtlich, wenig vollständige

Bibliographie folgt eine Reihe wertvoller Berichtigungen

und Zusätze von Holthausen, dann ein Wort-

register, zu dem auch das erste Kapitel des Buches

herangezogen ist, für welche Vermehrung man dem

Herausg. gewiss dankbar sein wird.

Als Druckfehler sind mir aufgefallen: § 97 Ueber-

schrift: Tenms st. Tenuis; § 219 ein doppeltes je in

ZI. 3 4; § 252 fehlt im Zitat ST. 132/118 dayrn-,

§ 304, 2 an zweiter Stelle / in Chryf:t; § 305, Pitee 8,

lfnf;]ife st. ImgÜie: § 317. Bl. 112, Sonne st. Soow\

§ 345 IW/h St. ä;oxV-
26
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Die Vorzüge dieser Neubearbeitung glaube . ich

gebührend anerkannt zu haben ; wenn ich die Mängel
vielleicht stärker hervortreten lasse, so ist doch zu
bedenken, dass ein Handbuch, welches dem Studierenden
als zweckmässiger Führer dienen will, auch von kleineren

Versehen und Ungenauigkeiten frei sein sollte. Ob der

Herausg. die von mir gemachten Ausstellungen und
BesserungsVorschläge berücksichtigen wird, werde ich

freilich nicht mehr selbst erleben, wenn die nächste
Auflage wieder 1 5 bis 20 Jahre auf sich warten lässt.

Berlin-Schöneberg. John Koch.

E. Naujocks, Gestaltung und Auffassung des Todes
bei Shakespeare und seinen englisclien Vorgängern
im i6. Jahrhundert. l'JlG. IV. 49 S. B». Berl. Djss.

Bei der vorliegenden Arbeit vermisst man eine

Zusammenfassung der Ergebnisse. Shakespeares Ge-
staltung und Darstellung vom Tode weicht, was die

Herkunft seiner Vorstellungen betrifft, nicht wesentlich

von seinen Zeitgenossen ab. Sie ist aus christlich-

volkstümlichem Anschauungskreis sowohl als aus
klassischem geschöpft, je nach dem Stoff, der gerade
in Behandlung ist ; so dass z. B. in ßömerdramen auch
in dieser Beziehung die zeitliche Atmosphäre gewahrt
bleibt. Wenn klassische Vorstellungen auch ins Lust-
spiel eindringen, wie die stoischen Anschauungen von
Antonio im K. v. V., so ist das nur eine beliebte Ge-
pflogenheit der Eenaissancedicliter. Ueber Blode-

strömung und Gewohnheit der Zeit hinaus wirkHche
Eigenart bekunden die Vorstellungen vom Tode, die

nordisch-germanischem Lebenskreis entnommen sind.

Ja, es darf wohl von diesen auf Shakespeares eigene

Weltanschauung geschlossen werden ; wenn nirgends

so sehr wie in den grossen Tragödien Hamlet, Macbeth,
Lear die zeitweilige Stimmung Shakespeares zum
Ausdruck kommt , wenn keine Periode seines drama-
tischen Schaffen so viel subjektives Leben verrät, so

ist auch seine Ansicht über Tod und Leben nirgends
mit so erschütternder Gewalt ausgesprochen wie in

Hamlets Grübeleien über den Tod und den Selbstmord
oder in dem heroischen Entschluss Edgars „Men must
endure Their going hence, eveh as their coming hither

:

Ripeness is all". Dies wäre als Hauptergebnis aus der

Zusammenstellung des Verfassers zu ziehen. Wenn im
einzelnen behauptet wird, dass die Bezeichnung „pale

death", die bei Shakespeares Vorgängern und Zeit-

genossen wiederholt erscheint, bei ihm nicht vor-

komme, darf nicht geschlossen werden, dass Shake-
speare die Vorstellung der „pallida mors" nicht hat,

denn sie liegt doch zweifellos der Stelle in ßoni. zu-

grunde: Death, that ... (S. 3).

Die Untersuchung ist in ihrer Methode analytisch

und zergliedert das „Was" in Shakespeares Werk.
Der ästhetische Standpunkt, das „Wie" seines Schaffens

wird nicht in Betracht gezogen. Zu diesem Zwecke
hätte eine Auseinanderzetzung über den Begriff der
Allegorie eingefügt werden müssen im Vergleich zum
Symbol — oder vom Gleichnis und Bild — in der Art,

wie Gundolf über Shakespeares Schaffen spricht. Es
wären dann die einzelnen Darstellungen vom Tod unter

diesem Gesichtspunkt zu betrachten gewesen, und es

hätte sich wohl ergeben, dass schon in den Stellen,

die der Verfasser unter „Tod als Eealvorstellung" er-

wähnt, Shakespeares Art in Bildern zu schauen , be-

merkenswert hervortritt. So erscheint die Gestalt des

Todes in wallenden Schleiern vor dem dichterischen

Auge, als (H 6 C V 2, 16) der sterbende Warwick
spricht: „These eyes, that now are dimm'd with death's

black veil." Die Schrecknisse des Todes werden mit

Schauerlichkeit und Greifbarkeit ausgemalt von Claudio

in M. f. M. III 1, 119 ff., ebenso wie das Bild der

el3^seischen Freuden vor Antonios Augen erscheinen.

IV 1. 2.

Ganz besonders aber charakteristisch für Shake-

speares Kunst ist die Art, wie abgebrauchte allegorische

Gestalten wohl von ihm übernommen, aber selbständig

als farbige , zündende Bilder geschaut und so mit

neuem Leben erfüllt werden. Oft ist es nur ein Wort,
das uns zwingt, mit dem Dichter bildhaft zu schauen;
in der Stelle (H 4 A V. 4, 106—107) „Death hath

not Struck so fat a deer to day, Though manj^ dearer,

in this bloody fray," ist es nur „fat a deer", was die

Vision des wilden Jägers erstehen lässt, ebenso wie

die „Pestilent scythe" den Schnitter oder „death's

dart" den Krieger vor das geistige Auge stellt.

AVenn in H 6 A I 1 der Leichenzug als Triumph-
zug des Siegers Tod erscheint , so haben wir in den
Worten Exeters die Realvorstelluag des Leichenzuges
und die Beziehung zum Sieger Tod, der die Begleiter

als Gefangene am Triumphwagen sieht, ist ein Gleichnis

;

dagegen in R II, wo Richard den Tod als Schalksnarren

in der Krone des Königs sieht, haben wir eine Bild-

rede, in der die Details wieder neue Büder in das

erste hineinziehen, und das Todesgefühl wieder in An-
schauung umgesetzt wird.

Ob aus dem Ueberhandnehmen der Bilder gegen-

über den Gleichnissen eine Chronologie der Werke
Shakespeares zu erbringen wäre, wie Gundolf 'meint,

Shakespeare und der deutsche Geist S. 2.3P, lässt sich

aus der Darstellung des Todes allein nicht ermitteln,

besonders da in ein und demselben Stück R II sowohl

Bild als Gleichnis erscheinen : neben dem oben er-

wähnten Bild das Gleichnis R- II 1, 1:52—134: „Join

with the present sickness that I haye. And thy un-

kindness be like crooked age To crop at once a too

long withered flower." Aber auf alle Fälle scheint es

wichtig, die Aufmerksamkeit auf diesen Gesichts-

punkt zu lenken, da sie uns Einblick gewährt in die

Art von Shakespeares Kunst und uns fördert in der

Erkenntnis seiner dichterischen Eigenart.

Fr eib urc i. Br. J ohann a Ko h In n d.

J. Gillieron, £tude sur la defectivite des verbes

:

La faillite de l'lStyniologie phonetique. (Resume de

Conferences faites ;V l'Ecole pratique des Hautes Etudes).

Neuveville, Beerstecher. 1919. 133 S.

Der Meister der französischen Dialektologie hat

mit der vorliegenden bedeutsamen Veröffentlichung eine

Entwicklungsstufe erreicht, die sich von selbst, logisch,

aus seinem ganzen reichen Schaffen ergibt : nachdem
er das Leben der Sprache in deren angeblich von ge-

lehrten Einflüssen am wenigsten beleckten Erscheinungs-

formen, den Dialekten, studiert hat, kehrt er zu der

französischen Gemeinsprache — er nennt sie Inmiur

(iC(i(l(')ni(jHc — zurück und wendet seine Methode auf

sie an. Und siehe da : wie er in den Dialekten nicht

bloss Ursprünglichkeit und Urtümlichkeit, Gleich-

I
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mässifrkeit in der Entwicklung fand , sondern ewige

MischuDgsprodukte zwischen „gelehrten" Einflüssen

und lokalen Tendenzen , ewigen Existenzkampf und
Lregenseitige Hilfe der Wörter, so sind auch in der

Koine fortwährende Wortkämpfe, -siege, -niederlagen

zu beobachten , Ausgleiche zwischen niedereren und
höheren Sprechweisen: „Cette brochure contient le

reeit de l'escapade d'un patoisant en maraude dans un

euclos, entre les murs duquel, lui disait-on, les ohoses

se passent autrement qu'en dehors. Le patoisant en

est revenu avec la conviction qu'elles se passent dans

Fenclos comme en dehors . .
.' (S. 7). Wenn frühere

Zeiten den Unterschied zwischen Dialekt und Schrift-

(Reichs-)Sprache in das Wortpaar Volkstümlich : Ge-

lehrt oder dergleichen zusammenfassten, so lernen wir

jetzt, dass das Gegensatzpaar sich auflöst in eine Reihe
von Abstufungen der Sprache, der gegenüber sich die

Sprecher bald mehr, bald weniger kritisch verhalten. Man
hat den sprachökonomischen Theorien Gillierons gegen-

über schon früher nach Beobachtung der uns umgebenden
Sprachen, der Gebildetensprachen, verlangt: Gillieron

bat diesen Beobachtungskreis schon in seiner AheiUc
erschlossen und im vorliegenden Werk erweitert, indem
er seinen Atlas verlässt und nur mehr die geläufigen

Wörterbücher (Littre, Akademie, Darmesteter'-Hatzfeld,

Godefro}') benutzt — daneben allerdings das unge-

schriebene, aber ungeheuer viel reichhaltigere Wörter-
buch seines eigenen Sprachgefühls.

Das, was Gillieron mit einer an Brunnetiere ge-

mahnenden Pauschalverurteilung den „Bankrott" der

etj-mologischen Wissenschaft auf phonetischer Grund-
lage nennt, ist die Vorstellung, dass mit eiriem Wörter-
buch, in dem die lateinischen „ Ursprungsworte" den
romanischen „Ableitungen" voranstehen, die W^ort-

forschung. Genügendes geleistet habe (man könnte
solche Bücher eher typologische als etj-mologische

nennen) : er vergleicht diese letztere Auffassung mit

einer Lebensdarstellung eines grossen Literaten von
folgender Art : „Balzac, sur les genoux de sa nourrice,

portait une robe bleue, rayonnee de rouge. II ecrivit

la Comedie liumaine." Die Etj'mologie frz. fcrmcr =
lt. firmari: äussert nur etwas über die Prähistorie,

nicht die Geschichte des frz. Wortes. Jedes lateinisch-

romanische Wörterbuch (wir nennen es dann et3-mo-

logisches Wörterbuch) beruht auf der naiven Voraus-
setzung , die Geschichte des Wortes sei seit etwa
1000 Jahren stehengeblieben. Wir pflegen nur die

vertikale Linie in der Zeit zu verfolgen und auch diese

nur ein kleines W^egstückchen lang, ohne uns um die

jeweilige horizontale Lagerung des Wortes zu seinen

Nebenworten in den einzelnen Sprachschichten zu be-

kümmern. So ist fcrmer zweifellos unter den Einfluss

von fcr ,Eisen' geraten, woraus allein sich erklären

kann, dass das alte clore, das selbst durch die ge-

fährliche Homonj-mie mit clouer (nous ciouons = ,wir

nageln' und -jSchliessen') von fcrmer verdrängt wird,

dem Eindringling nicht das ganze Feld räumt, sondern
in den Verbindungen, wo ein ,Eisen' doch sehr wenig
am Platze wäre, sich zäh erhält : nuit closc ' usw. Die
Etj-mologie fcrmer = ftrmare ist also richtig vom
Standpunkt^ des Latinisten, falsch von dem des Ro-
manisten, der zu fcrmer die „Volksetymologie" fcr

' Warum allerdings boiiche chi^e':' Das Schloss (also

Eisen 1) auf dein Mund ist doch eine verbreitete Vorstellung 1

stellen müsste. Volksetymologie, der Gelehrtenetymo-
logie gegenübergestellt, ist für Gillieron nicht etwa mit
den bekannten Fällen der Anpassung eines in ein

Sprachsystem nicht hereinpassenden, also „gelehrten"

Fremdworts {arriibaVsta > Armbrust) erschöpft,

sondern ist die vom Volke jederzeit und bei allen
seinen Worten betriebene etj-mologische Verknüpfung,
die aus dem Zustande der Latenz meist heraustauchende

und Veränderungen im Bauplan der Sprache hervor-

rufende Annäherung und Abstossung von Wörtern.
Die Gelehrtenetvmologie gibt nichts mehr als eine

Kuriosität. Die Volksetymologie führt uns in die

Wei'kstatt der Sprache. Die Gelehrtenetv-mologie von
trovver ist unbegründbar, daher unsicher : die Volks-

etymologie von trouver . das im Pikardischen als

trouvoir, trouvenir erscheint, ist eine sichere Beziehung
zu voir und venir. (Vgl. hierzu, was Gamillscheg und
ich in unserer „Klette" über die „geistige" und
„materielle" Etymologie eines Wortes gesagt haben.)

Unverkennbar ist in dieser Gedankeneinstellung neben
G.s eigener Entwicklung der Einfluss Saussures'
der mit der Betonung des Synchronischen in der

Sprache (das Wort findet sich bei G.) der Linguistik

neue Wege gewiesen hat. Die Stelle des Saussureschen
Werkes , wo von den Lagerungsverschiebungen der

Synonyma gesprochen wird, enthält in nuce den Grund-
gedanken von Gillierons Abhandlung. Wie Bally von
Saussures Betrachtung des Statisch-Sj-stematischen,

die sich in Gegensatz zur bislang üblichen historisch-

vertikalen Rekonstruktion stellt, zur Darstellung der
Stilistik, d. h. der gleichzeitig dem Sprecher zu Gebote
stehenden Ausdrucksmittel, gekommen ist, so muss nun
auch der so historisch veranlagte und geschulte Gülieron

in die Betrachtung des stilistischen Nebeneinander ein-

lenken; schon in seiner Aheille zeigt sich das, was
ich „induktive Stilistik" nennen möchte, die Unter-
suchung der sprachökonomischen Bedingungen eines

Wortes , seine Lagerung zu den Nachbarn und Kon-
kurrenten : das Wort „Stilistik" wird bei Gillieron nie

ausgesprochen, aber tatsächlich treibt er Stilistik genau
wie Bally, nur dass Gillieron entsprechend seinem
Klarheitsstreben und seiner Gabe der Vereinfachung
mehr die logischen als die verschwimmeuden affektischen

Wertigkeiten der Wörter abmisst. Die induktive

Stilistik ergibt sich — wie die Betrachtung der Schrift-

sprache — als logische Folge seiner Entwicklunge
hatte Gülieron früher mehr deduktiv stilistische Moment

:

zu erraten gesucht, vom Wortschwund auf Kollisionen,

Homonymen, kurz tares lexicologiques geschlossen, so

geht er jetzt von den Worten und den zwischen
ihnen schlummernden Latenzen, die nur er mit

seinem feinen französischen Sprachempfinden fühlen

kann, aus und gelangt so zu den Ursachen des Wort-
todes und Wortersatzes. So wird denn die Wort-
geschichte durch die Anah'se der zwischen den Wörtern
latenten ßegriffsspannungen, durch die Heranziehung

des Stilistisch-Psychologischen , recht eigentlich mit

Leben erfüllt. Dem konstruktiven Historismus ver-

gangener Zeiten folgt nun eine individualisierende

sprachökonomische Geschichtsbetrachtung, die Svn-

chronie und Metachronie verbindet. Es ist kein Zu-

fall, dass sich die drei grössten Sprachforscher Frank-

reichs (oder der französischen Schweiz), Gillieron,

Saussure (dieser als lebend gedacht durch sein posthumes

Werk), Bally, in der Abkehr vom Konstruktiv-Histo-
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rischen fiuden: der alte mathematische Geist der Fran-
zosen, der sich seit Descartes und Pascal verfolgen

lässt, ist am Werke, und es ist nicht blosse Absage
an den Kriegsfeind, wenn Gillieron seine französischen

Jünger ermahnt, nicht mit „besicles qui portent la

marque made in Gcrmamj"' die französische Sprache
zu schauen, es ist die Absage an den konstruktiven
Historismus ' und seine Ersetzung durch den Geist des— ebenfalls historisch gesinnten — S y s t e m a t i k e r s.

Ob allerdings gerade Gillieron's Jünger nicht eher

an-dcla du Jihin. in Oesterreich, Deutschland (und in

der — allerdings im Buchstabensinu „diesseitigen" —
Deutsch -Schweiz) sitzen, und ob man in Frankreich
nicht noch mehr mit „deutschen" Brillen die Sprache
beurteilt , muss ich Gillieron zu beurteilen über-

lassen-.

Auch der Begriff der Volksetymologie in Gillierons

Sinn ist in Deutschland nicht unbekannt : das Kapitel

„Das etymologische Bedürfnis" (S. 215 ff.) in von der

Gabelentzens „Sprachwissenschaft" ist in echt Gillieron-

schem Geiste geschrieben, aber auch schon der Schöpfer

des Terminus ,Volksetymologie', Förstemann (1852), hat

das Richtige gemeint; vgl. Kjederquist, PBrB 27,

409 ff., der „lautlich begriffliebe Wortassimilationeu"

als entsprechendere Bezeichnung vorschlägt, und fast

in wörtlicher TJebereinstimmung mit Gillieron kämpft
gegen die zünftige Annahme eines Ausnahmscharakters
der Volksetymologie in der Sprache Fritz Mauthner,

Kr. d. Spr. 11^, 213 ff., — was Gillieron immerhin
von den deutschen Vorgängern unterscheidet , ist die

Dynamik, mit der er seine Lehre vorträgt, und die

Konsequenz, mit der er sie anwendet: was anderen
nur Ausnahmen zu sein scheinen, ist für Gilheron
das Um und Auf des Sprachlebens. Er will seine

Anschauung als das Normale betrachtet wissen,

nicht als eine jener theoretischen Möghchkeiten, die

man achtungsvoll erwähnt, ohne ihr in der Praxis viel

Einfluss zu gewähren. Gillieron hat die Kraft, wie nur
die ganz Grossen, vollkommen unbekümmert um die

neben ihm Wirkenden seinen Weg zu eehen: selten

wird man bei ihm eine „Bibliographie" finden (höchstens

eine solche der ihm entgegnenden Kritiker). Seine

Gedanken sind in, sich geschlossen und organisch ent-

wickelt, ein Zitat wäre für ihn nicht Stütze, sondern
Ballast. Er ist am stärksten, wenn er allein ist. So
dürfen wir uns nicht wundern, wenn er in seiner Arbeit

über die „defectivite". will sagen: die ewige Unvoll-

ständigkeit der Verbalparadigmata, die mit gleicher

Problemstellung unternommene, aber oft zu ganz anderen

Resultaten gelangende Arbeit von R. Ekblom : Khide
sur Vextinction des rcrhcs ü prcterit cii -si d cn -td

' Der deutsche Historiker Schu<-haT(lt hat sich gegen
Saussures Unfer.scheidiuig von Synchronie und Metachronie
mit dem Einwand gewendet, es gäbe nur Sprach Verände-
rung, nicht Sprach sein. Das be.'streiten wohl die Fran-
zosen auch nicht, nur betrachten sie mehr die Sprache als

System, was diese Veränderungen erst verstehen lehrt.

- Wenn die Gelehrten der kriegtühi-enden Völker ein-

ander wieder näherkommen, werden sie nach der langen
Trennung einander fragen: Was habt ihr gearbeitet? Was
habt ihr uns zu bringen ? Da müssen denn wir deutschen
Komanisten mit den französischen in Wettstreit treten

wie 'einst: Dazu gehört für den Linguisten eindringliches
Studium der Werke Gillierons und Selbstbesinnung, Es
ist sehr zu befürchten, dass wir Deutsche, um die bezicles

made in Germany zu vermeiden, die Sprache nur mit dem
eleganten Monocle des Aestheten betrachten.

cn franrais (TJpsala 11)08) ignoriert: in manchem be-

rührten sich die beiden Gelehrten, so in der Erklärung
des Schwundes des frz. Präteritums und des Kon-
junktivs aus der Vielfalt der Bildungsweisen, in der

(bei Ekblom allerdings zögernd vorgetragenen) Annahme
des Schwundes von clore wegen des Zusammenfalls
mit cloncr (nach Ekblom S. 71 eine schon von Meigret
und R. Estienne ausgesprochene Theorie), in der Be-
urteilung der -.s-Formen von clore („ces fonues devaient

leur naissance ä un procede par tropj artificiel pour
reussir a la longue"), vgl. Ekblom S. 73, in der schon
von Darmesteter angenommenen Erklärung des Wort-
schwundes infolge Kürze bei gesir, qiirrir. Worin sie

sich unterscheiden, das ist wieder die kpnsequente
Annahme der Wirkung von Volksetymologien bei

Gillieron. Wenn er am Schluss seiner Abhandlung
und schon in der AheiUe S. 251 die Volksetymologie

statt als eine die Lautgesetze durchkreuzende als eine

sie im Gegenteil oft schaffende Macht bezeichnet , so

ist das nur die Wiederholung jener Lehre von der

„lautlichen Analogie", die Schuchardt schon in seiner

Schrift über (recte : gegen) die Lautgesetze vertreten

hat. Die Antinomie Eiiiniologie popidairc — Efijnio-

logie iilwneiigtie besteht aber überhaupt nicht : denn
die Phonetik hat nichts als die Residuen der Schlachten

aufzuzählen, die die W^örter und die phonetischen

Tendenzen in ihnen sich geliefert haben. Die Volks-

etymologie ist ja auch ausser einem Geistigen ein

materiell Phonetisches und aller lautliche W'andel etwas

Geistiges. Gillieron ist gigantisch in seiner Reduktion

der SprachA'eränderung auf das Bedürfnis nach logischer

Verständlichkeit : er sieht in der Sprache nichts als das

Ringen nach Einwortigkeit und Eindeutigkeit (dem Aus-

zudrückenden sein Wort und ein Wort). Gillierons

Gedanken sind aus einem Guss: er hat sich aus dem
Geologen zum unerbittlichen Sprachlogiker und -mathe-

matiker gewandelt. Seine herrlich übersichtlichen Ge-

dankengebäude durch komplizierteres,winkligeres Gassen-

und Fachwerk zu ersetzen, wird mehr Temperaments-
sache sein: Neigungen wie die, zu vereinfachen oder

zu komplizieren, lassen sich nicht begründen, sie sind

Ergebnisse der Art, das Leben (der «Sprache wie des

Lebens) zu sehen. Andere werden vielleicht den W^ort-

schwund aus vielen konkurrierenden Ursachen er-

klären: lautlicher Schwäche, Doppeldeutigkeit, aber auch

aus kulturellen und morphologischen Gründen; ist z. B.

ferir nicht auch als ein Ritterwort mit dem Verfall

.des Ritterwesens ebenso gefallen wie crre)'? Sie

würden das Wort , einem heiligen Sebastian gleich,

von tausend Pfeilen getroffen, sterben lassen (vgl. etwa

Philipps Arbeit über frz. errcr und meine Be-

sprechung Jncr 1920, Sp. 190 ff.), während für Gillieron

in der Regel nur eine Achillesferse besteht. Die

nächsten Jahrzehnte werden jedenfalls mit der Er-

örterung einer Frage ausgefüllt sein, die für die Sprach-

wissenschaft nicht weniger wesentlich ist als die

platonische nach dem Wesen der Sprache («uasi-ssst):

sind die Sprachveränderungen logisch zu erklären,

wie Gillieron will, oder a ff e k t i s c h (vgl. etwa Sperbers

„dynamologische" Betrachtungsweise) oder auf doppelte

Weise? Ist die affektische Ausdrucksweise erst heran-

gezogen worden, weil ein desarroi logique vorlag, ist also

die sog. „Phantasie" der Sprache erst im Dienste der

distinguierenden Funktionen derselben/ Ist also ein

foiiihcr statt rjioir nur wegen der Unbrauchbarkeit des
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letzteren eingetreten, oder hat sich ein phautasie-

befriedigendes
,
plumpsen' an die Stelle von ,fallen' ge-

drängt? Aehnlicb bei travaüler ,foltern' >• ,arbeiten',

holder für jctcr^ ,schmeissen, werfen'. Gillieron spricht

sich in solchen Fällen meist nur über die Gründe der

Einrückung des Wortes in die Allgemeinsprache
aus, nicht über die erste Entstehung dieses tomher —

,

und dieses Schweigen ist einer Zustimmung zum affek-

tischen Ursprung dieser Wörter in ihrer ursprüng-

lichen Sphäre gleich : wir gewännen also folgendes

Bild: eine urspr. affektisch entstandene Luxus-
bildung wird angesichts der logischen Kalamitäten der

Sprache zur Be dürfni s bOdung (wie auch umgekehrt

manche urspr. Bedürfnisbildung zur Luxusbildung,

wenn das urspr. „Bedürfnis" durch ein anderes ersetzt

wurde). Damit wir uns aber von jeder Einseitigkeit

freihalten könnten , müsste der gewaltigen sprach-

ökonomischen Konstruktivität Gillierons gegenüber ein

Mann mit demselben Adlerflug und derselben Flügel-

breite erstehen, der die Rechte der Phantasie - ver-

teidigte gegen die logische Musterungskommission der

Sprache, die bei Gillieron die Wörter einteilt in „re-

forme 1, 2, 3" und bei diesem Wort Passez!, bei jenem
Non ! spricht ^. Die Sprache kann nur schon Vor-
handenes adoptieren und adaptieren ; der aflfektische

Charakter aller Neubildung kann nicht aus der logischen

Hilflosigkeit stammen. Daher sind wohl die urspr.

Umschreibungen Luxus , der später .systemisiert wü'd.

Die Sprache spielt mit der Neubildung zuerst wie das

Kind — dann erst wird sie praktisch wie der Mann.
Sie huldigt dem Prinzip des freien Wettbewerbs : Mit
einem den Universitätlern naheliegenden Bilde kann
man auch sagen, sie lasse die Neubildungen zuerst

^ War etwa aXitrz. jeter zu friedlich geworden (,werf6n' —
,herausziehen': jeter de la prison), oder ist der Zusammenfall
mit acheter der Grund der Verdrängung? Oder vielleicht

beides?
" Es ist nur logisch, wenn Gillieron der Logiker mit

dem Argot, dem Tummelplatz der Phantasie, nichts Rechtes
anzufangen weiss: Dauzat wird Sätze nicht unterschreiben
wie iS. 124) „C'est un etre irresponsable de ses actes, qui
n'ont pas plus d'histoire et plus d'avenir que les produits
du cerveau des fous : on en peut, irreverencieusement, sourire,
ils peuvent meme presenter et presentent reellement un
certain interet, comme sujets d'etudes ayant l'imagination
pour Fobjet." M. E. bieten die Argots nur dieselben Er-
scheinungen in gesteigertem Masse dar, die man auch sonst
in der Sprache begegnet, in der sich ja stets eine Tendenz
zur Sondersprache zeigt, sie bieten die phantasievollen Luxus-
bil düngen in üppiger Wucherung, die eine Koine gelegentlich
aufgreift. Woher hätte der Südwesten Frankreichs plmisan
und licaire für ,Hahn' genommen, wenn der sprachliche Luxus
nicht diese vorher geschaffen hatte? Im Argot findet man
nach G. curWortzeugung ohne konkurrierenden Worttod: „II

invente une douzaine de mots pour designer l'homme, aucun
ne supprime le mot franc;ais'' — aber frz. tele = teata ist

von gar keiner anderen Substanz als die Ausdrücke des
Argots für Kopf. „Quand ,eau, jiluic^ sont remplaces par
lloUe et vpletctoir' par //"Her, l'argot peut-il dire: .,faire

la flutte et le heau temps , ü flotte den hallen, le drapeau flotte,

flotter du hois':"^ — aber auch fermer unter dem Einfluss
von fer dringt nicht in alle Verwendungen von dore ein.

' Gillieron erklärt ,,le pleonasme du vieux fran(jais
male me'ihaiice'' und „le fait que clmnee designe actuellement
plutöt la .bonne chance, le bonheur' (il a de la chaitce) que
la ,male chance' rein logisch aus dem Uebergang von
meüeheant (zu meschoir) ,unglücklich' > ,böse': aber male
mcchance liegt in der Linie anderer altfrz. Pleonasmen wie
niale niort (neuspan. mala muerte) ,mah peur, male perte, male
faim, schon lt. male mvlcatns (wobei der Stabreim in allen
den Beispielen gewiss nicht zufällig ist), und chance ,Glück'

„privatisieren", bis sie ihnen gestattet, in eme „Vakanz"
einzuspringen, ein „Loch zuzustopfen" (oft privatisiert

ein armes braves Wort Jahrhunderte, so tomher, frapper,

bevor es „berufen" wird). Sie konstituiert sich auf Um-
wegen, zuerst mit rasend überflüssiger Verschwendung,
dann mit Beschneidung des Wuchernden. Diese Frage

nach dem Prius der Neubildung oder des Bedürfnisses

nach ihi- ist wohl die Grundfrage jeder neueren Sprach-

disziplin : sie wird meist verlegen und unklar beant-

wortet (so z. B., ob die lateinischen Kasusendungen
geschwunden sind, weil sie wegen der analytischen Neu-
bildungen überflüssig waren, oder ob der Schwund der

Endungen die Neubildungen erst hervorgerufen hat).

Gülieron hat hier seine Antwort gegeben, die bei

einem Mann wie ihm, der ein ganzes Leben über das

Spraohleben gebückt war , nicht genug ins Gewicht

fallen kann. Für ihn ist das Primäre nicht das „blinde"

Walten der Lautgesetze, sondern das des menschlichen

denkenden Hirns : das Lautgesetz ist nur ein End-
eindruck einer partiellen Gleichmässigkeit, keine causa

movens, nicht einmal mehr als „Ai'beitshypothese" (wie

ich hier 1918, Sp. 8 vorschlug) brauchbar: die Arbeits-

hypothese Gillierons, ziemlich aufklärerisch, lautet:

„Observez, comme si, ä la base des evolutions, il

n'y avait aucun mystere physiologique, mais simplement

une Oeuvre de reflexion
,

plus ou moins consciente,

ä laquelle votre raison peut atteindre. Songez que

peut-etre l'histoire finira par vous reveler qu'il n'a

tenu qu'ä un fil que les plus grandes revolutions

phonetiques , separant en compartiments la matiere

linguistique, se soient ou ne se soient pas produites,

que ce que nous considerons comme un mouvement
general de la matiere linguistique n'est peut-etre

qu'une propagation ä l'infini, jusqu'ä des bornes qui

en necessitent l'arret, d'un mouvement individuel ..."

Der Phonetik, mit der unsere Wissenschaft begonnen

bat , wird so bloss die Nachlese dessen aufgespart,

was die Semantik (in weitestem Sinne) als Lehre von
der Spiegelung des Geistes in der Sprache an lautlichen

Gleichmässigkeiten, „Serien", wie ich ein andermal sage,

hergestellt hat. Gillieron, der schon im Titel seines

Büchleins ein kräftiges J'accuse gegen den offiziellen

Betrieb schleudert, dessen grösste Leistungen aus der

oppositionellen Stellung zur opinio communis seiner

Zeit stammen, geht es mit seinem Verneinen allerdings

so wie allen grossen Kampfnaturen (auch Mauthner):

sie kämpfen weiter, nachdem ihre Gegner schon tot

auf der Wahlstatt liegen. Heute ist der Kampf gegen
die Nur-Phonetiker und Bureaugrammatiker (nach einem

Ausdruck Vosslers), diese Militaristen der Sprach-

wissenschaft, entschieden : auch die Sprachvergleicher,

die sich nach Gillieron noch über allerlei wundern,

was dem ans „admirari" gewöhnten ßomanisten selbst-

verständlich ist, denken heute nicht mehr darüber nach,

woher die Ausnahmen von den Lautgesetzen

stammen, sondern vielmehr darüber, wieso die

partielle Gleichförmigkeit der Lautentwicklung zu-

stande kommt : Gillierons Aufgabe — als letzte Krönung
seines Lebenswerkes — wird es sein, das werdende

oder latente Lautgesetz (etwa Ja loi pjiionetiqiie cn

marelie) im Detail zu zeichnen, jenes Pseudogesetz, das

in der Linie anderer voces mediae wie fortune für honne f.,

Glück für (jtites Glück usw. Gillieron selbst schreibt mir
von einem travail qui n'aura pas l'heur de vous plaire.
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nach seinen theoretischen Worten nur durch „imitation,

adaptation, assiniilation, propagation" zustande kommt,
also i;e\vissermas.sen die Schuchardt-Schmidtsche Wellen-
theorie aus dem geographischen Nebeneinander der

Sprachkarten in die Synchronie einer Sprachperiode
zu verlegen, als Gegenstück zu der vorliegenden Be-
schreibung lexikologischer Latenzen die Darstellung

phonetischen Werdens zu schaffen.

Der Jahrhunderte alten aufklärerischen Eiclitung

des Franzosen entsprechend glaubt Gillieron nicht nur
an das Klarheitsideal des Genius des Französischen,

sondern auch an den Fortschi-itt der Spi'ache, darin

dem Noi-dländer Jespersen vergleichbar (S. 101): „Si

eile n'avait pas ete reparee, la langue franpaise n'aurait

pas eu le caractere de langue mondiale qu'elle a . . . .

Clore, ourrir, choir, ou'ir, fcrir, issir, qucrir: comme
le vieux materiel s'est use ! Fermer, traraiUer, tomher,

entendre, frapper, sortir, chcrclier: comme ces vieux

verbes ont du se distehdre pour enclore l'äme des

decedes! . . . Du cöte de l'ancien fran9ais : richesse

superflue ou equivoque de formes, partant element
contraire k la teüdence unitariste de l'expression,

obscurite et caducite. Du cöte du francais moderne

:

richesse de Texpression, depouillee de superfluites

contraires ä son unite et d'equivoques produisant la

caducite, partant richesse, clarte et precision." Aber
entspinnen sich nicht an den Gräbern der toten Wörter
Erbstreitigkeiten zwischen den Ueberlebenden , die

Gillieron uns selbst meisterhaft gezeichnet hat? Clore
ist tot, aber fermer und dötitrcr kämpfen. Soudre ist

tot , es hadern resoudre und solutionner. Und ent-

wickeln sich nicht neue Verteilungen des Erbes?
Gillieron spricht von peirlers cn travad, daneben von
le iravail des parlers — vielleicht kommt es einmal

zu einer „Solution de continuite" zwischen diesen beiden

(,Arbeit' — ,Ki-eissen') ; vielleicht wird toniber un ad-
vcrsaire das toniher ,fallen' unmöglich machen, vielleicht

ein travailler des Dirnen- und Verbrecherargots ge-

sellschaftlich boykottiert, vielleicht sortir zu sort be-

zogen, vielleicht die plethore semantique von cherchcr
empfunden werden. „Une moitie de la langue est

faite pour reparer I'autre" — jawohl, aber im Rücken
der ihre Strasse ausbessernden Sprache reisst sie selbst

schon wieder Gräben auf; „il nous semble que tout

notre edifice linguistique n'est fait que de pieces

rapportees ou deplacees" •— jawohl , da die Sprache,
um ein Loch zuzustopfen, Material nehmen muss, das

ein anderes eröffnet. Ich sehe also wie Gillieron in

der Sprache ein ständiges Ringen nach Klarheit und
Gleichmässigkeit, aber mehr ein Ringen als ein Er-
reichen dieses Ideals. Das ganze Sprachleben ist ein

Ausgleichen von Unebenheiten und NiveaudifFerenzen —
aber durch dies Nivellieren werden stets neue Uneben-
heiten geschaffen, die wieder geeljnet werden müssen,
und so bis ins Unendliche. Bei der Vielfalt der Be-
ziehungen der Wörter untereinander sind die ver-

schiedensten Ausgleichungsrichtungen „imminent" : ein

hübsches Beispiel sind dabei die Verba der Körper-
haltung , die stets zur Kategorie hinstreben, aber nie

sich zur Kategorie vollständig konstituieren konnten

:

lt. jacrre — jacrre, sistere — sture, sidrre — sedrre

waren eine schöne gleichmässige Paarreihe (obwohl
jacrre ,werfen' und jacere ,liegen' schon auseinaiider-

streben und sich cnhare einstellt, ho dass zwei Arten des
Liegens untprschiedeii werden , die im Romanischen

sich nicht gehalten haben) : jacere wurde durch jactare
ersetzt, also von der Gleichmacherei des Ersatzes der
Simplicia durch Intensiva ergriffen; durch die Gleich-

heit des Perfektums {constiti zu eonsistere und constare]

war die Scheidung von stare und sistere unmöglich
usw. Das Altfranzösisclie hat nur gesir — soi coucher,

ester — soi lerer cn estant, en jne, debouf, seoir — assirc.

Also Ungleichmässigkeit in den zweiten GUedern. Nun
wieder Gleichmacherei : die altfrz. durativen Verba
werden durch rY)T-f Partizip (oder adverbiale Wendung) '

ersetzt, die perfektiven durch se incttre usw.: etre

couche — se coucher, etre dehmtt — se niettre debout,

se lever, etre assis— s'eissoir, se mettre assis^. Während
die zweiten Glieder ganz auseinanderstreben, scheinen

die ersten halbwegs geeint — aber etre debout mit seinem
unveränderlichen Halbadjektiv (nicht auch fem. * dehoute

wie rum. citminfi, dtsch. zufriedene) distoniert.

Und die Sprache hat auch dieses Distoniei-en „be-

merkt" : Risops für Gillieron-Probleme sehr ergiebige

Schrift Begriffsvertvandtschaft und Spruehentu-ichlnng

S. 18 zitiert ein d'assis nach debout. Ganz ähnlich

hat das Italienische sein stare als allgemeinen Ex-
ponenten der Kategorie der Körperhaltung ausgebildet

:

star corieato (oder, a letto), in piedi, seduto — wo
der durch den Kopulacharakter des stare notwendig
gewordene Ersatz für , stehen' wieder in syntaktischem
Widerspruch mit den übrigen Genossen steht. Und
für das dynamisch, aflfektisch kräftigere ,aufstehen'

ergibt sich gar ein alsarsi ! Ebenso deutsch zwar
sitsen — sich setzen, liegen — .sich legen, aber nicht

stehen — sich stellen, sondern stehen — aufstehen.

Ewiges Gleichheits s tr eb en und ewige tatsächliche

Ungleichheit, ewige Ausgleichung von Potential-

gefälle und ewiges Neuerstehen von Potentialdiflfe-

renzen — das Bild aUes Menschlichen ! Genau wie
alle Neuregelungen im geschichtlichen Geschehen alte

Spannungen beseitigen, um neue zu schaffen (der

Antagonismus Italien—Südslawien tritt an die Stelle

des Antagonismus Italien— Oesterreich-Ungarn ; an die

Stelle des elsässischen Irredentismus in Deutschland
tritt der elsässische Regionalismus in Frankreich), und die

Verbesserungen stets bloss „relative" sein können. Nicht

nur das Französische zeigt, „quel prix le frangais attache

ä la clarte", sondern alle Kultursprachen (wenngleich in

verschiedenem Mass und mit verschiedenem Erfolg)

ringen nach demselben Ziel, und auch das Französische

kann sich dem allgemeinen damoklischen Verhängnis der

ewigen Ruhelosigkeit nicht entziehen. Gillieron erklärt

den Schwund von gesir aus dem geringen Lautkörper des

Wortes, gewiss mit Recht (es bleiben ü gisait, ci-git —
allerdings bestünde letzteres ohne unsere Friedhöfe

und die Steinmetztraditionen ?) : sollte das Wort aber

nicht auch in den breiteren Rahmen a) aller Verba
der Körperhaltung im Französischen, b) der Reflexe

von jacere aller romanischen Spi-achen eingeordnet

werden: soUte es Zufall sein, dass gesir genau die

Nuance des lat. jacere bewahrt (.untätig, matt da-

liegen', kurz, das passive Liegen im Gegensatz zum
Resultat des Sichlegens : un cadarre gisait, nicht etait

eouche), so dass das Verb durch das Herausfallen aus

den Verbis der menschlichen Körperhaltung auch nicht

' So kann Flaubert sehr elegant ein arab. Spricluvort
ins Franz. woiitlen : // raut mietix <'tiv nsais qiie debout et

inKchr ijlt'dxsis.
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der Nivellierung des ftrc + Partiziptyjnis erlag? Ferner,

dass auch ital. f/iacerr nicht allzu volkstümlich scheint

(trient. dzmhir ,hungern' !j uud spau. ijazcr schon durch

die schriftsprachliche Neubildung yofjar auf dasselbe

weist V jacerc ist also im Eomanischen ein tod-

geweihtes Verb gewesen, das im Französischen durch
den geringen Lautkörper den letzten Rest hinzubekam.

Sehr schön zeigt Gillierou, wie der Schwund von

oittr ,hören' immer weitere Wellen in der Sprache
zieht : cntenclre tritt nur halb an die Stelle ; es wird

seinerseits ersetzt durch co))tpreii(lrc, ftaisir, cmhrasscr,

die ihrerseits wieder Stellvertreter benötigen. Die
Konsequenz aus dieser Feststellung ist, dass jede wort-

geschichtliche Untersuchung unendlich ist, wenn die

letzten Wellen und Wellchen verfolgt werden soUen.

Es gibt also in der Wortgeschichte keine Arien (ein-

zelne Etymologien) mehr, sondern bloss unendliche

Melodien , die die ganze Sprache thematisch durch-

ziehen. Der fälschlich angenommenen sog. Ausnahms-
losigkeit des Lautgesetzes kann mau die Endlosig-

keit der Wortveränderungen gegenüberstellen. Es wäre
lockend, einmal eine solche Wortveränderung in ihren

letzten Auswirkungen durch ein ganzes Sprach-
sj'stem hindurch zu verfolgen. Ob dies selbst der

Riesenkraft Gillierons möglich sein wird ?

Ich glaube nicht zu irren, wenn ich dem grossen
Weltgeschehen des Krieges einen gewissen Anteil an
der unglaublichen Reife und Hehre des Gillieronschen

Denkens zuschreibe ; ich meine selbstverständlich

nicht nur die stilistische Beeinflussung („Musterungs-
konmiission" usw.) : die grossen Zusammenhänge sind

ihm aufgedämmert — und auch seine Liebe zur fran-

zösischen Sprache, der er, der Schweizer, sein Leben
gewidmet hat , ist bewusster geworden : in seiner

Äbeille steigen ihm alte Kindheitserinnerungen auf
- z. B. an seinen Lehrer Jakob Burkhardt, der sein

deutsches Werk „Kultur der Renaissance" in der

klareren französischen Uebersetzung zu lesen pflegte —

,

und er begründet die Vorzüge der französischen

Sprache. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang
ist auch die „demokratischere" Auffassung der Sprache,

die zu einem Ganzen zusammengeschweisst ist wie
das Frankreich des Krieges: die Unterscheidung der

alten französischen Linguistik zwischen mots savants

und mots populaires fällt bei Gillieron selbstverständ-

lich aus rein wissenschaftlichen Motiven. Der erste

französische Linguist, der vor Gillieron von einem „Leben
der Sprache" (offenbar nach dem Muster Whitneys) ge-

sprochen hatte', Darmesteter, mit dessen Anschauungen
Gillieron sich sonst so ziemlich identifiziert , schreibt

noch 1877 in seinen Mots coniposes vom „Abgrund"
der zwei Welten, von „deux idiomes etrangers Tun
ä l'autre", dem fundamentalen Unterschied zwischen

formaiion fravcaise und latinc und ermahnt die Schrift-

steller, jene Bildungsweise gegenüber dieser zu be-

günstigen (jene Neologismen entstammten einer „cause
artificielle, icreee par l'ecrivain et l'orateur, et qu'il

depcnd ä'enx de sttpprmer" (der Kursivdruck stammt
von Darmesteter). (iauz anders Gillieron: „Laissons,
s'ils le penvent, les autres jieuples expiu-ger leur

langue des fnrmes qui .sont pour eux exotiques; le

latin ne depare pas le franoais, et nous le petrissons

corame une mutiere ä nous." Bella gerant alii . . . Die
französische Sprache braucht nicht demokratisiert und
vpr\olkstümlicht zu werden — sie ist demokratiscli

und volkstümhch, sie kennt nicht das deutsche Fremd-
wörterelend. So ist denn Gillieron, ohne um Haares-

breite von strenger Wissenschaftlichkeit abzuweichen,

zur Würdigung und Verherrlichung der französischen

Sprache gelangt.

Es bliebe nun noch übrig, die Beobachtungen der

anderen Sprachdisziplinen über die Gründe des Worttodes
und das Vei'halten der einzelnen Sprachen zur Volks-

etymologie zu vergesellschaften: wir Linguisten arbeiten

noch immer wie die sagenhafte Se|.ituaginta in ge-

trennten Kämmerlein (den zufälligen Kästchen der

Indogermanistik, Romanistik, Germanistik usw.) — das-

selbe. In den Kreisen der Auglisten (vgl. Holthausen

in GRM. 1915, S. 154 ff.
i), der Germanisten (Wrede,

Frings), der Indogermanisten (Wackeruagel), Latinisten

(Wölfflin , • Thiehnann) sind längst biologische Er-

fahrungen gesammelt , die denen der unter Gillierons

Führung stehenden Romanisten entsprechen. Lasst

uns sie einander mitteilen und uns gegenseitig stützen

!

Denn so erst gelangen wir zu einer allgemeinen Lebens-

lehre der Sprache.

Es ist längst Zeit geworden, die eijizelnen Kapitel

des von neuen Beobachtungen und umwälzenden Ge-
danken überquellenden Werkes durchzugehen

:

I. dorc {s.o.): Man könnte, den Gedanken Gülierons

mit denen von Synonymikein wie Lafaye verbindend,

auch sagen : clore ist das ein Ganzes abrundende, von
aussen kommende, dauernde Abschliessen, fernici' das eine

Oeffnung verstopfende, auch von innen wirkende und oft

nur momentane: ganz entsprechend dem Einwirken von

fer = pene ou loquet. — Als Datum a quo der Ein-

mischung von fcr in fermer muss man den Zeitpunkt

annehmen, da f und g aussprachsgleich geworden waren.

IL frirc, friser, frrir (frirc ist defektiv geworden
wegen des Zusammenfalls mit ferir\ die wie bei clorc

auftretenden s-Formen haben bei frire den Aufbau eines

neuen Verbs friser hervorgerufen, das so erst et3-mo-

logisiert wird ; bei diesem Kampf ist fcrir wieder unter

den Einfluss von fer geraten, daher ferir, dann wieder

in Kampf mit ferrer und faire, daher durch frapj^er

ersetzt, nur in Sans coup ferir und fern erhalten,

wobei in fem d'amour v/ieder fcr — der Liebespfeil! —
gesehen wird. Das Futur ferai statt fairai geht auf

die Verwechslung mit fer(r)ai zurück). Gillieron nimmt
die Tötung des Verbs ferir durch faire und ferrer

an — kann man ausser dem Futur auch die allgemeine

Ausgleichung von stammbetonteu und -unbetonten

Formen als mitwirkend annehmen ? Ficrt ferir werden
ausgeglichen: fert-ferir und nun erst recht Zusammen-
fall «7 fert — il ferre. Damit stimmt, dass nach Risop,

Stud. z. Gesch. d. frz. Konj. auf -ir S. 105 ferir vor

dem Aussterben noch inchohativ wurde (Rabelais

:

Honwie de bioi, frappe, feris, tue et mrurtris, wobei

• Nur unser Arbeiten in wissenschaftlichen Chambres
Separees erklärt es, dass dieser Gelehrte 1915 den Wunsch
äussern konnte, dass ..jetzt auch Germanisten und Roma-
nisten sich etwas eifriger als bisher dem dankbaren und
interessanten Thema vom Aussterben und Ersatz der Wörter
zuwenden" mögen, wo schon 1908 das Erfahrungen über
Wortschwund zusammenfassende Werk Jabergs über die

..Sprachgeographie" erscliien — und dass anderseits die

Romanisten niclit davon Notiz nehmen, dass Holthausens
Schüler schon zu einer .'Xrt Systematik der Gründe des

Worischwundes vorgedrungen sind. Philipps Arbeit be-

rührt sicli am ehesten mit den anglistischen, indem sie das
Problem des Wortschwundos in Teilprobleme zerlegt.

k



391 1920. Literaturblatt für gennanisolie und romanische Philologie. Nr. 11. 12. 392

die Anordnung der Synom'ma zur Klimax auf ihre

gegenseitige Wertigkeit deutet) — damit fällt aber ein

je f(e)ris (st. fiers) erst recht mit frire zusammen.

Denkt man an die Erzählung Eousseaus (Conf. I, 3),

wo eine piemontesische Adelsfamilie in dem eigenen

Wappenspruch Tel ficrt qui ne tue j^as die Form ftert

als fter = ferus ,fier, mena9ant' fasst und Eousseau,

der Bediente, die richtige Erklärung des beanstandeten t

gibt, so muss man vielleicht für die Folge den Unter-

schied zwischen etj-mologia popularis causaus und

causata machen: wird firrt = ficr gefasst, weil das

Verb schon ausgestorben ist, oder stirbt das Verb aus,

weil es an ßcr gemahnt? Wohl das erstere, weil schon

im 16. Jalu-h. nur mehi- Sprichwörter die Form enthalten

;

vgl. das dem Rousseauschen ganz ähnliche Sprichwort

mal Jone qui ficrt la joiir bei Meyer-Lübke, Hist. Gr. d.

franz. Spr. S. 224 (zugleich eine Bestätigung der oben-

erwähnten „kulturellen" Erklärung). Schon schwieriger

ist der FaU bei raser, das durch fa-ire la harbe ersetzt

wird und an friser keine Stütze hat: ist der Sinn von raser

,langweilen' (vgl. ital. seccare, irz. une scie) erst nach

Aufgabe von raser ,rasieren' entstanden oder um-
gekehrt raser ,rasieren' aufgegeben worden wegen des

Nebensinns ,langweilen'y Für letzteres spräche die Er-

haltung von raser le sol ,streifen', ras/bus usw. —
Die Etymologie friser = agls. frise ,

gelockt' EEW.
3518 wäre so durch eine inuerfranzösische ersetzt:

dabei müssten sp.-ptg. frisar ,Tuch aufkratzen' aus

dem Französischen entlehnt sein, was bei der speziellen

Bedeutung und der Abhängigkeit der iberischen von
der nordfrz. -belgischen Tuchfabrikation keine Schwierig-

keit hat. Uebrigens bedeuten die iberischeu Wörter auch
,darüberstreifen', was ja die Vorstufe zu „kräuseln" sein

muss (vgl. ptg. tocar ,das Haar kräuseln'). Ein frire =
,brüler' (im Sinne des dtsch. es brandelt, ähnlich kat.

ara' tecremas ,jetzt bist du dabei') ist allerdings noch
nicht belegt, nur ein frire ,darauf brennen' (vgl. ähnlich

kat. frisar ,vor Ungeduld vergehen') *. Man könnte

morphologisch ausser tisser aus tistre noch secoucr aus

secourre anführen, das durch secourir bedroht war (vgl.

auch btivcr, cuiser, romper, pleuver, monier, cliuter, die

E,. de Goncourt [Esthetique de l. langue fr. S. 176]
gehört hat, ferner die Perfekta ria closa). Ein Vorbild

konnte raser abgeben, dessen Formen rasons zu raser
und rere (st. raons) gehören können (Ekblom S. 77),

wobei rere ebenso lebensunfähig war wie frire. rere:

raser = frire: x, wo x = friser. Mit dieser schönen
Et3'mologie sind alle Spekulationen über den ein-

heimischen Charakter des dtsch. Wortes Friseur, an
dem ich stets gezweifelt habe {Fremdworterhatz und
Frenidvolkerhass usw. S. 136) beseitigt.

^ Gillieron weist auf die Parallele von hii'ihr hin:
tu n'y es iia^, mais tu bri'iUs, tu frif^es le vrai. Vgl. auch
deutsch es brennt (österr. es hranilelt) im selben Sinn (auch
es bäc'kt etwas ,es ist etwas im Werk'?). Ob aber das S. 49
aus den Soldatenreden bei Barbusse belegte // s'fi(]it de sc

debroniller et de bn'iler [= prevenir] lex aittres hierher gehört?
Friser le vrai heisst ja im Gegenteil ,die Wahrheit streifen,

also nicht ganz erreichen', nicht etwa ,die Wahrheit über-
holen', liräler knüpft wohl an die Vorkriegswendungen
an: bn'iler le yiare .sehr schnell gehen', brider un villafle, un
flite ,nicht anhalten' (schon bei Rousseau), hri'iler la politesse

II qc. genau dtsch. ,jem. durchbrennen' entsprechend : also
,verbrennen' im Sinn von ,verschwinden machen [den Weg
durch die Schnelligkeit der Bewegung, das Dorf durch die

Nichtbeachtung)'.

III. clioir (choir fällt wegen der vielen Variauten,

die besonders sein Imperfekt durch den W^andel oi ^ e

annahm, und zwar vollständig, weil tomber ein alter

und ebenbürtiger Ersatz gewesen war, während roir

und asseoir zwar leise ,Kratzwunden' davontragen,

aber eben keine gleichwertigen Konkurrenten neben

sich kennen. Fchoir, declioir bleiben erhalten, weil

sie {d\eclt\oir abgeteilt werden). — Gillierons Auf-

fassung von dcchoir wird bestätigt durch argotfrz.

deche ,Verlust, Elend, Armut'. — Das chuter der

Theatersprache ,durchfallen' Hesse sich vielleicht als

Parallele zu solutionner, elöturer hinzufügen. — Die
Erklärung des afrz. meschief als Volksetymologie zu

-chiet (== cadere) kann ich nicht richtig finden : warum
sollte acherer, aus a chief abgeleitet, theoretisch kein

(/c/«?'e/' ,achevement' ergeben? „affiner ne peut fournir

un affin ,affinement' ''
. Aber wir haben a&orf? ,Anfang',

about ,Ende', accroc ,Riss' neben bord ,Eand', bont

,Ende , Stück' (wie afrz. chief ,Ende , Stück'), croc

,Zahn'. „ Mes + chief aurait eu la transparence de

»Me'+,tete'" — aber Gillieron gibt ja selbst zu, dass

meschief seit den ältesten Zeiten der Sprache existiert

(ähnlich heute engl, mischief ,Unheil' neben chief

,Haupt'), und es ist ja gleichgültig, ob als volks-

et3-mologische Umgestaltung aus ^meschiet, wie er will,

oder aus me + cliicf ,caput', wie bisher gedeutet wurde
(wobei noch aus bed > bief gefolgert werden kann,

dass ein meschiet lautlich von selbst zu meschief ge-

worden wäre). Ferner welch sonderbarer Zufall, dass

dieselbe Volksetymologie wie in afrz. meschiet ]>
meschief auch in aprov. me{ne)scap (aus * mc[ne]scaty'^)

vor sich gegangen wäre. Letztere Form spricht doch
wohl für eine >we(we)scö6rtr- Bildung. Derechef soll

ebenso de -{ rechet ,de rechute' sein — wie aber er-

klären sich die venez., rätorom. de-\-re-\- copM-Formen ?

Ital. da capo ,vom Anfang' -— venez. de recao ,wieder

von Anfang', ähnlich galiz. condeccdw. G. meint : „Un
type reschief, explique par naissance phonetique

dü'ecte , est aussi absurde que le seraient rechaise,

rebras, rebout, refin"'. Bebras = ,repli' kommt aber

bei Eabelais vor! Und man sagt doch einerseits

rebord, recoin, anderseits bonjour et rehonjourl; vgl.

ka.ta.\. mentira y recontramentiral ,Lüge und wieder Lüge'

(meine Aufsätze S. 201); endlich zeigt Meinicke, Das
Präfix Be- im Frz. S. 110, wie im Altfr. nach de rechief

noch ein re am Verb angebracht wurde : si sc re-

fierent de rechief. Es fragt sich nun, ob nicht ein

si se refierent de chief {= da capo) nochmals und
nachträglich durch re- am Substantiv verstärkt wurde

:

darauf weist das a. a. 0. S. 28 zitierte Si' vH a de

chef envoie. I. ralct aus Pean Gatineau. — Der Angriff

t

gegen Saussures Worte über die Volksetymologie ist

!
berechtigt — immerhin hat Saussure selbst an seinem

Paar dccrcpie (zu decrepir) — decrepit (zu lt. de-

cre2}ifus) gezeigt, wie Volksetymologie innerhalb aller
Worte der Sprache eintritt. Vgl. noch das Paar

poscr— Position der Wiener Lektor des Französischen,

ein Franzose, etymologisierte in seinen Kursen poser mit

positioti (wie wohl jeder nicht sprachwissenschaftlich

gebildete Franzose), wo die gelehrte Etymologie pausare
(prov. pausar) — positio ist. Oder: prinicr

,
prä-

miieren' und primcr ,der erste sein, den Vorrang haben,

werden wohl zusammengestellt : .den ersten bestimmen'

ist der sekundäre Sinn des ersteren Verbs (vgl. die

Klage Stapfers, Beer, gramm. S. 161). Wenn Deschanel,
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Les dcformations de la langue franr. S. 78 schreibt:

„Le peuple dit ,eu erriere' pour ,en arriere' ; d'oü est

venu le compose ,dVmere', soude depuis eii un seul

mot", so ist das eiue falsche Gelehrten-, aber eine

richtige Volksetymologie : sie beweist für das assoziative

Emphndeu des Franzosen und erklärt die Form erriere,

wie denn aus der schriftlichen Fixierung ungebildeter
Leute solche latente Deglutinatiouen von Preudo-Prä-
positionen oder -Artikel allezeit konstatiert werden
könnten (in ital. volkstümlichen Korrespondenzen ist

manchmal jedes anlautende l oder d mit Apostroph
versehen: Vupis, lagrinie, die Vorstufe zu apis,

agrime). Ueberhaupt wäre in den Etymologien ge-

bildeter Laien wie Deschanel, Genin usw. für Gillieron

eine reiche Ausbeute zu finden.

IV. ouir (audire und habere fallen im altfrz.

Präteritum ot zusammen ; hierzu kommt noch die Ent-

wicklung oi >> e: oieiit <C ?; daher tritt entmdre
an die Stelle von ouir, das aber ' kein genügender
Ersatz ist: daher muss audience eingeführt, ecouter

ausgedehnt, oui{r)-dire als archaische Wendung, auch
zur Vermeidung der Zweideutigkeit von fai entendu
dire n qii. ,von jem.' oder ,zu jem.', erhalten bleiben

;

ein inchoatives ouir : foui's ' hätte Zusammenfall mit

dem Perf. herbeigeführt, die halb-inchoative Form
fois' — nous oi'ssons Zusammenfall mit je hais —
huissons : der Kampf dieser letzteren erhellt auch noch
aus dem Felüen der Liaison in les

\
oui'-dires

,
ge-

wissermassen = les hoiü-dires). Zum Fehlen der

Liaison vgl. allerdings auch dasselbe bei oui = hoc

iUc : man beachte, dass nach Risops Begriffsverwandtsch.

u. SpracheutwicJd. S. 37 ouir einsilbig gemessen wird

wie oui ,ja' : also = [uir]. Sollte dann dies einsilbige

ouir nicht wie issir ein Verb ohne Stamm, auch des-

halb also lebensunfähig geworden sein? Der Grund,
warum nicht eeouter, sondern entcndre als Ersatz von
ouir gewählt wurde, liegt wohl nicht nur in der Nuance

,
gehorchen', sondern in der durch das Paar voir —
rcgarder ,sehen. ^ schauen' gebotenen Trennung von
perzeptivem und voluntativem Verb bei den Aus-
drücken der Gehörsempfindung (,hören — horchen'):

man kann ja jemand nicht befehlen, zu hören und zu

sehen, sondern nur zu schauen und zu horchen, daher
wir im Imperativ urspr. nur ecoute, rcgarde, nur vois

in voilä (— vides?), oz (= audisV) haben. — Be-
zeichnend auch, dass moui blieb, nicht durch inentendu
ersetzt wurde. — Wirkt nicht zum Schwund von ouir

auch die semantische Entfremdung vom Subst. ouie

mit? Es fällt nämlich auf, dass auch ital. udire ge-

schwunden ist (durch sentire ersetzt), während im
Sp.-Ptg.-Prov., wo auditus in der Bedeutung ,Ohr' er-

halten ist, auch (ludire lebt. Rum. a cmzi fällt aller-

dings aus dem Rahmen. — Die Erwägungen, die

Gillieron an den Neuling vicinite knüpft („Tout neo-
logisme, ne füt-il que personnel ä quelque ecrivain

serieux, a sa raison d'etre") wirft ein entscheidendes
Licht auf die Fremdwörterfrage. Sie steht im Gegen-
satz zu Behauptungen von Franzosen wie Stapfer, der
noch 1905 in seinen Becrmfiom grdmmatwales S. 7

über Bildungen vom Typus cliHurer, soJutionner, con-

fuaionner, emotionner schreibt: „C'est l'orgueil qui fut

leur pere ; l'ignorance est leur mere, et la vanite leur

nourrice . . . Pourquoi ne pas dire tout bonnement

:

elore . . . resoudre, confondre, eiiiouvoir . .
.?" Die-

selben Gründe (Hochmut, Unwissenheit, Eitelkeit) werden

auch stets im Kampf gegen die deutschen Fremdwörter

angeführt.

V. Etymologie populaire (priser ,schätzen' wird

durch apprieier ersetzt, weil es zu prise == *prehensa

bezogen wird, und bleibt nur in coinmissaires-priseurs

sowie einigen Kompositis : veraltetes depriser wird

allerdings durch drprecier ersetzt, aber mepriser bleibt,

wenn auch bedroht durch meprendre, meprise, weil me-

allein den Verbalbegriff, -pris- nur „une machine ase-

mantique qui sert ä manoäuvrer verbalement" darstellt).

Die Konfusion, die zwischen den pretium- und pre-

ÄewcZere-Ableitungen herrscht, zeigt sich auch bei

deutschem preisgehen aus donner prise u. ä. neben

Preis
,
pretium'. — {poiivoir wird im Oaie>n pouloir, nicht

vouloir zu * vouvoir, weil poiivoir von voir abgestossen

werden soll; vgl. peudre aus poiivoir entsprechend

veudre; plcuroir, il pleut, pluie sind durch il tombe

de l'eau ersetzt worden, ähnlich pmtvoir, das durch

snvoir ersetzt worden ist, das, zu sere, savon bezogen i,

nicht als Kompositum von voir aufgefasst werden

konnte). Die Verdrängung von pouroir durch savoir

{an ne saurait dormir) ist schon alt ; sie ist auch afrz. und

altprov., daher Meyer-Lübke, Ztschr. 1919 m. E. mit Un-

recht in ostfrz. und rätorom..wj)frf für materielles, nicht

geistiges Können einen (primären) Germanismus sieht.

In je ne saurais, je ne sache (nicht je ne saiirais pas wie

je nepeux pas)' erhlicke ich daher einen Archaismus:

ne ohne sog. Füllwort wie in afrz. Zeit + savoir in

alter Bedeutung (vgl. sans coupferir: Archaismus der

Wortstellung + altem Wort, übrigens auch in sans mot

sonner: Archaismus der Wortstellung -f- sowHer in alter

Bedeutung); vgl. auch die ältere Form pas, die gern

ohne j*ffl.s steht: je ne puis, aber je ne peux pas. —
Im Zusammenhang mit den -voir-Verhen müsste noch

mouvoir besprochen werden (vgl. auch emotionner st.

^mouvoir, über das sich Eemy de Gourmont, Esthet.

d. l. l. fr. S. 17 entrüstet). — Ein vouvoir wird auch

infolge lautlicher Entähnlichung nicht zustande ge-

kommen sein, ähnlich ponvoir infolge p — v zur

^-Bildung geneigt haben. Tosk. puole statt puö müsste

nach dem Prinzip der lokalen Individualisierung anders

erklärt werden. — S. 92 schreibt Gillieron : „C'est ce

qui nous a valu le reproche : ,il ne fait pas d'etymo-

logie'" mit Verweis auf meinen Artikel RDR. 4, 342 :

Ich schreibe an jener Stelle aulässlich des Judschen

Artikels über frz. son: „Interessant ist bei dieser Arbeit,

das geistige Eigentum Gillierons an der Arbeit seines

Schülers festzustellen; jener drang in seinen Vor-

lesungen nur bis zur Feststellung des sekundären

Charakters von son und der Unterschicht bren, nach

seinem Grundsatz je ne fais pas d'etymologies be-

kümmerte er sich nicht um die Herkunft des Wortes

son; seinem Schüler gehören die etymologischen Speku-

lationen und die kulturhistorische Rundsicht." Mau

^ Scherzhaft soll in Offenbachs „Orpheus in der Unter-
welt" der Schauspieler Leonce ein J'o?<Vs' iiiie ruiture: Voulssez-
voux'/ den Zuschauern zugerufen liaben. Er wird deshalb
von Stapler, Bnr. iirnmm. S. 21 (im Kapitel „Du barbarisme")
getadelt.

1 Eine Stütze für die Annahme dieser Beziehung bildet

die von Nisard, l'ariximiismes, S. 193 belegte volkstümliche

ältere ,favon d'affirmer' : „.Je svavons oe que je svavons, et

si je ns sommes pas marohand de savon."

27
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sieht, durch die Aenderung der Per.son (je — //) wird

das Zitat eines von Gillieron selbst gehörten Öatze.s

zu einem Tadel , der weder ausgedrückt noch be-

ab.siclitigt war.

VI. Vcrbcs .s'ttMS radical (issir ist durch sortir er-

setzt worden, weil es ein „verbe decapite de son radical"

war: isscms wie fm-is^ona , ein altfi-z. nissir ist ver-

einzelt geblieben; rparir, so notwendig zur Unter-

scheidung von ,holen' gegenüber ,suchen', ist im Gegen-

satz zu ncqnrrir geschwunden, weil Formen wie qiiissrnl

als (juissent gefasst werden konnten, qurtcr schon

, betteln' geworden war; gcsir nur erhalten in ci-(jä,

il (jisait „qui prend un aspect plus habille"). Wieder
mnss ital.-dial. nescirc (= inde) anders erklärt werden

(vgl. REW. s. V. cxire. qtirrir hat auch noch andere

„tares" als den in späterer Zeit bei entwickelter

Pronomalpräfigierung iijifils /ssentl) kaum besonders

zu fürchtenden Zusammenfall mit issir : nachdem

ficrs — fcrir gefallen war, blieb das Schema qaicrs —
(/uer/r vereinzelt ; ferner herrschte Schwanken zwischen

den Infinitifvfonnen (jncrre und querir bis ins 17. Jahrh.

(Ekl)lom S. 6); vielleicht war auch „plethore se-

mantique" schuld: qverir ,suchen, holen, fragen, be-

gehren' — zu viel für diesen sprachlichen Figaro

!

Das Ital. hat chirdcrc ,fragen, verlangen', span. querer

,wollen, lieben' aus dem gleichen lat. quaerere ent-

wickelt.

VII. Tous les verhes fran^ais sont äefectifs (es

fehlt ihnen das Perfekt , das durch die verschiedenen

Typen seiner Bildung lebensunfähig wurde, da das west-

liche -is für Paris zu revolutionär war, im Gefolge des

Pf. schwand dann auch der Konj. Impf.). Heber die Gründe
des Schwindens des frz. Perfekts vgl. schon ganz ähnlich

MeiUet, GRM. I, 52, gegen die Verallgemeinerung von
Meillets Ansicht auf die deutschen Verhältnisse , wie

Gillieron tut, hat Reis ebenda 2, 382 protestiert,

allerdings nach einer ganz genau mit Gillierons An-
sichten über die Doppeldeutigkeit von je finis über-

einstimmenden Erklärung {er spielt Präs. = er spielt'

Pf., wo -e geschwunden war) gegi'iifen. Mit der Ab-
schaffung des Perfekts im Nordfrz., wo also „une

cause linguistique peut influeucer . . . le mode . de

penser", vergleiche ich das Schwinden der Suffix-

konjugation im Präsens: re Uia ila öna iJzont

(= j'ai usw.), sjboa ti'ihoa ilhoa öltoa ilboa (== je

bois usw.). vous aveZi wo bestehend, gehört als Anrede
au höher Gebildete gewissenuassen einem anderen

Sprachsystem an. Die Vereinheitlichung des Paradigmes
hat also der „Einordnung des Individuellen unter die

Allgemeinheit" A^orsohub geleistet (vgl. meine Auf-
säizc Nr. 11). Aehnlich steht es mit der Ersetzung des

lat. durch das romanische Futur. — Die Tatsache,

dass das südfrz. Pf. niclit ebenso geschwunden ist

wie das nordfrz., habe ich schon Zischr. 1912, S. 115
ebenso erklärt wie Gillieron, wobei ich den Spekulationen

Strohme3'ers über den „reflektierenden Charakter" der

Franzosen entgegentrat und in dem Uebergang des

Pi'ov. zu schwachen Perfekten und der Ueber-
nahme des -c -()- der starken ins Perfekt, Präsens

Ind. Konj. und Partizi)j einen (irund zur Erhaltung des ;

Tempus im Prov. erlilickte. — Nach Gillieron ist afrz.

sdvoir im Sinne von ,schmecken, riechen nach' nur
im Perfekt möglich, weil die Stammgestalt des Präsens
Zusaimmenhang mit srre , sarcur i)eseitigte: aber

I*]. Weber, Uober den (iclprauch \-ou dtvoir, laififiier.

pooir
,
saroir usw. im Altfrz. S. 24 belegt De dras

hkmehiz Qui scecnt In huee (= lat. piseis iiiare sapit)

und verweist auf ital. mi sa huono, sp. me sähe hien,

jjrov. me sap ho ,es schmeckt mir gut' (vgl. noch das

S(t di sale in der bekannten Dante-Stelle). Haben wir

also nicht doch ein altromanisches * sapere ,schmecken'
(ol) nun = lat. sapere oder allenthalben wiederhergestellt

unter dem Einfluss von sapor) V

VIII. SvhstHtdioi) deVeiyiiiohxjic frunraisc (t Vety-

iiiologie laliiie (dcparrr. urspr. zu pnrer ,schmücken',

wird zu pair bezogen ; eomparcr verliert aus dem-
selben Grunde seine Bedeutung ,kaufen', separcr stellte

sich als ein ,aus der Gleichheit bringen' cotnparcr

gegenüber
;
prrparer ersetzt apareiUer ,

das ,ähnlich

machen' bedeutete, und appreter, von dem es sich be-

sonders in den Ableitungen unterscheidet : appret-

prfparafion ; die besondere Beliebtheit von prcparcr
im Französischen erklärt sich aus dem Anklang an

pret,
prrt- : „Praepiarare est une fiction etA-mologique,

pre

<C are est, selon nous. une certitude etymologique.''

Das purer bedeutet nichts als eine Art Verbalvehikel).

Gillieron schreiljt : [falls prparcr dem Italienischen ent-

lehnt wäre] „dirait-on pircparer les esprits, se prepurer
pour mi voyage, se preparer « eomhattre, sc prcparer

des ehagrins, locutions dont aucune, en italien, ne se

traduit par prcparer : pircparer couvre l'italien prc-

parare, et l'italien ne couvre pas prcparer. Est-ce

lä l'etat d'un emprunteur vis-ä-vis d'un preteur?"

Aber ich finde bei ßigutini-Bulle und Petrocchi: prc-

jiararc gli aninii dci soldati alhi pugva, jn-epararsi

al dolore, all cimento, all' cstremo passo, tdla pur-

tenza, j)''^^PO'>'<^'>'e la mente a uno studio, V'animo a

una notizia, ptreparare patimenti, godimenti. Und
überhaupt ist ja aus dem semantischen Expandieren

in der entlehnenden Sprache nichts zu schliessen (vgl.

dtsch. sich genieren, blamieren, Blaiiiagc). Mit diesen

Bemerkungen soll nichts für Entlehnung von preparer
aus dem Italienischen gesagt sein. — Zur Stütze von
Gillierons Auffassung über altfrz. coniparer ,vergleichen,

kaufen' — nfrz. coniparer ,vergleichen' Hesse sich auch

ital. comparare ,vergleichen' — comp{e)rare ,kaufen'

heranziehen. Interessant ist auch das Verhalten des

Deutschen, das infolge seines hypertrophisch sich aus-

dehnenden oder besser vielfach zusammengesetzten
parieren den Zusammenhang mit „seinen" Kompositis
verloren hat: separieren ist nur lokal vorhanden (z. B.

im Wienei-ischen im Anklang an chamhre separc [sie]

:

separierter 'Kmoa.Tiv). präparieren nur bei Gj-mnasiasten,

daher rcjinrieren unter den Einfluss der Verba auf

-cricrcn gerät (renmncrieren
, föderiert, buscrieren):

in Oesterreich llcpernixr, ebenso scpcrdt offenbar nach

akcrdt (= akkurat), das selbst in grad einlenkt. Ist

also fürs Französische preparer
pre,.

pret
' <; are

,

so

öst.-dtsch. reperiercn, seperat = rcpcriren, seperat (il

appert ist \on apparoir als einzige Form übriggeblieben,

weil es volksetymologisch = // est opert ,es ist oifen-

kundig' ist; aperccroir behält die Konstruktion mit

s'apcrcecoir de. während ein * sc pcrceroir de heute

unmöglich ist, weil es als Komposition von (ip( rt gefasst

wird und einem s'apjiaraitrc de folgt). — Zum Begriff

der „Substitution assonante" (mois.ton > iiioincau, mois

d'aoiit, partir > separcr) wäi-e zu erwähnen, dass

;incli dies schon gelegentlich angenoiiimen wurde; so
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wird i'.iaucer von Brüclie, Ztsclir. 39, 081 als „falsche

Anlehnung" an cxaiiäirc erklärt (der gebildete. Laie

Deschanel in seinen Drfoniirition de Ja lani/uc fraiir.

,S. 218 ideutitiziert auf Grund seines Sprachgefühls

texaucer mit e.raudire) \ die Entwicklung des romanischen

\*invitiare ,gewöhnen' erklärt Schucbardt, Ztsch. 37,

1180 durch die „Anziehungskraft eines Wortes von

[ähnlichem Laut und Sinn" : initiare- Und im selben

^Artikel schreibt Schuchardt einen Satz aus Gillierons

Seele : „Mau übersieht gar zu oft den Balken im Be-

grifflichen, wo einem der Splitter im Lautlichen auf-

teilt"

Bonn. Leo Spitzer.

Karl R. v. Ettmayer, Der Rosenroman. Erster Teil
Stilistische, grammatische und literarhistorische Erläute-
rungen zum Studium und zur PrivatlektUre des Textes.

[= Repetitorien zum Studium afrz. Literaturdenkmäler,
hrsg. V. Karl R. v. Ettmayer, 1.]

Emil WJnkler, Das Rolandslied. [Repetitorien... 2.]

Beides: Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchh. 1919.

Was V. Ettma3-er veröffentlicht, ist (wenn man
auch nicht in allen Punkten mitgehen kann) stets

ausserordentlich fesselnd und anregend. Das gilt auch

von der voi'liegenden Schrift. Um so schwerer fällt,

sagen zu müssen, dass er ihr eine wenig glückliche

Form gegeben hat. Anschauungen, die vom Bisherigen

abweichen, können nicht wohl in einer Sammlung von
„Repetitorien" zum Ausdruck gebracht werden. Dorthin

scheint mir vielmehr nur Feststehendes und Allgemein-

Angenommenes zu gehören. Für solche Kompendien-
arbeit aber fühlt v. E. sich mit Recht zu schade. Er
gibt Neues oder versucht es wenigstens, denn auf der

vorgeschriebenen Seitenzahl kann er eben nicht viel

mehr als Andeutungen machen. Die grosse Rolle, die

Bi] Acueü in der zweiten Hälfte des ersten Teils

spielt, lässt ihn annehmen, „dass nicht bloss Kose
nach V. 4-1 als senhaJ für eine Dame anzusehen ist,

sondern auch Bei Äcueil!" (S. 7). (Was ein senhal

ist, sagt er dem Studenten nicht, sondern verweist

statt dessen auf Wechssler.) § 104 heisst es dann

sogar : „Damit ist aber auch die Frage des Verhältnisses

der Rose zu Bei Acueil gelöst. Die Rose ist kein

eigentliches Senhal im landläufigen Sinne, sondern der

allegorische Ausdruck für die stumme Liebe, die sich

der Konvenienz wegen nicht äussern darf. B e 1

Acueil ist das wahre Senhal für die vom
Dichter besungene Dame (von mir gesperrt) . . .

Damit fäUt aber auch die von G. Paris ... bis in

die neueste Zeit vorherrschende Auffassung, welche
die , Geliebte' mit der Rose schlechthin identifiziert

oder im ganzen Rr. I lediglich Gefühle des Dichters

ohne Beziehung auf irgendein körperliches Wesen er-

blicken will, — etwa ähnlich den spiritelli in Dantes
Vita nuova 1." Ja, in § 106 hest man: „Auch die

Darstellung Bei Acueils als Knabe zeigt an , dass

keinerlei geschlechtlicher Verkehr mit der Dame in

Frage kommen soll ..."

Ich sehe demgegenüber keinen Grund , von der

wohl allgemein angenommenen Ansicht abzugehen, wie
sie G. Paris in seinem „Manuel" § 111 ausgesprochen
hat: Bei Accueil stelle 1a honne grüce dar, die die

Frau (die Rose) bezeigt; ich würde es mit „Freundlich-

keit, Liebenswürdigkeit" übersetzen. Alles scheint mir

dazu aufs trefflichste zu passen : Bei Acueil ist Sohn

der Cortoisie, er gibt dem Liebhaber das Ueber-

schi-eiteu der Hecke frei (v. 2804) und erlaubt ihm.

den Duft der Rosen zu geuiessen ; wenn er sich vor

Schlechtigkeit und Torheit hüte, wolle er ihm sogar

dazu behilflich sein. Bel-Acueil hat für den Liebhaber

ein grünes Blatt neben der ersehnten Knospe gepflückt

(v. 2887 : V. E. sagt mit Unrecht , der Liebhaber

selber pflücke das Blatt „unter Bei-Acueils Mithilfe").

Dem Bei Acueil sagt der Liebhaber von seiner Ver-

liebtheit (v. 2895), und Bel-Acueil weist rhu nicht ab,

verbietet ihm aber, die Knospe zu pflücken [„Ccminient!

nie roules-vous honnir?" (v. 2921)]. Als aber Dangier,

nach V. E. die eheherrliche Gewalt, erscheint und den

Bel-Acueil zur Rede stellt, warum er den Liebhaber

zulasse (v. 2937), entweicht dieser und mit ihm Bel-

Aeueil. Später, nachdem Dangier dem Liebhaber ge-

stattet hat , die Rose aus der Ferne zu lieben, ver-

wenden sich Franchise und Pitic für ihn und ver-

langen von Dangier, dass er Bei Acueil zurückkommen
lasse, da der amnnt gerade ihn am meisten begehre

(v. 8309). Franchise, die beredsame, ruft ihn zurück

(3386). Nachdem nun Bel-Acueil wieder da ist, wird

der Liebhaber übermütig und begehrt die Rose zu

küssen (3397). Bei Acueil verweigert es nur mit

Rücksicht auf Chastee — aber da erscheint Venus
mit flammendem Schwert und zwingt ihn dazu — das

heisst doch wohl nichts anderes, als dass die Rose
selber der Liebe nicht widerstehen kann. Zu der

Deutung: Bel-Acueil^; Liebenswürdigkeit passt es auch,

dass Honte (Scham) und Malehouche (üble Nachrede)

den Bel-Acueil tadeln, und dass Jalousie ihn schliesslich

in einem Turm gefangen setzt; ebenso die von v. E.

erwähnte „Verschwörung" zwischen dem Liebhaber

und Bel-Acueil, und schliesslich der (für v. E. un-

erklärliche) Zweifel an der Charakterfestigkeit des

Bel-Acueil: der Liebhaber zweifelt eben daran, dass

der im Turm gefangene und von Dangier, Honte, Paor
und Malehouche bewachte Bel-Acueil diese Prüfung

bestehen werde. Hingegen sehe ich nicht, wie aU das

Vorstehende erklärt werden könnte, wenn Bel-Acueil

ein senhal wäre. Dass Bel-Acueil als Elnabe dar-

gestellt wii-d, liegt m. E. lediglich am grammatischen

Geschlecht des Wortes , beweist aber nichts für- den

„platonischen Charakter der GuustbeWerbung".

Dass Bel-Acueil bei G. de Lorris das Entgegen-

kommen der Dame (der Rose) bedeuten sollte, ist

auch die Auffassung seines ältesten Interpreten ge-

wesen : des Jean Clopinel. Bei ihm sagt der Freund

dem verzweifelten Liebhaber: „Quant Bel-Acuel fait

vous aura si biau semhlant cum il saura (Cor moult

set gens bei acuellir), Lors cleves la Rose cuellir"

(v. 8427 Michel), was Lantin de Damerey folgender-

massen kommentiert: „L'Ami . . . lui promit que s'ü

vouloit pratiquer ses conseils, il se trouveroit dans

peu en etat de cueillir la rose, c'est-ä-dire, ä parier

sans figure
,

qu'il obtiendroit les dernieres faveurs

de sa maitresse" (Ausgabe Meon I, 180). Um den von

Dangier, Honte, Paor und Malebouche gefangenen

Bel-Acueil sich geneigt zu machen, hat der Amant
zwei Wege : der eine führt durch das Hinterpförtchen

(„Vous enterres par l'uis derrih-e", v. 15 652 Michel),

wobei also Scham und Furcht der Geliebten betrogen

werden, der andere besteht in offenem Liebeswerben, dar-

gestellt durch eine Belagerung der Burg, worin Scham

und Furcht das Entgegenkommen gefangen halten,
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wobei Venus dem Amant hilft, indem sie mit ihi-er

Fackel Jionte. und paor in die Flucht jagt {Quant li

hrandons s'en fu voJes, Es-vos ceus declens afoles . .

Fuit-s'en Paor, Honte s'eslesse . . ., v. 22 255, 56, 71

Michel), d. h. die in der Dame erwachende sinnliche

Liebe besiegt ihr Widerstreben (Honte vergisst alles,

was Vernunft sie gelehrt hatte, v. 22 273), und damit

ist Bel-Acueil frei geworden. Schon v. 21 672 hatte

Venus der ihr verhassten Scham gesagt, diese könne

gegen sie nicht das mindeste ausrichten, sie würde

Bel-Acueil alles nehmen lassen: houtons et roscs ä

l)andon. Der (wegen des Urwaldes von Abschweifungen)

schwer zu entwirrende Sinn der Dichtung Clopinels

scheint mir demnach zu sein : der Liebhaber, der sein

Ziel auf Schleichwegen, durch List und Täuschung zu

erreichen versucht, wird scheitern; er versuche daher,

es auf geradem Wege zu gewinnen. Er steht also,

bei aller Verschiedenheit der Geistesrichtung, seinem

Vorgänger näher, als man anzunehmen pflegt.

Eecht haben dürfte v. E. mit seiner Deutung

von Dangier (S. 36) als der eheherrlichen Gewalt,

wofür er sich auf die Zitate bei Godefroy II, 420

beruft. Er hätte sie freilich abdrucken sollen und

darauf hinweisen, dass Suchier (Lit.-Gesch. I^, 216)

diese Figur als „Sprödigkeit" deutet.

Die Klarheit seiner (für die Studenten bestimmten)

Ausführungen wird durch die Art der Anordnung nicht

gerade erhöht. Was Dangier bedeutet, müsste natürlich

gleich zu Anfang gesagt werden, findet sich aber erst

im letzten Abschnitt „Der Eosenroman I. als Kunst-

werk". Ebenda erfährt man dann auch (nach längeren

Abschnitten über Wortbildung, Lautgebung usw.), was
Bel-Acueil nach v. E.'s Meinung bedeutet, und dass die

Rose kein eigentliches Senhal sei, sondern der alle-

gorische Ausdruck für die stumme Liebe. (Es heisst

doch aber v. 41 ff. ausdrücklich: Cele por qiii je Tai

empris . . . tant est digne d'estre ainee, Qu'cJ doit estre

Mose claniee!). In diesen Abschnitt über den Rosen-

roman „als Kunstwerk" ist auch sonst manches hinein-

gestopft, was dort nicht hingehört (z. B. ein § 114

über das Geschlecht de Lorris).

Andererseits vermisst mau Wichtiges. So wird

dem Studenten nicht gesagt, dass die Zeitgenossen den

zweiten Teil (und mit Recht !) für den weit be-

deutenderen hielten : von den etwa 200 Handschriften

bieten fast alle den ganzen Roman, nur ein paar den

Anteil des G. de Lorris mit kurzem Schluss ; wenn
Clopinel ihn nicht „fortgesetzt" hätte, wäre er uns

wahrscheinlich gar nicht erhalten. — Wenn man es

freilich übernimmt, auf ganzen 40 Druckseiten „von

allem etwas" zu geben und auf so engem Raum auch

Dinge behandeln zu müssen glaubt, die in anderem
Zusammenhang von Gewicht sind, hier aber eher stören

wie z. B. Kongruenz von tot , Häufigkeit von o und

arec usw.), so muss freilich vieles fortbleiben, was der

Student eigentlich „repetieren" sollte. — Wenn man
aber schon syntaktisch Bemerkungen macht, soUte man
nicht mehr von einem „Konjunktiv der Irrealität"
sprechen (§ 16). Uebrigens scheint mir der Satz in

bezug auf die zitierte Stelle auch inhaltlich anfechtbar.

Und was „Objektoide" sind (§ 46), wird, ohne Hinweis

auf v. E.s Ausführungen in ZfSL XLV, 319 ff., kaum
jeder Fachmann wissen — von den Studenten vielleicht

jeder Tausendste. —
Pädaoogtech geschickter hat sich l^mil Winkler

aus der Affäre gezogen. Er hat darauf verzichtet, viel

Neues zu bringen — aber er hat aus der reichen FüUe
der bisherigen Forschung das für den Studenten

Wichtigste recht glücklich ausgewählt. Auf den

40 Seiten behandelt er: Ueberlieferung, Inhalt, Stil,

Sprache (Syntax, Formen und Laute), Ort und Zeit

der Abfassung, den Dichter, Vorgeschichte und Nach-

leben. In § 1 sind als bedeutendste Ausgaben genannt

:

Gautier, Müller, Stengel: da Gautier in weitem Masse
von Th. Müller abhängig ist , würde ich ihn nicht

zuerst nennen. Zitiert wii'd nach der Ausgabe von

Gröber (Bibl. rom.) •, vielleicht hätte es sich emp-
fohlen, M = q(h) und u = ii zu scheiden, was das

Verständnis wesentlich erleichtert hätte. Was über

den Stil gesagt wird, ist gänzlich, das über die Sprache

Bemerkte z. T. dem Buche Vosslers: „Frankreichs

Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung" ent-

nommen, das S. 7 mit einer Warnungstafel: „Nicht für

Anfänger!" versehen wird. S. 24, Z. 10 ist die

Klammer an falscher Stelle geschlossen. W^as den

Ort der Abfassung betrifft, so wh-d in § 20 gesagt,

diese Frage sei aus sprachlichen Kriterien heraus nicht

zu lösen, da die Dichtung im wesentlichen in der

Literatursprache der Zeit geschrieben sei; die anglo-

normannischen Züge könnten aufRechnung des Kopisten

gesetzt werden. Nun zeigt sich aber der für das

Anglonormannische charakteristische Verfall des Zwei-

kasussystems auch im Reim (v. 312 = '294, 766,

2190 usw.). Man muss also entweder annehmen, dass

das Rolandslied von vornherein (um 1100) anglo-

normannisch gedichtet worden ist oder, was ich vor-

ziehe, dass der Oxforder Schreiber kein blosser Kopist,

sondern ein Ueberarbeiter gewesen ist. Bei der Ent-

stehungszeit folgt W. hauptsächlich Tavernier, dessen

Identifikation von Ehire mit Epirus und gar Iniplir

mit Urfa (Edessa) mir jedoch bei weitem nicht ge-

sichert genug erscheinen , als dass ich sie in ein

Repetitorium aufgenommen hätte. — Dass Turoldus

den Dichter bezeichnet, scheint mir, im Gegensatz zu

I

den auch von Winkler § 22 geteilten Zweifeln, aus

dem letzten Vers mit Sicherheit hervorzugehen: ich

übersetze ihn : „Hier bricht die lateinische Chronik

; ab, die Turoldus überträgt": faJt heisst nicht „endet"

(das wäre fnit), sondern „lässt aus, bricht ab" ;
mit

geste ist niemals das französische Gedicht bezeichnet,

sondern immer die Vorlage (v. 1685, 2095, 3181,

3262, 3742); in v. 788 {Deus nie citnfimde, sc la geste

en desmcnt) soU es „mein Geschlecht", „meine Familie"

bedeuten — aber das wäre doch durch ma geste aus-

gedrückt worden: weshalb ich diesen Vers lieber für

einen Zwischenruf des Dichters halte: „Gott möge

mich zerschmettern, wenn ich darin von der Chronik

abweiche!" W. hätte die verschiedenen Verse, in

denen geste vorkommt, zitieren sollen. — Ebenso

scheint mir auch der Sinn von dcclinet nicht zweifel-

haft: decliner, eigentlich „abbiegen", heisst so viel wie

vertere, nämlich „übersetzen, übertragen".— Die Zurück-

haltung, die W. „vielen, entschieden zu weit gehenden

Aufstellungen" Taverniers gegenüber empfiehlt, hätte

m. E. auf einen Teil dessen erstreckt werden sollen,

was W. anführt, z. B. auf die Hochzeit zu Chartres:

es ist zu schön, um wahr zu sein. — Im Abschnitt

„Vorgeschichte" (§ 24) folgt W. — m. E. mit Recht —
der neuereu Auffassung (Becker-Bedier-Tavernier). Den

Widersi)ruch, den mau zwischen v. 2910, wonach
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als Residenz Karls des Grossen L a o n erscheine, nnd
anderen Versen annimmt (z.B. 21)17), wonach in derselben

Rolle Aachen genannt wird, einen Widerspruch, den W.,

mit Olschki, „Der ideale Mittelpunkt . .
." als einen

„Lapsus" des Dichters oder eines Abschreibers be-

zeichnet, kann ich nicht entdecken : ( 'um je scrai

(t Loiin, rn ma atmhrr sagt doch nicht, dass Laon
die Residenz gewesen wäre : entweder heisst es nur,

dass Karl in Laon eine cumhrc gehabt hat (wie er,

nach V. 3992 , zu Aachen eine camhre voliice hat),

oder wenn cambre Apposition zu Loun ist, so heisst

es einfach: „in Laon, das zu meinem Krongut gehört"

[vgl. V. 2332: E Engicferre quc il tcneit sa camhre
und Ducange, Camera, 3: Provinciae etiam, aut urbes,

quae immediate Principi suberant, et fisci propra erant,

dictae (folgen Beispiele aus Gesetzen und Epen).] Dieser

Auffassung ist auch Gautier (Glossar, sub Chambre);
er übersetzt den Vers: Et, quand je scrai dans ma
rille de Laon.

Im allgemeinen wird man sagen dürfen , dass

Winkler die Aufgabe, die er sich gestellt hatte, so

gut gelöst hat , wie es auf dem engen Räume nur

irgend möglich war.

München. Lerch.

Max Wieser, Deutsche und romanische Religiosität.
(Fenelon, seine Quellen und seine AVirkungen.) Berlin,

Furche-Verlag. 184 S. «". M. 6.-50.

Besser wäre der Untertitel vorangestellt worden.

Denn mit Fenelon beschäftigt sich der Verf. doch in

erster Linie und liefert dadurch gleichzeitig einen

Beitrag zur deutseben und romanischen Religiosität.

Mit jenem Titel freilich wäre das Buch schon äusserlich

mehr zu einer fachwissenschaftlichen Untersuchung
gestempelt worden. Als Lektüre für weitere Kreise

wäre es dann nicht in Betracht gekommen, für den
suchenden Fachmann aber sein Inhalt desto klarer ge-

kennzeichnet gewesen, während der obige Titel wohl
manchen Leser einmal zu dem Buche greifen lässt,

der es jedoch bald enttäuscht aus den Händen legen

wird.

,W. geht von einer Parallelerscheiuung der Re-
formation, dem spanischen Mystizismus aus , der in

Frankreich Wurzel fasste und durch Fenelon besonders

in Deutschland zur Verbreitung und Entwicklung ge-

langte. Der Verf. weist dabei die Grenzen der Ver-
wirklichung einer Ethik der „reinen Liebe" auf, wie
sie in Fenelons Mj-stizismus vorliegt, und zeigt, dass

dieser Mann, der als erster (vor Kant) die vollkommene
Uneigennützigkeit des Sittlichen gesehen und damit

sein Leben zu erfüllen geglaubt hat , zugleich am
stärksten die Einmischung selbstischer Gefühle in das
selbstlos sittliche Handeln an sich erfahren und der
Sentimentalität, wie er die Zuchtlosigkeit des Ge-
danken- und Gefühlslebens bezeichnet, selbst den
grössten Vorschub geleistet hat. Dem stellt W. die

Religion und Sittlichkeit Luthers gegenüber, der durch
den Blick für die Wirklichkeit und die demütige
Selbsterkenntnis die Gefahren der Selbstüberhebung
und Selbstvortäuschung überwindet, die der spanisch-

französische Mystizismus in sich birgt.

Besonderes Interesse verdienen das .j. und 6. Kapitel

des II. Teiles, die von dem Rationalisten und Sozialisten

Fenelon handeln, und das 4. und 5. Kapitel des

III. Teiles, in denen der Sentimentalität der Fenelon-

schen Ethik gegenüber das Wesen des deutschen
Geistes gezeichnet wird. Man vei'gleiche • axich z. B.,

was Chr. Fr. Weiser in der Einleitung seines vor-

trefflichen Werkes „Shaftesbury und das deutsche
Geisteslelien" (191G) über das deutsche Prinzip sagt.

Darmstadt. AI b ert S tr eu b er.

Augusto Boullier, I Canti Popolari della Sardegna.
Traduzione italiana con note, introduzione e appendicc
di Raffa Garzia. Bologna, Stabilimenti Poligratici

Riuniti. 1916. XXVII, 245 S.

Mutettus Cagliaritani raccolti da Raffa Qarzia.
Bologna, Stabilimenti Poligratici Riuniti, lyl7. -"ill S.

Das Buch von Auguste Boullier, Essai sur

le dialecte et les chants populaires de la Sardaigne

war 1864 erschienen und im folgenden Jahre neu auf-

gelegt worden. Es ist eines der geschmackvollsten

Bücher über die Insel , mit Sympathie und Sach-

kenntnis geschrieben, und überrascht heute noch durch

das tiefe und verständnisvolle Erfassen der mannig-

fachen Aeusserungen und Regungen der sardischen

Volksseele. Ein Vorwurf wurde freilich gegen das

Buch erhoben, nämlich, dass es die eigentliche Volks-

dichtung übergehe. So Pitre (Studi di poesia popo-

lare, Palermo 1872), S. 357: „. . . se io non m' in-

ganno, egli non Jia risposto a' hisogni che si senioiio

di una illitfitrazionc dei rcri canti ^wpoJari sardi. II

non avcr egli fatto la dehita distinzione tra poesia

e canto popolarc, ne stahilito i limiti di questo e di

quellet, e dove V uno finisca e dore cominci V ultra,

e quali sicno i caratteri e le fonti d' amendue, fa si

che il suo libro non possa per questo lato consultarsi

a ftdcmza e con notabile profitto di chi vuole andare

molto addentro in (fiesti studj." Und auch ich machte
bei aller Anerkennung des grossen Wertes des Buches
Reserven in dieser Richtung (Die sardische Volks-

dichtung, Festschrift z. XII. allg. Deutschen Neu-
philologentage, Erlangen 1906, S. 233), und ähnlich

Raffa Garzia noch 1907 in seinem Bullettino

Bibliografico Sardo V, S. 63.

Der Fortschritt der .Wissenschaft führt über die

notwendigen und nützlichen Irrtumer hinweg zu immer
klarerer Erkenntnis. Die Studien über die sardische

Volksdichtung mussten sich, durch mannigfache

Schwierigkeiten gehemmt, mühsam ihren Weg bahnen.

Meine obenerwähnte Jugendschrift, die Raffa Garzia

liebenswürdig und duldsam „^7 piii organico e garbat

o

lavoro di qucsti cmni suUa poesia prjpolare sarda"

nennt , enthält manche Irrtümer , die später durch

Garzia, andere Forscher und mich seihst richtiggestellt

wurden, und wie ich, hat Garzia im Laufe der Jahre

in mancher Hinsicht seine Anschauungen über die

sardische Volksmuse geändert und verbessert. Es ist

freilich bequemer, bei der einmal geäusserten Meinung
starr und selbstherrlich zu beharren; aber aufrichtiger

und wissenschaftlicher ist es, wenn es auch schwerer

fallen mag , seine Irrtümer zu bekennen und aus den

eigenen und fremden zu lernen, um der Ei'kenntnis

näher zu kommen.
Raffa Garzia haben die mit der sardischen Volks-

dichtung im besonderen und mit der Volksdichtung

überhaupt verbundenen Probleme jahrzehntelang be-

schäftigt und ihm keine Ruhe gelassen, von einer
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seiner Erstlingsschriften „Legijcndo Je Giustiniane"'

,

(Cagliari 1897) angefangen bis zu den jüngsten Ver-
öffentlichungen

; er hat das gesamte Material gesichtet

und geprüft und selbst neues hinzugefügt, und immer
wieder hat er alle diese Fragen durchgedacht. Keiner
kennt den ganzen Stoff so gründlich wie er.

Es ist richtig, dass Boullier die „volkstümliche"

Dichtung Sardiniens unbekannt geblieben war; aber

wenn er aus der „halbgelehrten" so gut die Art und
den Charakter des sardischen Volkes erkennen konnte,

so kommt das davon her , weil die Kluft zwischen
,,2J0es/a pojiolare" und „poesia semidotta"' nur eine

scheinbare ist und in Wirklichkeit überhaupt nicht be-

steht. Das ist heute die Ueberzeugung Garzias. Alle

die Definitionen, die man von der „eigentlichen" Volks-
dichtung geben wollte, halten der Prüfung nicht stand.

Wenn Pitre als eines der Kennzeichen der Volks-
tümlichkeit die Anonj-mität anführt, so hält dem Garzia

entgegen, dass sich gerade unter den von Spano ge-

sammelten Liedern , die man als nicht volkstümlich
ansieht , viele anonyme befinden ; andererseits kennt
man von ganz volkstümlichen Strophen den Verfasser
mit Namen. So schreibt Andrea Mulas in seinen

Poesie dialeitaJi tissesi (Sassari 1902) ein in vielen

Döi-fern des Logudoro bekanntes Wiegenlied dem
Dichter Antonio Maria Mulas aus Tissi zu, der
es vor 95 Jahren improvisiert habe ; heute singt man
das Liedchen überall im Logudoro, und niemand hat
eine Ahnung, dass ein tissesischer Dichtdi- sein Ur-
heber ist. Und Garzia führt noch weitere ähnliche

Beispiele an (Boullier, Traduz.,

Anm. 4). Des weiteren bezeichnet

zeichnend für die Volksdichtung: „. .

sua forma non ha concetto, non versa,

parola che esca dalla mente, dnlla

Einleit. S. VII,

Pitre als kenn-

. qtieJJo che nella

non fräse, non
mctrica e dal

rocabolario della hassa e indottu (/cntr.'' Es ist

Garzia leicht , nachzuweisen, wie falsch gerade diese

Behauptung ist. Die Volksdichtung — zum mindesten
die der südlichen Länder — ist gerade im Gegenteil
voll von Künsteleien und gezierten Ausdrücken ; ihre

Sprache ist alles eher als der reine Volksdialekt der
ungezwungenen Unterhaltung. .,/? popolo m genere,

quando cania, si (dlontana pii't o nwno dalle forme
rcrnacole, talvolfa Ic ahhandona del tiiiio, per assv-

mcrne aJtre p/'ii elcrate, pit\ raggcnt/h'tc e addirithira

Jcitcraric" sagt An t. Ive, Canti pop. velletrani, S. 13,

den Grrzia anführt. Gerade die sardische Mutos-
Dichtung ist in dieser Hinsicht sehr lehrreich; sie

wimmelt von Italianismen und Latinismen : in den
nuoresischeu Mutos, dieBeUorini veröffentlicht hat,

finden sich zahlreiche nichtnuoresische Formen, Wörter
im Gewände des sog. „rolgnrc iUustrc^ , d. h. der als

Muster angesehenen Sprache des Tirsotals, sodann
Wörter mit merkwürdigen Akzentverlegungeu, wie sie

in der Umgangssprache nie vorkommen, am Versende
aber durch den eigentümlichen Rhythmus des sardischen

Gesanges möglich sind, da am Ende alle Silben gleich-

massig hinausgezogen werden. Bellorini hat solche

Betonungen wie ach/na ,Traube' für dchina, femina
,Frau', online ,Mann' usw. ganz richtig als „licenza

poetica" bezeichnet. Ja, auch in syntaktischer Be-
ziehung leistet sich die sardische \'olks- und volks-

tümliche Kunstdichtung Freiheiten , die in der ge-

sprochenen Sprache unerhört sind. Eine Stelle aus

einem Gedicht von Cubeddu, die Garzia, Trad.

Boullier, S. XVII, Anm. 5 wegen ihrer „leziosaggini"

anführt, ist auch in dieser Hinsicht beachtenswert.

Custu fiore delicadu

mi V hat dadu
sa matessi Citerea;

. V ha regoliu a su manzami
dae sa manu
pro In dare a sa niia dea.

Die in der Schlusszeile angewandte Stellung des

Possessivpronomens vor dem Substantiv nach italie-

nischem Muster ist im gesprochenen Sardischen, wie

mir jeder Sarde bestätigen wird, ganz unmöglich.

Und hinsichtlich der Metrik besteht auch keines-

wegs die Kluft zwischen volkstümlicher und volks-

tümelnder Dichtung (wenn ich so die trefflichen italie-

nischen Bezeichnungen popolare und popolareggianiv

deutsch wiedergeben darf), die Pitre als Regel aufstellt.

Es bestehen beständige Wechselbeziehungen zwischen

beiden in dieser Beziehung wie sonst. Und somit ist

die schroffe Trennung zwischen beiden überhaupt un-

möglich, und man muss beide Aeusserungen der Volks-

psyche ins Auge fassen und vergleichen, wenn mau
sich von dieser ein richtiges Bild machen und die

Zusammenhänge verstehen will.

Deshalb hat sich Garzia dazu entschlossen, das

in einen unberechtigten Misskredit gekommene Buch
von Boullier unter Hinweglassung des gänzlich ver-

alteten Kapitels über den Dialekt zu übersetzen und

mit ergänzenden Bemerkungen zu versehen. Die Ein-

leitung und die Zusätze Garzias sind natürlich für den,

der das Buch des Franzosen schon kennt, das Inter-

essanteste an , der Veröffentlichung. Garzias Ansichten

über die Stellung der volkstümelnden zur volkstüm-

lichen Dichtung habe ich schon hervorgehoben. Natür-

lich unterscheidet sich die erstere mit ihi-en mehr oder

minder bewussten Kunstabsichten „durch ihre Pro-

portionen, ihre Tonart, ihre Ziele und ihre Ansprüche"

(Trad. Boullier, S. XII) nicht unwesentlich von letzterer;

was aber beiden gemeinsam ist, ist ihre „identitii di

Tita sensifira e affettiva, identitü di gusto, ideniitii di

tono: poesia rificssa'' (ebd.).

a) Nar' ita f appu rafhi

chi non mi poris hiri

lautet die Torrada eines kampidanesischen Vierzeilers

(Mutettu) der Sammlung Mango. Kunstvoller ent-

wickelt heisst es in einem logudoresischen Mutu in

einer der 'Spano'schen Sammlungen, in einem Mutu,

dessen Verfasser, Tommaso Satta aus Ploaghe,

bekannt ist i

b) Possihile a fantas penas
non ti mores, coro ingrntu!

Narami ite t' hapo fattu

qui de mc non ti nd' appenas?
Manen samhen in sas venas

giuio, et tue non mi eres.

(Trad. Boullier, S. XI). Und in einem logudoresischen

Lied der volkstümelnden Richtung bei Spano heisst es

:

c) Ite appo fattu, nara,

chi appenas mancu mi miras?
Cando passo, te retiras,

non mi das mancu sa cara.

Was ist daraus zu folgern? — „Che il popolo cssere

roUcitivo (cssemju'o b), c il pacta popoJarcggiantc {es. c)
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.>/ cquifcilf/oiio 2WI' la natura delV officio ehr compiono
rispetto aJ motivo deJ s/iigulo mdiricluü che V ha
concepiio e espresso in forma xommaria e spef:so grczza

{es. a); la differensa sta nella qiialitu del canto,

j)crche V uno — pojjolo essere coUettivo — resta nelV

ümhito cT ima consuetudine poetica consolidatasi, se c

hcita V espressione, ncUa fräse nmsicale, e V altro

— poeta popolareggianie — fa del motivo ü teina

d' iina nuora ispirazionc, o »teglio, d' im artcftcio

niaggiore c taholia migliorc; ma anche costui, se fa
piii in grande c compie il destino dei raffassonaiori

di sciupare la freschczza e la senipliciti) di un motivo

poetico, non ccssa di essere un individuo di quel

popolo, essere rollettivo, in mezzo al quäle r nato il

motivo, non perd'i una dclle qualiiä stesse di quelV

essere, e quindi a questo non poträ non inaccre ü suo

canto." (S. XII.) Jene zwei Zeilen der Torrada des

kampidanesischen Mutettu sind nach dem Verfasser

jene „Monaden" oder „unreduzierbaren Elemente",

von denen Gorra sjjräch (Delle origini della poesia

urica del Medio Evo, Turin 1895). An anderen Bei-

spielen zeigt Garzia, wie den sardischen Liedern immer
ein solches einfaches Motiv zugrunde liegt, und nicht

anders verhält es sich mit der festländisch-italienischen

Volksdichtung '.

Ausführlich kommt Garzia auf diese Gedanken
zurück in der Einleitung zu seiner grossen Sammlung
von ] 000 cagliaritanischen Mutettus. Das Blutettu ist

ein siebensilbiger Vierzeiler von dem Bau ahab oder

seltener ahha; zwischen dem ersten Teil (den ersten

zwei Verszeilen) und dem zweiten pflegt kein be-

grifflicher Zusammenhang zu bestehen ; den ersten

Teil nennt man strrrimmtti, den zweiten hotin-rimmtu,

im Logudoro istcrria bzw. torrdda. Das l;gtiPrrim^ntu

ist nach G. die „Monade": „accenni, sfumature, il

lieve tremito di un' anima commossa" ; das Volk fühlt

das Bedürfnis , diese Zweizeiler zu einem Liedcheu
abzurunden, zu ..vieren" (quadrare), wie Garzia sagt

(Mut. Cagl., S. 20), oder, wie man sardisch sagt , zu

„torrai". Das stcrrimmiu ist also nur die nachträg-

liche Ergänzung aus musikalischem und rhythmischem
Bedürfnis; irgendein Einfall ist dazu gut genug, oft

ist es ein wahres „Reim dich, oder ich fress dich"

(Beispiele dafür gab ich Sard. Volksdicht., S. 252 f.),

„Difficile sapere un nndu, facilissimo quadrarlo con
un distico" (Mut. Cagl., S. 24). Dass das logudo-

resische nmtit nichts anderes ist als ein entwickelteres

muteitu, und dass auch im_ Logudoresischen blosse

Vierzeiler (hattorinas) vorkommen, andererseits auch
das kampidanesische mutettu entwickelt wird , dass sie

also wesenseins sind, hat Garzia schon früher gezeigt

(Bullettino Bibl. Sardo V, S. 62. 75), und ich habe
mich entgegen meiner früheren Annahme ihm an-

geschlossen (Beiheft 57 zur ZRPh., S. 1 ff.).

Auch die musikalische Struktur des Mutu weist

auf den ursprünglichen Zweizeiler. Es sind drei sieben-

' In ganz ähnlicher Weise zeigt Menendez Pidal
in seinem soeben im Druck erschienenen bedeutsamen
Discurso acerca de la Frimiliva Poesia Urica JtCfpanula,

Madrid (1919), S. 87 ff., dass gewisse volkstümliche Villan-
cicos von wenigen Verszeilen das Motiv oder den Keim

t(rf tema inicial o el germen) der literarischen Serranilla ent-

( halten, Zeilen wie

i Por üo pasare la Sierra,

(jentil senana Miorena Y

silbige Zeilen, die dritte, ist aber nur eine Wieder-
holung der zweiten in höherem und schrillerem Tone;
um das Mutu zu vieren, werden die zwei Verse des
ersten Teils auch in dem musikalischen Satz wieder
aufgenommen. Es ist ein besonderer Vorzug von
Garzias Sammlung, dass er, einer einst von mir- ge-
gebenen Anregung folgend, auch die Melodien beigibt.

Neben den schwermütigen Mutettus gibt es auch
solche mit einer fröhlichen Melodie , bei denen der
erste Teil begrifflich mit dem zweiten ein Ganzes bildet;

es sind dies Liedchen burlesken oder satirischen In-

halts, nie Liebeslieder; sie werden von den Männern
auf der Fahrt nach den Landfesten gesungen, und zwar
nur im Campidano. Nach dem Eefrain heisst man sie

SU tfrallallcra. Schon Beih. ZRPh. 57, S. 3 sprach
ich die Vermutung aus, dass diese Ai-t von Mutettus
eine Nachahmung der katalanischen nach Melodie und
Inhalt sei. Dieser Ansicht schhesst sich Garzia au,

und er bemerkt, dass nach dieser Melodie auch die

I
obszönen gesungen werden, selbst wenn sie nach Art

j

der eigentlichen Mutettus mit begrifflichem Riss

I

zwischen beiden Hälften gebaut sind.

Wie ist das eigentliche Mutettu entstanden, und
! wie alt ist esV Dass es nach seinem eigentlichen

Inhalt als Liebeslied uralt sei, wie die Liebesdichtung
überall auf Erden, ist auch Garzias Ansicht; den da
und dort vorkommenden Anspielungen auf historische

Vorkommnisse misst er keinen besonderen Wert bei,

da sich die Mutu-Dichtung ständig erneuert und immer
an Zunächstliegendes anknüpft. Auch das sardische
Volk hat seine Liebe und seinen Hass vom ersten
Tage an gesungen. Dem Stoffe nach wird sich die

Volksdichtung gleichgeblieben sein, die Form mag sich

verändert haben, „altre forme , certo , ma la stessa

sostanza, e in questa la stessa originaHtä etnica"

(Mut. Cagl., S. 44). Garzia glaubt, dass der Zwei-
zeiler das Ursprüngliche sei, vermutlich in Achtsilbern

(wie in der Tat die hattorina in einigen Dörfern des
Innern noch achtsilbig ist; Bellorini, Canti pop.
amorosi raccolti a Nuoro, S. 33); von den Spaniern
hätten dann die Sarden gelernt, das Mutu zu vieren

;

„Cornice moderna di cose antiche" (S. 45). Die
spanische Copla ist metrisch dem sardischen Mutettu
identisch; zwar gibt es viele Coplas mit begrifflichem

Zusammenhang zwischen dem ersten und dem zweiten
Teil, aber auch solche mit „incoherencia enire los dos

primeros y los dos idtimos versos" (Rodriguez
Marin, Cantos pop. espanoles II, 100. 1). Aber
noch überzeugender sei die merkwürdige Gewohnheit,
nach den vier Zeilen der Copla eine fünfte ein-

zuschieben, die das Motiv der ersten wieder aufnimmt
und erlaubt, die dritte und vierte Verszeile, aber dies-

mal mit Umstellung, zu wiederholen

:

/ Ctidndo qucrrd la Virgen
De las Angustias
Qiie tu ropa y la niia

Se doblen juritas!

De los dolores

Que tu ropa y la mia
Juntas se doblen!

(Rodriguez Marin, Nr. 2779). Für ähnliche

j\Iidos torrados fehlt es nicht an Beispielen in den

sardischen Sammlungen. Das Einschiebsel des fünften

Verses ist für die Miitos torrados geradezu charakte

ristisch.
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Wenn die Nachahmung nach spanischen Vor-

hildern für diese Art von gekünstelten Formen als er-

wiesen gelten darf, so lässt sich für Garzias Annahme,

dass das vierzeilige Mutu erst mit den Spaniern Mode
geworden sei, kein eigentlicher Beweis erbringen.

Garzia selbst weiss recht wohl und gibt zu, dass der

Vierzeiler allenthalben dem volkstümlichen Liebeslied

eigen ist (vgl. sardische Volksdicht., S. 249); auch

der Riss zwischen den beiden Teilen findet sich ander-

wärts. Nichts spricht also an und für sich dagegen,

dass die Sarden aus eigenem Antriebe zu dem Vier-

zeiler gelangt sind; aber beweisen lässt sich weder

die eine Annahme noch die andere. Was dagegen

Garzia ganz bestimmt wahrscheinlich macht , ist die

Entstehung der längeren Formen, nicht nur in Sar-

dinien, sondern auch auf dem Festlande, aus ursprüng-

lichen Zweizeilern, entgegen den früheren Ansichten.

Es mögen gelegentliche Einwirkungen spanischer

Coplas auf sardische Mutos stattgefunden haben, wie

denn Wechselbeziehungen aller Art sich bei der Be-

rührung zweier Kulturen immer einstellen werden.

Aber Garzia sagt selbst (S. 48): „II Uitore crrcJierä

invano ndJa mia raccoJta im »mtettu die riproduca

ffddmrnte una copla." Gewisse Motive finden sich

in diesen wie in jenen, aber sie finden sich in Italien

ebenso und in der Liebesdichtung anderer Völker

nicht minder. Sie gehören zu den Bildern, in denen

der Mensch allenthalben von der Liebe spricht. Garzia

hat den einzelnen Liedern seiner Sammlung zahlreiche

Parallelstellen aus den verschiedensten Liebesliedern

anderer Völker, vor allem der südromanischen, bei-

gegeben, die diese Wahrheit eindringlich vergegen-

wärtigen.

Wenn Garzia auch das vierzeilige Mutu seiner

Form nach für spanisches Lehngut hält, so wohl haupt-

sächlich deshalb, weil er selbst aufs klarste in seinem

Anhange zur Uebersetzung von Boullier, S. 197—222

..Ritmica Sarda" bewiesen hat, dass die meisten

metrischen Formen der gesamten „poesin poitolurcygi-

nnte" in Sardinien die spanischen sind , wie sie denn

auch grossenteils die spanischen Namen beibehalten

haben. Auf diesen wichtigen und inhaltreichen Ab-

schnitt von Garzias Buch, auf den ich hier nicht näher

eingehen kann, möchte ich ausdrücklich verweisen.

Der prächtige Band mit den 1000 cagliaritarischen

Mutettus, der in einer äusseren Ausstattung erscheint,

wie sie für solche Verötfentlichungen bei uns .leider

längst legendär geworden ist, zeichnet sich durch un-

übertreffliche Sorgfalt in Umschrift und Kommentar
aus. Eine genaue Tafel über die Art der angewandten

Zeichen und die Aussprache geht voraus mit manchen
beachtenswerten Bemerkungen über Einzelheiten. Wenn
(S. 65) bei der Verbindung des Artikels mit Wörtern

wie cihhp-a, ("-ondulu, cujfu das 6- nicht wie sonst

intervokalisch zu -i- wird, so möchte ich nicht mit G.

daraus eine Regel konstruieren : „Per eccezione, poi,

non muta suono se precede ia, ih, o io, iu, seguiti

da due consonanti", sondern die Sonorisierung erfolgt

deshalb nicht, weil es sich um spät aufgenommene
Fremdwörter handelt.

. G. hat die Mutettus nach ihrem Inhalte an-

geordnet , zuerst solche verschiedenen Inhalts (Vari

1— 44), dann die Liebeslieder (Amorosi 45—844), die

den Hauptinhalt bilden und wieder nach den ver-

schiedenen Motiven verteilt sind, die satirischen und

burlesken (845—944)
1000).

Die Liedchen werden
da und dort an ähnliche

diesen oder jenen Dichter

endlich die obszönen (945 bis

sagt G., S. 52 den Leser
Stellen anderer Lieder, an

oder an ein anderes Volk
ermnern, „nta sempre egli, riiornando cuUo Sfiuardo

didla visione lontana al ranto del po2)olano cfußiari-

tano , ritrorcrä in una piega del pjeiisiero , in una
fräse, in un argitzia quel scgno pnrticoJare che niani-

festa Ja persona efniea hen chiara e rilevata, ora con

la fieresza che non transige, ora con la passione

eloquente, qua nel dolore che hrucia, la' nello scherno

frizzante'^. Und so ist es. Wer diesen Band auf-

merksam durchliest, wird sich von der fest umrissenen
Eigenart der cagliaritanischen Psyche einen Begriff

machen können. Zwar verleugnet der Cagliaritauer

seine sardische Natur nicht. Garzia, der überzeugt

ist , dass die äussere Form des Mutettu von aussen

her gekommen ist, besteht darauf. Man bemerkt im
Leben Gagliaris, das so oft den Herrn gewechselt hat

und vier Jahrhunderte lang spanisch gewesen war,

manche Eigentümlichkeiten, die spanischer oder italie-

nischer Import sind , aber im Grunde ihres' Wesens
sind auch die Cagliaritaner Sarden geblieben; derselbe

trotzige Unabhängigkeitsdrang, dieselbe Charakterart,

derselbe Geschmack wie im Innern des Landes. Die
spanische und die sardische Kultur haben sich berührt,

und es fanden natürlich Einwirkungen statt, „ma
V indigena, se qua e lä assorhc c assiniila, non concedc

ianto da scemarc la forza che le proviene dalV orga-

nismo ormai costitiiito j'crö nel contrasto fra la forza

c il diritto, fra la iracotanza mereanfilc che ccrca äi

mascherare le suc hrame con gl/ splendori e le lusinghc

d' un intrapresa che si vuole civilizzatrice, e la fierczza

isolana paga della sua vifa inferiore e esperta della

malragita umana, pwssono avvenire e avvengono
sovraj^^osizioni, niai qiiei congiungimenti che riescono

ialrolta a creare nuovc sorti" (Bull. Bibl. Sardo V,

157.) Gewiss, daran ist nicht zu zweifeln. Doch hebt

auch G. hervor, dass der Cagliaritaner sich doch in

mancher Hinsicht von den übrigen Sarden unterscheidet,

z.B. durch seine grosse Spottsucht, „lüde spesso, troppo,

anche, il cagliariiano, e non risparmia se stesso" (Mut.

Cagl., S. 52). G. führt diese Eigenschaft darauf zurück,

dass die verschiedenen Fremdherrscliaften mit ihren

Enttäuschungen den Cagliaritaner skeptisch gemacht
hätten; so hätte er gelernt Jl riso mordace e causlico

che aguzza spietatamente V ironia e punge c fa male
con la sua amarezza" . Mir ist in Sardinien stets die

Aehnlichkeit des Lebens in Cagliari und in Alghero

aufgefallen; in beiden Städten herrscht ein heiteres

Leben , das von dem melancholischen im Inneren

Sardiniens absticht; in beiden liebt man Musik und
ein reichliches gutes Essen, in beiden ist man etwas

schwatzhaft, klatschsüchtig und ironisch. Ganz richtig

kennzeichnet Palomba, Tradizioni, usi e costumi di

Alghero (Arch. Stör. Sardo VII, 223—240) die alghe-

resisch-katalanische Dichtung als „poesia romaniica.

Icggendaria . . con fondo storico . ., .spesso con caratiero

sopraiutto satirico c hurlesco". Und dieser letztere

Charakter trifft ja eben auch für die cagliaritanische

zu. Die Cagliaritaner und Algheresen haben sich auch

immer gut verstanden, und gemeinsam ist ihnen aucli

ihre Antipathie gegen das spiessbürgerliche Sassari.

Ob nicht der katalanische Einschlag in Cagliari seinen



Jl)'.( 19'iO. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 11. 12. 410

Auteil an der Eigenart der Cagliaritaner und ihrer 1

Aehnlichkeit mit den katalanischen Algheresen hat?
!

I

Womit ich gewiss nicht sagen will, dass sich die Be-
i

wohner von Cagliari und Alghero nicht auch wesentlich

unterscheiden; der Cagliaritaner ist eben, wie G. ganz

richtig hervorhebt, immer noch in den wesentlichen

Aeusserungen seiner Psyche Sarde, und der Algherese

ist durchaus Katalane geblieben und tut sich etwas

darauf zugute

:

„. . . nosaltres seni fiUs de Catalimya'' singt stolz

der algheresische Dichter ßamön Clavellet (vgl.

Garzia, Bull. Bibl. Sardo V, 194 und die Bemerkungen
von Palomba in Arch. Stör. 8ardo VII, 223—240,
die Garzia, Mut. Cagl., S. 48, Anm. wiedergibt).

Garzia hat den glücklichen Einfall gehabt, seinem

Mutettu-Bande als Anhang zwei Skizzen in Wechsel-
gesprächen beizugeben, deren Verfasser der caglitari-

tanische Novellist Luigi Pompejano ist; die eine

heisst „Fastiggu" (= kat. frsteig), was man deutsch

vielleicht am besten mit dem bur&chikosen „Poussage"
übersetzt, die andere: S' arrdg.a ddercjta „die gerade

Strasse" (Via Santa Margherita). Diese Skizzen er-

schienen einst in der Zeitschrift „La Vita Cagliaritana"

I (1900); Garzia hat sie sorgfältig transkribiert und
mit italienischer Uebersetzung versehen. Sie geben
einen ausgezeichneten Begriff von dem Leben in den
volkstümlichen Vierteln der sardischen Hauptstadt und
treffen vorzüglich den lebhaften und spöttischen Ton
der Umgangssprache mit ihren charakteristischen

Wendungen und Ausdrücken. Eine dritte Beigabe
sind einige gleichfalls transkribierte Szenen aus einem
Gelegenheitslustspiel „Un' Avventura di Carnevale",

das zwei cagliaritanische Studenten, Emanuele Pili
und Virgilio Tolu, zu Verfassern hat, ebenfalls

sprühend von cagliaritanischer Bosheit. Gut getroffen

ist dabei die sprachliche Charakteristik der einzelnen

Personen und besonders die des Maurers PeWu Nieddu,

der den Typus des cagliaritanischen Arbeiters dar-

stellt. Für die Sprache der niederen Volksschichten

ist das velare l vor dentalen Verschlüssen kenn-

zeichnend, das auch für r eintritt {p(;lda = petra\
aslmUa = ashirta; fglza = forza), und von dem ich

schon Laut]., S. 73 gesprochen habe ; in ganz vulgärer

Rede, wie in der Pefdus , tritt dieses velare f sogar

intervokalisch ein {Sil igmini = nornrn; sa libbcr-

ttuti).

So ist der Mutettus-Band zugleich ein Denkmal,
das Garzia seiner Vaterstadt errichtet hat , von deren
Leben und Treiben er S. 54 ff. ein zusammenfassendes,
farbenprächtiges Bild entworfen hat. Die herrlich am
weiten , bergumsäumten Golfe gelegene , im Sonnen-
scheine und Meeresglanze gebadete, amphitheatralisch

aufsteigende Stadt mit den hochragenden, pisanischen

Türmen von goldgelber Patina, mit dem wimmelnden
und krabbelnden Volksleben in den engeren Strassen
der Altstadt, den prunkvollen Kirchenfesten und Um-
zügen, den geschwätzigen Gevattern und Gevatterinnen
und seinen picinlihns dq (ß'oTti, den hungrigen und zer-

lumpten, aber stets munteren und auf- Streiche be-

dachten Strasseujungen mit ihren Körben, die das Ge-
müse und die Fische vom Markte ins Haus bringen;
all das zieht an uns vorüber in Garzias beredten Worten,
in den Mutettus und in den angefugten Skizzen.

Ist es noch nötig, zu sagen, dass die Anmerkungen
und Worterklärungen eines so ausgezeichneten Kenners

des sardischen Lebens und der sardischen Sprache
eine Fülle von wertvoller Belehrung enthalten V

Ein kleiner Fehler ist G. in der Trad. Boullier,

S. XV, Anm. unterlaufen, wo er die logudoresischen
Verszeilen

:

Non bei torras a ti ponncr fora,

beUa, ch' accisas sa genta chi ^lassat

mit : Non farti veder fuori una seconda volta, — bella,

che uccidi la gente che passa übersetzt , während
accisas mit Mi incanti^ zu übersetzen ist (von odöisarc,

eööisare = span. hechizar); die Form von okk/'crr

,töten' würde ohkies lauten ; übrigens heisst es in dem
von G. angeführten cagliaritanischen Mutettu ganz

sinnentsprechend

:

No abarris affacciada

ch' inr/mtdsa sa genti. —
Mut. Cagl., S. 474, Anm. spricht G. von dem in

Cagliari so oft gehörten Ausruf „acdottäul", eigentlich

„durchgepeitscht" (sollst du sein!). Er sagt ganz

richtig: Peru V espressimie ha perduto qualsiasi carat-

tere d' imprecazione; nnzi . . .; c' e in essa un buleno.

sc non d' aiiiniirazione, di rispetto per V iiomo scaltro

che la sa farc." Gewiss ist das Wort des span.

azotado, es wird aber in Cagliari in all den Fällen

gebraucht, wo man im Italienischen Accidcnti\ ruft,

ein Ausdruck , der ja heute auch neben seiner alten

Bedeutung als Fluch eine abgeschwächtere hat und als

Ausruf der Verwunderung gebraucht wird; da aber das

Wort auch als Fluch angewendet wird, wird es vielfach

'

in euphemistisch abgeschwächten Entstellungen ge-

braucht
, wie den allgemein üblichen Accideiiqjoli,

Äcciderba; eine reiche Musterkarte führt Crocioni
aus Arcevia an (II dial. di Arcevia, Rom 1906, S. 50)

:

accidrria, accidenzio, accidewpo, accicdria, accininc,

accimogo, aceistraece, arcipölla, acciprete, accipicchio,

und ähnliche finden sich überall in Italien. Das
cagliaritanische und auch sonst im Campidano (nicht

aber im Logudoro und Nuorese) gehörte accoitdu

(Frauen gegenüber auch aöcottdäa), ist nichts anderes

als ein ebensolcher scherzhafter Euphemismus für das

italienische accidenti.

In dem Mut. Nr. 544 druckt G.

:

Jij Id setiinf is botius

dr dott' is pottrlckarius!

(übersetzt: Ma che rompano i barattoli — di tutti gll

speziali); in Nr. 740 ähnlich:

— a kki di g.ali' ggiitta.

kandu iirkas a mrnei!

(che ti venga un accidente — quando mi cercherai),

und 848: A kki dpjgas arn^ri (che possa provare un

forte spavento !), ebenso 883, 900. Ich hatte Beih.

Z E, Ph 57, 8 (Nr. 1) das: A kki drijgas arr<yri mit

Fragezeichen versehen und „Hast du unrecht?" über-

setzt, da ich in dem a = aut sah, das im Sardischen

Fragesätze einleitet. Garzia hat mit seiner Auffassung

zweifellos recht (vgl. Nr. 838, Anm.), aber er hätte

meiner Schreibung nicht folgen sollen und a>jki, akki

in einem Wort drucken sollen. Denn dieses aijki (und

mit Assimilation akki) hat mit « = aut nichts zu tun
;

es leitet, wie die Beispiele zeigen, Wunschsätze ein,

und lautet auch aijku (z. B. bei Atzcni, Vocab. Sardo-

Ital., Cagl. 1897, u. d. W.: ancu ti pozzas isquartarai!

,che tu possa scoppiare !'), genau so im logud.-nuor.,

z. B. nuor. Anku sias isprrdyv ! ,che sii disperso'

(richtiger perduto), Riv. Trad. Pop. I, 654. Vgl.

28
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Arcb. Stör. Sardo VII, 173, Nr. 38. Im Cagliari-

tauischen ist es an In ,class' aagelelmt. Aber ur-

«lirünglich ist es wohl mit altit. anco, kors. ancu
,anche' (F al c u c c i, 69j, s\An. anque'^ und den REW
488 aufgezählten Wörtern (die teilweise auch den
Eiufluss von kc zeigen) verwandt; der Ursprung dieser

Wörter ist nicht aufgeklärt (s. Meyer-Lübke,
REW 488); bei einer eingehenden Untersuchung der
verschiedenen Funktionen dieser Partikeln, die dring-end

notwendig wäre, würde die Anwendung im Sardischen
besonders zu beachten sein. Die bisherigen Deutungen
sind unbefriedigend ; vielleicht liegt ein Wort zugrunde,
das mit altpreuss. «Hr/rt ,ob' (Berneker, Die preuss.

Sprache, 280), altlitauisch mifju (Portunatov, Kuhns
und Schleichers Beitr. VIII, 114) urverwandt ist.

Zu dem Namen des bei Cagliari gelegenen Dorfes
Einlas, das im Dialekt Su Mmasu heisst, sagt G.,

Mut. Nr. 773, Anm. „dallo spagn., per dii-e il villaggio

piü vicino a Cagliari", leitet es also von span. nias
ab. Das ist schon aus .syntaktischen Gründen wenig
wahrscheinlich ; näher liegt kat. wfas .Gehöft' = mun-
suin; doch könnte erst die Orts- und Siedeluugs-

geschichte hier das letzte Wort sprechen.

Das Mut. 919 vorkommende munza'(a.uch miingHta)
,Magd' (donna die basso eervizio) hat nichts mit log.

iimnsa ,grobe Arbeit' (strappazzo) zu tun , dem. cp.

nmnga entspricht = mtmia ; es ist das span. moza,
kat. mossa mit einem «,-Eiuschub , der auch sonst
häufig ist (log. metizus mengus, nb. mcius = melius);
das z wird im Cagliarit. gern nach n und r stimmhaft
{haniellu = it. cancello, usw.; Garzia, Mut. Cagl,
S. 71). Uebrigens lautet das Wort sonst im Camp,
und Log. auch vii'izza, muzz4ta (s. Spano, u. d. W.).

Mut. Nr. 881 kommt vtaöconi vinrazzn vor; G. über-
setzt ,ghiozzo', erklärt aber das Adjektiv nicht; es ist

fitmizsu ,graufarben, dunkel', log. fcrulättu nach der
Farbe des Stengels des Eutenkrautes (1. feruhi , cp.

feürra, fiilrra).

Auch sonst kommen manche interessante und von
den Wörterbüchern noch nicht verzeichnete Wörter
vor , besonders die aus den bekannten Gründen in

diesen meist übergangenen Ausdrücke der geschlecht-
lichen Sphäre , meist bildliche und scherzhafte An-
wendungen, wie niJcku .nicchio' für ,vulva' (vgl. schon
lat. concha in diesem Sinne bei Plautus) : j)irikQkhi
dasselbe; Idhlcla (wohl zu dem Kinderwort Mkklti
,Vogel'), pillona (zu pilldni), arre/'g.a, öibüdäa, arre-
iranga für ,penis' ; shurrai (43, A. u. 949, 1) in der
Bed. ,cancellare, cassare' ist span. borrar; in der
obszönen ,spargere il seme' (vom Manne), ,secernere

esprimere durante il coito muco uterino' (von der
Frau) entspricht es aber italienischen Wörtern, - z. B.
dem römischen sburä (Castro dei Volsci : ihurrä
,mandar fuori lo sperma' ; Vignoli, Studi ^Romanzi
VII, 293), mail. sboradura (Cherubini II, 122),
auch piemontes., zu liurro ,Butter' (vgl. das tosk.

sbrodarc).

' nunijue kommt zwar .sclioii im Poema del Cid vor,
und man nimmt gewöhnlich au, dass (UK/tic eine daraus
zu.sauimengezogeue Form sei. \'ielleicht ist aber (diiiiic.

das noch in vielen spanischen Dialekten der Halbinsel und
Amerikas lebt, das ursprüngliche um! «inirjue durch die
fn'lhe Einnii.schung von aiUi entstanden-, vgl. kat. avc,
ntKiiir .obgleich', tosk. (uiahe .sebbene' (Parodi, Tristane
Hicc. (ILXXXXMII) und sard. fi>jl:usl:} ,obgleich'.

Raffa Garzia hat mir die Ehre erwiesen, daß er mir
seinen prächtigen Mutettu-Band mit dem schönen Bei-

satz „ncl nomc della Saräeyna noslra" gewidmet hat.

Ich sehe darin noch mehr als ein Zeichen unserer

nunmehr fünfzehnjährigen , durch den Wechsel der

Zeiten und die Zufälle des äusseren von uns un-

abhängigen Geschehens unwandelbaren Freundschaft;
ich sehe darin ein Symbol jener Arbeitsgemeinschaft
und menschlichen Solidarität , die keine nationalen

Schranken kennt. Als Fremder habe ich vor fünfzehn
Jahren den Boden der alten Mittelmeerinsel betreten,

und sie ist meine zweite Heimat geworden, an die ich

durch uuzerreissbare Bande des Erlebens und der Er-

innerung, der Liebe und Freundschaft für immer ge-

kettet bin. Und so glaube ich Garzias schöner Gabe
mich am besten würdig zu zeigen, wenn auch ferner-

hin meine Arbeit vorzüglich seiner schönen Insel und
ihren sprachlichen und kulturellen üeberlieferungen

gewidmet bleibt . . .: c a dir di Sardignn

Lc lingitc lor non si seniono sfanclir.

M. L. Wagner.

Ludwig Pfandl, Graf Schallenberg (1655—1733) als

Saminler spanischer Dramen. S.-A. aus dem Zentral-
blatt für Bibliothekswesen. Hrsg. von Paul Schwenke.
XXXVI. Jahrgang. S. 97-108. Leipzig, Otto Harrasso-
witz. 1919.

Es ist sehr zu bedauern, dass die Bestände der

deutschen Bibliotheken an spanischen Drucken des

16. und 17. Jahrhunderts im Grunde noch wenig be-

kannt sind. Jede derartige Veröffentlichung muss
daher mit Freuden begrüsst werden, nicht zuletzt des-

halb , weil dadurch interessante Streiflichter auf die

Geschichte der literarischen Beziehungen zwischen

Spanien und Deutschland im 17. Jahrhundert fallen.

Wie Pfandl in der Einleitung zu vorliegender Studie sehr

richtig bemerkt, wird „die landläufige Ansicht, Calderön

sei in Deutschland vor Gerstenberg, Goethe, Schlegel

und Gries so viel wie unbekannt gewesen, sich er-

heblich zu wandeln haben, sobald sich in soundso

vielen deutschen Bibliotheken, und zwar in erster

Linie in Privatsammlungen, bereits vor und um 1700
seine Werke nachweisen lassen" (S. 97).

Pfandl hat bereits wiederholt aus den Beständen
der Münchener Hof- und Staatsbibliothek wertvolle,

zum Teil nur in einem Exemplar bekannte Drucke
nachweisen können und liefert uns in vorliegendem

kleinen , aber iuhaltreichen Aufsatz , an dem kein

Freund des altspanischen Dramas vorübergehen kann,

neue Aufschlüsse zur Kenntnis der Bibliographie des

spanischen Dramas. Es handelt sich um die Bibliothek

des ehemaligen Augsburger Domherrn Graf Schallen-

berg , die zum weitaus grössten Teil der Münchener
Hof- und Staatsbibliothek einverleibt wurde und sechs

Bände der Comedias escogidas (1, 8, 9, 12, 17, 31),

den Band Flor de las doce Comedias (Madrid 1652),

je einen Band Comedias von Calderön, Lope de Vega,

Guillem de Castro, Juan Cabeza und eine Reihe Einzel-

drucke aus dem 17. Jahrhundert enthält. Ich ver-

zichte auf Einzelheiten , weil ich sonst den ganzen

Aufsatz abschreiben müsste.

Pfandl erwähnt auch meine Notiz im l>itbl. 1916
(S]i. 2.'')l/252) über die Pn'mera parte de las Comedias
de Guillem de Castro, Valencia 1618. Auf die E.\istenz
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dieser Ausgabe (en la Impresion de Felipe Mey juuto

a San Esteuau) hat zuerst H. A. Rennert in seine!"

Ausgabe von Ingratitud por amor (Philadelphia 1898)

aufmerksam gemacht. Zuletzt hat H. Merimee in seinem

monumentalen Werk; L'art dramatique ä Valencia

(Toulouse 1913) darüber gehandelt (S. 699).

Schliesslich darf ich noch erwähnen, dass die

kritische Beschreibung der Comedias escogidas, die

durch Stiefels Tod unterbrochen wurde, von mir fort-

gesetzt wird. "Wie Pfandl sehr richtig bemerkt (S. 101),

ist die Sammlung „ein Schmerzenskind der spanischen

Dramenforschuug". Nicht zuletzt aber deshalb, weil

es bis jetzt noch niemand unternommen hat, einmal

festzustellen, in welchen auch für uns Deutsche er-

reichbaren Bibliotheken die einzelnen Bände vorhanden

sind. Das gilt in noch höherem Masse von den

Comedias de diferentes autores und den anderen

kleineren Sammlungen spanischer Dramen.

W ü r z b u r g. A d a 1 b e r t H ä m e 1.

I

F. A. Heinichens Lateinisch-deutsches Schulwörter-
buch. Neubearbeitung. Neunte Auflage von Dr. Heinrich
Blase, Dr. Wilhelm Reeb, Dr. Otto Hoffmann.
Mit einem Abriss der lateinisclien Lautgescliichte. Wort-
bildung und Bedeutungsentwicklung sowie der römisclien
Literaturgeschichte. Leipzig und- Berlin, B. G. Teubner.
1917. LXXVI, 940 S. 8". Geb. M. 9.—.

Die 9. Auflage des „grossen Heinichen" will, an

den bewährten alten Grundsätzen festhaltend, „zugleich

den neuen Bestrebungen dienen : sie will die allgemeine

sprachliche BUdung des Schülers fördern, ihm das

Verständnis für das Sprachleben und seine Er-

scheinungen und Gesetze erschliessen". Wenn ich,

als Deutschlehrer, hier auf dieses lateinische Wörter-
buch hinweise, so tue ich es aus der Ueberzeugung
heraus, dass es die Bestrebungen derer wirksam fördert,

welche in der engen Vei-bindung des deutschen mit

dem klassischen Unterricht die Aufgabe unser huma-
nistischen Bildung, speziell der G3-mnasialbildung, sehen.

Dieses Ziel kommt zum Ausdruck durch die Ein-

leitung, in welcher „besonderes Gewicht auf die Be-

ziehungen des Lateinischen zum Griechischen und
Germanischen gelegt ist". Der Abschnitt über „Die
lateinischen Laute" (§ 16—118, S. XI—XXXVI) be-

ruht auf sprachvergleichenden Grundsätzen, wobei wie
das Griechische so auch das Germanische in weitestem
Masse beigezogen ist. Das sprachliche Material ist

angeordnet nach den Grundsätzen, die uns Germanisten
gewohnt sind : Schrift und Aussprache, Vokale (in be-

tonter Silbe': Ablaut, Umlaut usw., in unbetonter Silbe,

in Mittel- und Endsilben), Konsonanten usw. In der

Wortbedeutungslehre (§ 181—218, S. LI- LXI) ist

weniger auf das Deutsche verwiesen, aber schon die

Erklärungen des Begriffsgebietes eines Wortes und
des Bedeutungswandels sind ja lauter Beispiele für

das Verhältnis zwischen Sprache und Denken, somit
auch für das Sprachleben im Deutschen. — Weniger
zur Geltung kommt das Deutsche in dem Abschnitt
tiber die Wortbildung (§ 119—180, S. XXXVII—LI).

Anknüpfungen an das Deutsche würden auch hier

dem deutschen Schüler oder Studenten die Bestand-
teile und die Entstehung eines lateinischen Wortes
begreiflicher, greifbarer macheu. Und noch ein Wunsch

:

Vielleicht könnte noch ein kurzer Paragraph eingefügt

werden über die Einwirkung des Lateinischen auf den

deutschen Wortschatz, also über das lateinische Fremd-
wort im Deutschen. Für den Lateinlernenden kommt
diese Aussicht auf das Fortwirken des Lateinischen

nicht unmittelbar in Betracht, aber es wird doch gerade

auch diese Beziehung des Lateinischen zum Deutschen
bei dem Benutzer des Buches auf lebendiges Interesse

stossen.

So möchte ich diese Einleitung in den „neuen
Heinichen" ein Musterbeispiel nennen für die Methode,
wie das Deutsche und das Lateinische sich gegenseitig

im Unterricht befruchten und wie auch in der Latein-,

stunde die Kenntnis der Muttersprache gefördert

werden kann. Dies gilt aber natürlich nicht nur für

die Schule, sondern ebenso für den Selbstunterricht,

auch für den Germanisten, der doch die Fühlung mit

dem klassischen Altertum immer wieder auffrischen

soll und nie verlieren darf.

G r ei f s w al d. G. E h r i s m a n n.

Jörgen Forch hamm er, Systeniatil< der Sprachlaute
als Grundlage eines Weltalphabets. Archiv für experi
mentelle und klinische Phonetik. I.April 1914. S. 281 ff'

Eine anregende Schrift , die über mancherlei

phonetische Fragen Nachdenken lehrt. Allerdings leitet

den Verfasser ein wenig das esprit de si/sthne, was ja

nach dem Titel unschwer zu erraten ist. Auch ergeht

er sich mehr in Neubenennungen, als gerade nützlich

ist. Denn hier soll man aus praktischen Gründen
konservativ sein, auf die Gefahr hin, dass die alte Be-

nennung nicht ^enau bezeichnend ist. In einer Reihe
von Fragen sucht er alte Erklärungen neu durchzu-

denken. — Vor allem begnügt sich F. mit der alten

Definition der Konsonanten und Vokale nicht. Er
definiert jene : „Bei ihrer Bildung tritt immer ein be-

stimmtes Artikulationsorgan am Mundboden mit einer

bestimmten Artikulationsstelle am Munddach in Ver-

bindung , um mit dieser einen Verschluss oder eine

mehr oder weniger starke Enge zu bilden." Vokale
aber definiert er: „Für die Vokale . . . finden wir als

gemeinsames Charakteristikum, dass mehrere Artiku-

lationsorgane gleichzeitig ganz unabhängig voneinander

bestimm.te Stellungen einnehmen, um den Mundräumen
eine ganz bestimmte Form ,Resonanzform' zu geben"

(S. 295). Und er polemisiert gegen die alte Auf-

fassung: „Man sieht, wie irreführend es ist, wenn man
bei den Vokalen von einer Artikulationsstelle redet,

indem eine solche Bezeichnung die Aufmerksamkeit von

den charakteristischen Eigenschaften des Vokals, näm-
lich der von seiner Resonanzform herrührenden Klang-

farbe, ablenkt, und einen kleineren Teil derselben in

besonderer Weise hervorhebt."

Ich habe dem Verfasser entgegengehalten, dass

die Zungenstellung der Vokale sprachwissenschaftlich

ihre besondere Bedeutung hat , dass beispielsweise

die Entwicklung der k - Laute durchaus von ihr ab-

hängt. So leugnet er auch keineswegs die Wichtig-

keit der Zungenstellung bei den Vokalen, aber er hält

es nicht für gut, „bei ihnen eine bestimmte Stelle als

Artikulationsstelle hervorzuheben, weil es die Aufmerk-

samkeit von der Gesamtbildung ableitet" (briefliche

Mitteilung).

Das Hauptverdienst des Aufsatzes selie ich in der

Behandlung und Systematisierung des Vokalismus und

bis zu einem gewissen Grade auch iu einer Neu-
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einteüuug des Konsonantismus. Forchhammer hat

sich hier der Mühe unterzogen, in eingehenden Be-

sprechungen meine Einwendungen zu entkräften oder

wenigstens seine Gründe zu nennen. Beim Konsonan-
tismus kann ich nicht restlos mit ihm gehen. Beim
Vokalismus dagegen ist wohl sein Weg der rechte.

Bei den Vokallisten , wie sie etwa Passy und
Vietor aufstellten', fiel eins auf: Es gab zwei Reihen
])alataler (vorderer) und nur eine Reihe velarer

(hinterer) Vokale. Oder anders ausgedrückt: Es gab

1. vordere Vokale, bei denen sich der Resonanzraum
von A zu i immer mehr verengte (Zungen und Lippen
nähern sich) ; 2. hintere Vokale , bei denen sich der

Raum von a zu u erweiterte (Zungen und Lippen
arbeiten auseinander) ; 3. gemischte Vokale, bei denen
von oe zu y die Länge der Resonanzraums gleich

blieb (Zunge und Lippen arbeiten parallel nach vorne).

Waren dies palatale (vordere), gemischte Vokale (i.e,

0, y), so fehlten, den Vokalsystemen velare (hintere),

gemischte Vokale. Das kam daher, dass die ge-

schlossenen Varianten der Reihe in unseren west-

europäischen Sprachen nicht oder doch nur gelegent-

lich vorkommen. Wohl aber trifft man sie in slavischen,

asiatischen und anderen Sprachen.

Forchhammer unterscheidet zwei Varianten , eine

offene cc, eine geschlossene: bl, die mit der Zungen-
stellung wie bei o, u und der Lippenstellung wie bei e, i

artikuliert werden. D. h. a ist ein gespreiztes o oder ein

velares e ; bl ist ein gespreiztes u oder ein velares i.

Wer seine Organe geschult hat und mit derBildungsw^eise

von o und v vertraut ist, wird auf diese Beschreibung
hin die Laute bilden können. Welches aber ist der

Laut , der mit Lippenartikulation wie £ und Zungen-
artikulation wie c produziert wird? Das ist das A
(reines a !). Auch das kann jeder an sich nachprüfen,

er muss nur s und c offen genug bilden

!

So haben wir also v i e r Vokalreihen, nicht drei,
wie die westeuropäischen Phonetiken bisher lehrten.

Eine vordere; s e i, eine hintere: c o u, eine vordeie

gemischte: ce 3^ (den Ausdruck „gemischt" lehnt

Forchhammer ab), eine hintere gemischte A, a, w.

Man kann, wenn man will, diese vier Reihen in

der alten AVeise in Form eines Dreiecks buchen, das

allerdings nur über vordere oder hintere Artikulation

und über Höhe des Zungenrückens Auskunft gibt, wes-

wegen ForchhamMer das Dreieck perhorresziert. Die
Aktion der Lippen kann man mit einem Kreischen
(Rundung) oder einem Strich (Spreizung) darüber

schreiben

:

oben

hl Lippen u

vorn
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„Dido"? — A. S. Ferguson, The Plays of George
Cliapman II. — Allan H. Gilbert, Milton on the

Position of Woman IL — John Orr, Gormont et Isem-

bart, Critical Notes on M. Bayot's Edition (Les Classiques

Franfais du Moyen Age Paris 1914). — E. T. Griff iths,

The Original Edition of the „Sireine" of Honore d'Urfe. —
M. Blakemore Evans, The Staging of the Donau-
eschingen Passion Play II. — Edwin H. Tuttle, Notes
on the „Pearl". — G. C. Moore Smith, The Use of an
Unstressed Estra-metrical Syllable to Carry the Kirne. —
Ders., Izaak Walton and John Donne. — lt. G. Wright,
Henry Brooke's ..Gustavus Vasa" : a Correction. —
Marshall Montgomery, „CursedHebenon" (or„Hebona").
— H. Oskar Sommer, The Sloane Manuscript 2936

(British Museum.'. — Paget Toy n b ee. An alleged Note
bv Boccaccio on „Inferno" XIX, 13—21. — Reviews:
M. Redin, Studies on Uncompounded Personal Names
in Old English (Allen Mawer). — -1 Trca-<nrii of Seven-

teenth Century Verse ed. bv J. Massingham (H. C. J.

Grierson). — Ü. Hecht, Robert Burns (W. P. Ker). —
C. F. Jacob, The Fouiidations and Nature of Verse

(T. B. Rudmose-Brown). — L. Vincent, La langue et le

.style rustiques de G. Sand; G. Sand et l'amour; G. Sand
et le Berry; Le Berry dans l'ceuvre de G. Sand (Jules

Dechamps)! — B. Con'stant, Adolphe ed, par G. Kudler

(J. G. Robertson). — A. Levi, Le palatali piemontesi

iC. Foligno). — M. Scherrer, Kampf und Krieg im
deutschen Drama (F. E. Sandbach). — Minor Notes:

A. H. Koller, The Theory of Environment I. — J. E.

Wells, First Supplement to A Manual of the Writings
in Middle English. — E. A. Kock, .Jubilee Jaunts and
Jottings. — H. E. Cory, Edmund Spenser. — R. E.

Zacchrisson, Engelska Stilarter. — R. C. Whitford,
Mad. de Stael's Liter.ary Reputation in England. — F. Y.

Eccles.La Liquidation du Romantisme. — V. v. Hei den

-

stamm, Selected poems transL by C. W. Stork. —
New Publications.

Modern Philology XVIII. 3. July 1920. Romanic Section

Part I; H. Carrington Lancaster, La Calprenede
Dramatist. — E. S. Sheldon, Some Roland Emendations.
— K. Pietsch, The Madrid Manuscript of the Spanish
Grail Fragments. — George Tyler Northup, „Caballo

de (jJinebra".— Besprechungen: Irving Babbitt. Rousseau
and Romanticism (E. Preston Dargan). — Emil Winkle

r^
Französische Dichter des Mittelalters II : Marie de France_

Modern Languages. A Review of Foreign Letters, Science

and the Arts. 1920, 4: April: L. A. Magnus, On
Reading and Writing. — .5: June: E. W. Scripture,
Epilepsy and Speech. — A. Crespi, Benedetto Croce. —
D. L. S'^ayers, The Tristan of Thomas I. — D. L. Sa-
vory, A Norfolk Poet. — H. R. Chillingworth,
Laiigviages in Ireland.

Studies in Philology. University of N. Carolina XVII, \.

Jan. 1920: E. S. Sheldon, Romance and Romanic. —
O. H. Grandgent, Dante's Verse. — 0. To wies, Forms
of Asseveration and adjurative prepositional Phrases in

Old French. — C. R. Baskervill, Dramatic Aspects of

Mediaeval Folk Festivals in England. — W. M. Dey,
A Note on Old French „Por" in English. — T. P. Cross,
A Welsh Tristan Episode.

Journal of Philology XXXV: J. E. Gillet, The Catbarais-

Clause in German Criticism before Lessing.

De Drie Talen. Juni u. Juli 1920: H. Poutsma, The
Subjunctive and Conditional in Principal Sentences.

Moderna Spräk XIV, 1—2. Febr. 1920: Carl O. Koch,
Etüde sur la langue de Romain Rolland. (S. I— 36). —
S. B. L i 1 j e g r e n och R. E. Z a c h r i s s o n , Kommentaren
tili John Halifax. — 3. März: Hilmer Gillqvist,
Österrike och Franz Grillparzer. — Heinz Hungerland,
Ernst A. Meyer, E. Theodor Walter, Benno Rosen-
bund, En prepositionsfräga i tyskan. — 5. Mai: Claes

Oldin, über Der Hollbart. Eine Erzählung von P.

Rosegger. Mit Kommentar hrsg. von Carl S. R. Collin

und Üeinz Hungerland.

Indogermanische Forschungen XXXIX, 1/2: W. Streit-
berg, Karl Brugmann. — Ph. Wegener, Der Wort-
satz."— K. Brugmann, Das gotische -ada-Passivum.

—

F. Holthausen, Wortdeutuugen. — J. Loewenthal,
An. Loki. — J. Bruch, Nhd. Attich. — E. Kieckers,

Zum Accvisativus absolutus im Gotischen. — F. Kluge,
Gr. rji-jT.rAiriL, angels. finnHef — K. Brugmann, Dissi-

milation bei garderobe und parterre.

Zs. für Deutschkunde. 1920 34, h: W. Brecht, Wesen
vmd Werden der deutsch-österreichischen Literatur —
H. W e s t e r b u r g , Zur Behandlung Uhlandscher Charak- »

teristiken in Prima. — Literaturberichte: O. Weise,
Sprache und Sprachwissenschaft.

Jahrbuch der Qoethe=Qesellschaft 7: .1. v. Kr ies, Goethe
als Naturforsolier — A Me tz , War schon im ,,Ur-Faust"
die „Rettung" des Helden vom Dichter beab-sichtigt? —
0. Pniower. Der Teufelspakt in Goethes „Faust". —
G. Cohen; ]\Iignon. — R. Paasch, Goethes Gedicht
„Vermächtnis". — H. Sitte, Goethes Akropolis-Palmen.
— Gedichte Knebels an Goethe. Hrsg. von H. G. Graf. —
Briefe an Goethe aus Oesterreich-Ung.arn. Hrsg. von
A. Sauer. — B. Pick, Goethes Münzbelustigungen. —
Nachträge zu Goethes Briefen. I. An Philipp Seidel.

Mitgeteilt von H. G. Graf. IL Au Theodore Edme
Mionnet. Mitgeteilt von W. Deetjen. III. An Christian
Gottlob V. Voigt. Mitgeteilt von H. Mack. — Nachträge
zu Goethes Ge.sprächen. Mitgeteilt von H. G. Graf.
1. Sulpiz Boisseree. 2. Therese. — Karl v. Knebels
„Bilder aus dem Leben". Mitgeteilt von H. G. Graf. —
Fr. Lienhard, Goethes Elsass. Festvortrag 1920.

Spräk och Stil. Tidskrift för nysvensk sprilkforskning XX,
12: Natan Lindqvist, Spräkliga konsekvenser av
Fichtes „.Jag". — Erik Luudin. Behandlingen av in-

finitivmärket ,att' i nusvenskan. (Forts.) — .1. E. Hylen,
Adjektiv utan obestämt neutrum singularis. — Sverker
Ek, Smäverser i Agneta Horns lefverne. — Rüben G:son
Berg, „Rabeners Bref-ställare". Ett bidrag tili 1700-

talets vardagsstil. — Frans de Brun, Ordet forfader
ännu en gang. — Till Redaktionen ingängna skrifter. —
Meddelande frän Redakt. av Svenska Akademiens Ordbok.

Revue germanique. ll'^annee. No. 2: J. Dresch, Sophie
de Laroche et aa famille. — R. Lalou, „Antoine et

Cleopätre" a Lopera. — A. Fournier, Le roman
allemand.

Englische Studien .54. 3: A. E. H. Swaen, Contributions
to Old-English Lexicography. — Walther Fischer, Zur
Biographie Kaspar Heywoods — S. B. Liljegren, Be-
merkungen zur Biographie Miltons. — Gustav HUbenej,
Der Kaufmann Robinson Crusoe. — Besprechungen.
Kügler. ie und seine Parallelformen im Angelsächsischen.
Berlin 1915 (Walther Fischer). — ten Brink, Chaucers
Sprache und Verskunst. Dritte Aviflage, bearbeitet von
Eduard Eckhardt. Leipzig 1920 (Richard .Jordan). — Klein ,

(Willy), Der Dialekt von Stokesley in Yorkshire, North-
Riding. Nach den Dialektdichtungen von Mrs. E.Tweddell
und nach graramophonischen Aufnahmen der Vortrags-
weise ihres Sohnes T. C. Tweddell. (Palaestra 124.)

Berlin 1914 (Rich'iird Jordan). — Beowulf nebst den
kleinen Denkmälern der Heldensage. Hrs». von F. Holt-
hausen. 4.. verbesserte Auflage. Heidelberg, C. Winter.
I. Teil: Texte und Namenverzeichnis. 1914. IL Teil:

Einleitung, Glossar und Anmerkungen. 1919 (Walther
Fischer^ — The Old English Version of the enlarged
Rule of Chrodegang together with the Latin Orisinal. —
An Old English Version of the Capitula of Theodulf
together with the Latin Original. — An Interlinear Old
English Rendering of the Epitome of Benedict of Aniane.
By Arthur S. Napier. (Earlv English Test Society,

Original Series, No. 1501 London 1910 (for 1914) (A. E. 11.

Swaen). — Thiemke, Die me. Thomas Beket-Legende
des Gloucesterlegendars kritisch herausgegeben mit Ein-
leitung. (Palaestra 131.) Berlin 1919 (W;ilther Fischer).

—

Wilson's Arte of lihetorique. Edited bv G. H. Mair.
(Tudor and Stuart Library.) Oxford 1919 l'Otto Mahisl. —
Jahrbuch der deutschen Shakespeare Gesellschaft. Im
Auftrage des Vorstandes hrsg. von A. Brau dl und M.
Förster. .">3., 54., .55. Jahrg. Berlin 1917 (Albert Eichler).

—

^Milton, The Ready and Easy Way to establish a Free
Commonwealth. Edited with Introduction. Notes and
Glossary by Evert Mordecai Clark. lYale Studies in

En^ish' 51") New Haven 1915 (Heinrich Mutschmann).
— Heinrich Alutschmann, Der andere Milton. Bonn
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19-0 (Rudolf Metz). — Luise Siginann, Die englische
Literatur von 1800—18-50 im Urteil der zeitgenössischen
deutschen Kritik. (Anglistische Forschungen, hrsg. von
Johannes Hoops, Heft 5-5.) Heidelberg 1918 (Helene
Richter). — The Collected Poems o£ Lord Alfred Douglas.
London 1919 (Bernhard Fehr). — Ei jkman, Vertaaloefe-
ningen. Overgenomen uit het tijdsohrift „De drre Talen",
vor hen, die zicli voor een Engelsch examen wenschen
te bekwameu. Groningen 1919 (C. Th. Lion). — John
Koch, Praktisches Lehrbuch zur Ex-lernung der eng-
lischen Sprache für Fortbildun^s- und Fachschulen wie
zum Seliiststudium. .Jena und Leipzig 19J0 (C. Th.
Lion). — Diesterwegs Neusprachliche Reformausgaben:
Longfellow, Evangeline. A Tale of Acadie. Edited
with Notes and Glossar? by Prof. Lorenz Pohl |0.

Glöde). — Pariselle und Gade, Französische und
Englische Schulbibliothek. Leipzig. Renger, 1916 ff.:

Thomas Carlyle, A Faithfiil Friend of Germany. Eine
.Vaswahl aus Carlyles Schriften. Für den Schulgebrauch
hrsg. von Johanna Bube. 1919 (0. Glöde). — G. A. Henty,
By Conduct and Courage- A ' Story of the Days "of

Nelson. Für den Schulgebrauch erklärt vonR. Hupp'ertz.
JSlit einem Bildnis und mehreren Karten. 1920 (0, Glöde). —
Ralph Waldo Emerson, Repre.sentative Men. In Aus-
wahl mit Anmerkungen für den Schulgebrauch hrsg. von
R. Günther. 1920 (0. Glöde). — Stories for the l'oung.
Für den Schulgebrauch bearbeitet von Margarete
Bücker-Schirrmann. 1919 (0. Glöde). — Tauchnitz'
Students' Series for School, College, and Home. Leipzig,
Bernhard Tauchnitz: Frances Hodgsou Burnett,
The Secret Garden. Im Auszuge hrsg. von A. Wetzlar.
1917 (0. Glöde). — Velhagen & Klasings Samm-
lung französischer und englischer .Schulausgaben. English
Authors. Bielefeld und Leipzig: Sketches from the
Great War by Various Authors. Mit Anmerkungen für

den Schulgebrauch hrsg. von A. Herr mann und H.
Gade. 1918 (0. GlödeJ. — Hamlet Prince of Denmark
by William Shak.spere. Mit Anmerkungen für den Schul-
gebrauch hrsg. von R. Ackermann. 1919 (O. Glöde). —
Charles Kingsley, The Water-Babies. A Fairy Tale
for a Land-Baby. Mit Anmerkungen zum Schulgebrauch
hrsg. von Aniia Marquardsen. 1920 (O. Glöde). —
Lives of Great Men told by Great Men. Für den Schul-
gehrauoh hrsg. von Prof. Dr. Rose. 1920 (O. Glöde).

—

Samuel Smiles, Duty. With Illustrations of Courage,
Patience, and Endurance. Mit Anmerkungen für den
Schulgebrauch hrsg. von G. Wi llenberg. 1920(0. Glöde).
van der Wal. Of Olden Times and New. J. W.
Wolters, Groningen: Mrs. Oliphant, The Fugitives.
Met verklärende aanteekeningen voor school en huis door
R. R. de Jong. 1911. — Robert Louis Stevenson,
Kidnapped : being the Adventures of David Balfour.
Door H. Weerssma. 1911. — A. Conan Doyle, üncle
Bernac; a Memory of the Empire. Door J. Coster.
Tweede druk. 1918 (C. Th. Lion). — Mi.szellen. MaxJ.
Wulff, Italienisches bei .Shakespeare.— Gustav Hüben er.

Milton — der Albino. — .Johannes Hoops, A Thing of

Beauty. — Hamburger Leitsätze.

Ansriia. Beiblatt 31, 7. ,Iuli 1920: Early English Text
.Society, Original Series 132, ]4i-1.52. Extra .Series 11-"),

116 (Fehr). — Scarborough, The .Supernatural in Modern
English Fiction (Fehr). — Rosenberg, Longinus in

England bis zum Ende des 18. .Jahrhunderts (Hecht). —
Tauchnitz, Pocket Library, 'tl : The Song of Hiawatha
by Henry Wadsworth Longfellow; 6-5: The Cenci by
Percy Bysshe Shelley; 68: Atalantaiu Calydon by A. Ch.

' Swinburne; 69: Lyrical Poems by A. CJh. Swinburne;
71: Mary Stuart by A. Ch. Swinburne; 72; Maud by
Alfred Tennyson ;

7:-i : The Princess by Alfred Tennyson ;

79 : The .Storv of Patient Grisilde from the Canterbury^
Tales of Chauoer; .sO: The Battle of Life by Charles
Dickens; 81: The Haunted i\Ian by Charles Dickens; 88:

Thoughts concerning Education. A Selection by John
Locke; 8.5: On Liberty by John Stuart Mill; 86: The
Subjection of Women'by" John Stuart Mill; 87: The
Faerie Queene. Canto I. By Edmund Spenser; 88: Sketches.
Second Series. By Mark' Twain (Meilin). — Englische
und französische Schriftsteller der neueren Zeit hrsg. für
Schule und Haus von J. Klapperich. Band 71: Stanley
in Central Africa, hrsg. von A. Paul (Mellin). — 31,

8. August 1920: Wyld, Kurze Geschichte des Englischen
übersetzt von H. Mutschmann (Ekwall). — Krüger,
Schwierigkeiten des Englischen. 111. Teil : Vermischte
Beiträge zur Syntax (Caro). — Ferrars, Curiosities of
English Pronunciation and Accidence (Mutschmann). —
Holthausen, Zu alt- und mitteleuglischen Texten.
1. Zum ae. Salomo und Saturn 2. Zur ae. metrischen
PsalmenUbersetzung I. 3. Zur „Arthur and Merlin". —
Langhans, Erwiderung. — 31. 9. September 1920:
EUis, George Meredith. His Life and Friends in Re-
lation to his Work (Fehr). — Deutschbein, Satz und
Urteil. Eine sprachpsychologisch logische LTntersucbung
(Western). — Ed da. 2.'Band: Götterdichtung und Spruch-
dichtung. I'ebertragen von F. Genzmer, mit Einleitungen
und Anmerkungen von A. Heusler (Jiriczek). — Wa llen-
berg, Me fleäfde), ne. fled (pret. teuse of „to flee"). —
Funke, Zum Verkleidungsmotiv im King Hörn.

English Studies. II. Nr. 10. August 1920: E. Kr uisinga,
A History of English Lawcourts. — W. van Maanen,
George (Kissing : A Short Sketch. — E. Kruisinga,
Critical Contributions to English Syntax IV- VII. —
Reviews: A History of Everyday Things in England.
Written and illustrated by Marjorie and C. H. B. Quennell
(W. van der Gaaf). — Herrig-Max Förster, British
Cla.ssical Authors (R. W. Zandvoort).

Archivum romanicum IV, 1. Gennaio-Marzo 1920: G.
Bertoni, Filologia romanza come erudizione, come
scienza naturale e come scienza dello spirito. — E.
Hoepffner, Virelais et ballades dans le Chansonnier
d' Oxford (Douce 308). — C. Fahre, La langue d'oil et
la langue d'oo ä Chalancon (Velay) en 1390. — G. Vita-
letti, La „Pegasea" di Baldassarre Olimpo da Sasso-
ferrato. — G. Bertoni, Note etimologiche e lessicali

provenzali e francesi. — E. Hoepffner, Les „Vceux
du Paon" et les „Deraandes amoureuses". — G. Bertoni,
Ferrarino da Ferrara, Francesco Pipino, Gidino da Somma-
campagna. — Bibliografia : J. B edier. Legendes epiques
(G. Bertoni). — G. Battelli, I libri natural! del „Tesoro"
di Brunetto LatinifG. Vitaletti). — G.Bertoni, L'„Orlando
Furioso" e la Rinnscenza a Ferrara (P. Arcari).— K.V o ss 1 e r,

Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung
(G. Bertoni). — 0. Olschki, Geschichte der neusprach-
lichen wissenschaftlichen Literatur (G. Bertoni). — A.
Thomas, Maitre Aliboron ;G. Bertoni). — A. Sepul&ri,
Intorno al nome di un singolare tipo di costruzione
pugliese; fazzuolo, fazzoletto; Fr. truble (G. Bertoni). —
P. Bellezza, Note di enantiosemia {G. Bertoni). —
Hess, Farbezeichnungen bei innerarabischen Beduinen-
stämmen (G. Bertoni). — A. Dauzat, La Philosophie
du Langage (G. Bertoni). — G. A. Cesareo, Saggio su
r arte creatrice (G. Bertoni).

Revue d'histoire litteraire de la France XXVI, 4. Dec.
1919; M. Cito^leux, A. de Vi>;ny et THellenisme. —
R. Dezeimeris, Annotations inedites de Montaigne sur
le „De Rebus Gestis Alexandri Magni" de Quinte-Curce.
(Forts.) — L. Bourquin, La controverse sur la comedie
au 18 > siecle et la lettre a d'Alembert sur les spectacles.

(Forts.) — E. Grele, Les debuts litteraires de Challemel-
Lacour d'apres sa correspondance inedite.

Revista de Filologia Espanola VI, 4; Dec. 1919: N. Alonso
Cortes, Jeronimo de Lomas Cantoral. — A. Castro-,
Adiciones hispänicas al Diccionario etimolögico de W.
Meyer-Lübke. — E. Mele, Mas sobre la fortuna de Cer-
vantes en Italia en el siglo XVII. — J. Sarrailh, Al-
gunos datos acerca de D. Antonio Linan y Verdugo.

Spanien. Zs. für Auslandskunde II, 1'2: Americo Castro,
Der Fortschritt der Wissenschaft im heutigen Spanien. —
M. Artigas, Ein unbekanntes spanisches Gedicht aus
dem Mittelalter.

Literarisches Zentralblatt 31: Magnus Olsen. Eggjum-
stenens indskrift med de feldre runer. — 33; L. Bauer,
Die deutsche Gaunersprache und verwandte Geheim- und
Berufssprachen. - 34: KarlRingdal, Om det attribute

adjektivs position i oldnorsk prosa. — Schnetz. Unter-
suchungen zum Geographen von Ravenna (Hans Philipp).

Qöttingische Gelehrte Anzeigen 182, 4—6: G. Maver,
über F. Krüger, Studien zur Lautgeschichte west-
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spanischer Mundarten. — 0. Walzel, über W. Bode,
Goethe in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen.

Neue Jahrbücherfür das klassische Altertum, Geschichte
und deutsche Literatur und für Pädagogik. '2:'>. .Tahrg

He.ft ö: H. Ammann, Der Begriff des Gesetzes in der

Sprachwissenschaft. — A. Jolles, Der Humanismus und
die niederländische Dichtung des 17. Jahrhunderts. —
F. Teller, Grillparzers Ahnen in seiner Dichtung.

Berliner Philologische Wochenschrift 40, 27/28: T. Birt,
Noch einmal Germani .,dio Echten''.

Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 1, 1'2: M. L.

Wagner, Die Beziehungen des Griechentums zu Sar-

dinien und die griechischen Bestandteile des Sardischer.

Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum
1917: C. Koch, Die Sprache der Magdalena und des

Balthasar Paumgartner in ihrem Briefwechsel. Zur Ge-
schichte der Nürnberger Mundart und der neuhoch-
deutschen Schriftsprache im 16. Jahrhundert. II. Teil

:

Die Konsonanten.

Hessenland 34, 7'8: H. Franz, Der Zwergmythus in

Hessen IL

Mannheimer Qeschichtsblätter 21, 7/8: M. Huf fschmid,
Zum Aufenthalte Goethes in Heidelberg 1797.

Die Heimatkunst 2. b: Unbekannter Liebesbrief Grill-

parzers. — F. Mack. "Wilhelm Busch als Theaterdichter
und Schauspieler.

Die Arbeit. Monatsschrift für deutsche Kulturgemein-
schaft I, 2: A. Steiger, Gottfried Kellers Deutschtum.
— L. L. Sohücking, Das künftige Tniversitätsstudium

der neueren Sprachen und das Ausland. — W. v. Molo,
Deut.sches Volkstum und deutsche Literatur.

Deutsche Rundschau 46, 10. Juli 1920: L Perty, .Joseph

Victor Scheffel und Caroline von Malzen.

Der Türmer '22. 9: B. Badt, Dickens. — P. Mars teil,

Goethes AVetzlarer Zeit.

Hochland 17, 9: H. Bahr, Blaise Pascal. — E. Firm enich-
Kichartz, Peter Cornelius und die Romantik.

Das literarische IHcho 22, 19: H. Maync, Der Frauen-
roman des 18. .Jahrhunderts. — 20: Fr. Hirth, Henri
Heine, poete allemand. — P. Born st ein. Ein drittes

Jugendgedicht Hebbels.

Die Bühne. Rheinische Monatshefte für Theater und
Drama. 1. Jahrg. Februar-März-Heft: H. Gäfgen,
Hölderlin als Dramatiker. — P. A. Merbach, Grill-

parzer. Ein österreichisches Schicksal.

Frankfurter Zeitung. 21. Aug. 1. Morgenblatt; Walther
Fischer, Eine neue „Lösung'' des Shakespeare-Rjitsels
(aus Anlass von Abel Lefrancs Sous le masque de William
Shakespeare, 2 Bde.. Paris 1919, wonach AVilliam Stanley,

6. Graf von Derby V^erfasser der Shakespeare-Stücke ist).

Nederland LXXII, 2: T. H. de Beer. De Koopman van
Venetie.

Vragen van den Dag. Juni 1920: F. van Gheel Gilde-
meester, Charles Kingsley.

Transactions of the Royal Society of Literature XXXVII:
S. de Madariaga, Shelley and Calderon.

Quarterly Review 463. April 1920: L. Co llison- Morley,
Some Aspects of the Italian Settecento.

Fortnightly Review. Mai 19'20: F. S. Boas, „Hamlet"
and „Volpone" at Oxford.

Nineteenth Century. Mai 1920: C. Dimond, Music in

the Novels of G. Meredith.

Times. Lit. Suppl. 1.5.—22. 4. 1920: F. S. Boas, Stage
Censorship under Charles IL — 1.3. .').: J. Sargeaunt,
The Text of Walpole's and Gray's Letters. — 20. .5.:

W.J.Lawrence, The Authorship of „Fedele and For-
tunio".

Quest. 1920, Jan.: J. Weston, Mystery Survivals in

Medieval Romance.

French Quarterly II, 1. März: G. Lanson, Le „Discours
sur los passions de l'amour" est-il de Pascal V

Revue des deux mondes. 1."). 3. 1920: A. Kobelliau,
.\utour de la correspondance de Bossuot.

Revue mondiale. 1. 4. 1920: D.Diderot, Fragment d'un
Ms. provenant des colleotions de l'Ermitage, et trouve
dans les papiers de Sainte-Beuve.

Nouvelle revue fran^aise. 1.2. 1920: .J. Riviere. Marcel
Proust et la tradition classique. — 1. .5.: A. Thibaudet,
Discussion sur le moderne.

Mercure de France. 15. 3. 1920: C. Latreille, La poesie
elegiaque a la veille des ..Meditations" (Parny et Mille-
voye).

La Minerve fran^aise. Febr. 1920: F. Pascal, Les idees
de jeunesse de V. Hugo. — März 1920: J. Des Cognets,
Le centenaire des „Meditations poetiques". — L. de La-
mare, Cn episode de la vie de Lucile de Chateaubriand.— .J. Moreas, Deux poemes inedits, et nombreux
hommages de poetes a Moreas. — C. Oulmont. Jehan
Froissart, chantre de l'amour. — 1. 4.: R. de PI an hol,
La premiere de „Toussaint-Louverture" (Lamartine). - -

1.5. 4.; 1. .5.: M. Levaillant, Les orageuses vacances
de M. de Chateaubriand (documents inedits).

Le Fran^ais. 1. 4. 1920: G. Rudier, La politique dans
les „Martyrs" de Chateaubriand.

L'Opinion. 2. 3. 1920: J. Boulenger, Sur Moreas. —
13. 3.: P. de La er et eile, ün ami de Lamartine, Le
Cardinal de Rohan.

Journal des Debats. 12. 5. 1920: J. de Pierrefeu, La
jeunesse de Stendhal.

Atti del r. istituto veneto di scienze, lettere ed arti.
19'20: L. Messedaglia, L' Italia e gli stranieri nel
pensiero di T. Folengo.

Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e
Lettere LH, 93—97, 2U6-220, 7:-ll—73-5: A. Sepuicri,
Intorno al nome di uu singolare lipo di costruzione
pugliese. — Ital. fazzuolo, fazzoletto. — Franc, truble,
speoie di rete.

Nuova Antologia. 1. 5. 19'20: P. Bellezza, Riflessi

manzoniani in un oarteggio.

Neu erschienene Bücher.

Croce, Ben., Scritti di storia letteraria e politica XIV.
Ariosto, Shakespeare e Corneille. Bari, Laterza & Figli.

VIII, 2^6 S. 8«. L. 16..50.

Ehrengabe deutscher Wissenschaft. Dargeboten von
katholischen Gelehrten. Dem Prinzen Johann Georg,
Herzog zu Sachsen, zum .50. Geburtstag gewidmet. Hrsg.
von F. Fessler. Freihurg i. B., Herder. (Darin u. a.:

J. Zahn, Taulers Mystik in ihrer .Stellung zur Kirche. —
A. Dyroff, Zu Dante. — E. Krebs, Erlebnis und
Allegorie in Dantes Commedia. — W. Kosch, Der junge
Adalbert Stifter in seinen Briefen.

Hamel, A. G. van, Litteraire stroomingen sedert de
middeleeuwen. Viaardingen, Dorsman en Ode Fl. 4.

Wallis, G., The Philosophy of Speech. London, .•Vllen

and ünwin. 7 s. 6 d.

U elf rage, S., Stilistiska studier över sammansättningarna
i sjuttonhundratalets svenska litteratur. Lund, Gleerup.
14 Kr.

Bernt , Alois, Deutsche Literaturgeschichte für das deutsche
Haus und zum Selbstunterricht. Reichenberg, Gebr.
Stiepel. 2.53 S. 8».

Biese, Alfred, Deutsche Literaturgeschichte. 3. Bd. Von
Hebbel bis zur Gegenwart. Mit .50 Bildnissen [auf Taf.J.

1.5. Aufl. 62.-6.5. Taus. München, C. H. Becksche Verlh.
19'20. VIII, 747 S. 8«. Hlwbd. M. 27.

Bornhausen, Schiller. Goethe u. d. deutsche Menschheits-
ideal. (Aus Weimars Vermächtnis.) Leipzig, B. G- Teubner.

Brombacher, Kuno, Der deutsche Bürger im Literatur-
spiegel von Le.ssing bis Sternheim. München, Musarion-
Verlag 19'20. 146 S. 8«. M. 7.

Bruder Rausch. Faksimileausgabe des ältesten nieder-

deut,schen Druckes, eingeleitet und mit einer Biblio-

graphie versehen von R. Priebsch. Zwickauer Faksimile-

drucke. XX VIII. Zwickau, F. Ullmann.
B lieh erei. Deutschkundliche. Leipzig, Quelle & Meyer. 8".

— Lau ff er, Ott;o, Prof. Museums-Dir., Deutsche Sitte.

I9'20. 47 S. M. 1.50 -1- .50'''o T.
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I

Burkhardt, Paul, Die künstlerische Darstellung der

Landschaft in Carl Spittelers „01vmpi.sclien Frühling".

Diss. Zürich. 72 S. 8°. (Teildruck. Die vollständi.a;o

Arbeit — 181 S. — erschien bei Rascher & Cie., Zürich.

S. Literaturblatt 1919, Sp. 344.)

Ohristensen, A. C. H., Studier over Lebijeks kancelli-

sprog fra c. 1300— 1470. Kopenhagen, Schultz. 9 Kr.
Enz, Hans, Louise von Fran<;ois. Diss. Zürich. 1-54 S. 8".

Fischer, Herrn., Schwäbisches Wörterbuch. Auf Grund
der von Adelb. v. Keller begonnenen Sammlungen und
mit Unterstützung des Württemberg. Staates bearbeitet.

61. Lfg. V. Bd. IV S. u. Sp. 1761-1970. Tübingen,
H. Lauppsche Buchh. 1920. Lex. 8». M. 4.80 + löVa "/o T.

Friesen, 0. v., Tvä. runstenar — tvä livsilskiidningar. S.-.\

aus Rig 1919/1920.

Friesen, 0. v., Namnet Gustav — Gösta, dess former och
Ursprung. S.-A. aus Namn o. Bygd 1920.

Gebhard, A., Die Briefe und Predigten des Mystikers
Heinrich Seuse, gen. Suso, nach ihren weltlichen Motiven
und dichterischen Formeln betrachtet. Ein Beitrag zur
deutschen Literatur- und Kulturgeschichte des 14. Jalir-

hunderts. Berlin und Leipzig, Vereinigung wissenschaft-
licher Verleger. 1920. XII, 272 S. 8«.- M. 20.

Ueorgika, Das Wesen des Dichters. Stefan George:
Umriss seines Werkes. Stefan George : Umriss seiner

Wirkung. Heidelberg, Weisssche ünivbh. 1920. III, 102 S.

gr. 8». M. 8.80.

Geucke, K., Goethe und das Weltriltsel. Von künftigen
Dingen. Berlin, Concordia. Deutsche Verlagsanstalt.
108 S. 8°. M. 8.

Golz, B., Wandlungen literarischer Motive. I. Hebbels
Agnes Bernauer; IL Die Legenden von den Altvätern.
(Veröffentlichungen des Forschungsinstituts für Psycho-
logie V.) Leipzig, W. Engelmann. M. 9.

Häberlin, Herm.inn, Studien zur Novellistik Wilh. Heinr.
Riehls. Diss. Zürich. .54 S. S".

Hengsberger, Käthe, Isaak von Sinclairs Leben und
geistige Entwicklung. Diss. Frankfurt. 120 S. 8".

Hengsberger, Käthe , Isaak von Sinclair, der Freund
Hölderlins. Berlin. 227 S. 8».

Hölderlin, Der kranke. Dichtungen, Briefe u. Urkunden
aus der Zeit seiner Umnachtung hrsg. v. Erich Trummler.
München, 0. 0. Recht. (Durch F. A. Br«ckhaus, Leipzig.)

M. 8.40; geb. M. 10.80.

Hoesli, Rud., Die sinnliche- Ansohaiuing in der Lyrik.
Diss. Zürich. 192 S. 8".

Hoffner, Johs., Goethe. Bielefeld, Velhagen & Klasing.

Jneiohen, Alfred, Die Weltanschaiumg Jeremias Gott-
helt.s. Erlenbach-Zürich, E. Rentsoh. 1920. 228 S. gr. 8".

M. 22 -1- 30 »/o T.
Karsten, T. E., Varifrän har Finlands svensktalande be-
folkning kommit? Den fjärde nordgermanska natio-

naliteten. Helsingfors. 1920.

Klein, Georgette, Eine Erscheinung aus der Stilgeschichte.
Diss. Zürich. H S. 8».

Kristensen, Marius, Sproget i Sönderjylland. S.-A. aus
Sonderjylland, red. af Svend Dahl og Axel Linvald.
Kopenhagn. 1919.

Kudrun und Dietrich-Epen in Auswahl mit Wörterbuch.
Von O. L. Jiriczek. .i., textlich unveränd. Aufl. mit
erneut. Einleitung. 168 S. 8". Sammlung Göschen, N"r. 10.

L&ftman, Emil, Verbets modus i indirekt anföring i

modern tyska. Stockholm, Bounier. 12 Kr.
Lempicki, Sigmund v., Geschichte der deutschen Literatur-

wissenschaft bis zum Ende des 18. .lahrh. Göttingsn,
Vandenhoeck & Ruprecht. 1920. XII, 469 S. gr. 8«.

M. 28 ; Hlwbd. M. 37.
.

Literaturwerke, Deutsche, des 18. und 19. .lahrh., hrsg.
von -Albert Leitzmann u. Wäldern. (3ehlke. Nr. 1. Halle,
M. Niemeyer. 8". — Claudius, Matthias, Ausgewählte
Schriften. Hrsg. mit einer kurzen Darstellung seines
Lebens von Gustav Graeber. 1919. XXXII, 1-56 S. M.4 80;
geb. M. 7.

Meinherz, Paul, Die Mundart der Bündner Herrschaft.
Diss. Zürich. 164 S. 8«. '

Metscher, Gustav, Eduard Mörike und.Joh. Georg Fischer.

Eine Studie. Langensalza, Hermann Beyer & Söhne
(Beyer & Mann). 1920. 22 S. M. -.7.5.

Meyer, R., Kommentar til Kleist: Das Kätchen von
Heilbronn. Kopenhagn, Pio. 2 Kr.

k

Mönius, G., Hölderlin. Eine philosophische Studie. Bam-
berg, J. Kersch. M. 2.

Neudrucke deutscher Literaturwerke des 16. u. 17. Jahrh.

Nr. 26-27. Halle, M. Niemeyer. 8°. — Sachs, Hans,

Sämtliche Fastnachtspiele. Hrsg. v. Edm. Goetze. 1. Bdch.

12 Fastnachtspiele aus den Jahren 1517—1539. 2. Aufl.

1920. XV, 1.59 S. Nr. 26—27. M. 4.

Neudrucke des 18. und 19. .lahrh., hrsg. von Albert

Leitzmann und Wäldern. Oehlke. Nr. 1. 8". Ebd. —
Tieok, Ludwig, Das Buch über Shakespeare. Hand-
schriftl. Aufzeichnungen. Aus dem Nachlass hrsg. von

Henry Lüdeke. 1920. XXVI, 524 S. M. 30; geb. M. 36.

Ordbo'g over defc danske Sprog grundlagt av Verner

Dahlerup. Andet Bind: £asar — Briisli-fcrn, redigeret af

J. Bronduni-Nielsen, Jörgen Glahder. Holger Hansen,

H. Juul-Jensen, Kr. Sandfeld, Holger Sandvad. Kopen-

hagen. 1920.

Östergren, O., Nusvensk ordbok h. 1213. Epalett —
Figurera. Stockholm. 1919/20.

Rath, P., Bibliotheca Schlemihliana, Ein Verzeichnis der

Ausgaben und Uebersetzungen des Peter Schlemihl.

(Bibliographien und Studien t.) Berlin, M. Breslauer.

Reuschel, Karl, Deutsche Volkskunde im Grundriss.

I. Teil: Allgemeines. Sprache. Volksdichtung. Mit drei

Figuren im Text. 138 S. Natur und Geisteswelt. 644. Bdch.

Leipzig, B. G. Teubner.
Roethe, Gustav, Die Entstehung des „Urfaust". Berlin

o J. [1920], Vereinigung wissenschaftl. Verleger. S. 642 bis

678. Lex. 8». M. 3. S.-A. aus den Sitzungsberichten

der preuss. Akademie d. Wissenschaften, 1920, phil.-hist.

Klasse.
Schlappinger, Hans, Bilder und Vergleiche im Munde

des niederbayrischen Volkes. Progr. Ludwigshafen.

30 s. 8«.
;. , ,

Stemplinger, Ed., und Hans Lamer, Deutschtum und

Antike in ihrer Verknüpfung. Ein ITeberblick. Leipzig,

Teubner. 120 S. 8" -Aus Natur und Geisteswelt, 689.

Schutt, Otto, Die Geschichte der Schritt.sprache im ehe-

maligen Amt und in der Stadt Flensburg bis 1650. Flens-

burg, August Westphalen. 275 S. 8».

S e i p , Didr. Arup , Norsk sproghistorie. St0rre utgave.

Kristiania. 1920.

Smekal, Richard, Altwiener Theaterlieder. Vom Hans-

wurst bis Nestroy. Wien, Verlag derWiener Literarischen

Anstalt. XXII,' 183 S. 8". Mit acht Bildbeigaben und

einer Notenbeilage. M. 22.

Stübel, Moritz, Goethe, Schuster Hauche und der ewige

Jude. Ein Beitrag zu (loethes Dresdner Aufenthalt im

Jahre 1768 Dresden, Lehmannsche Verlh. 1920. 46 S.

mit einer Taf. gr. 8». Pappbd. M. 25; Hpergbd. M. 100.

Sylwan, O., Studier i 1600-talets vers. 1—3. Göteborg.

'1920.

Tribolet, Hans, Wielands Verhältnis zu Ariost und lasso.

Diss. Bern. 106 S. 8». (Erschien auch als Heft 22 von

Sprache und Dichtung hrsg. von Maync und Singer;

s. Literaturblatt 1919, Sp. 269.)

Wasser zieh er, Ernst, Überlyz.-Dir. a. D. Dr., Der Harz-

gau in snrachgesrhichtl. Beleuchtung. Ein Heimatbuch.

Osterwie'ck, A. W. Zickfeldt. 1920. 22 S. 8». M. 1.50.

Wiener, Leo, Contributions toward a History of Arabico-

Gothio Culture. Vol. III. Tacitus' Germania and other

Forgeries. Philadelphia, Innes & sons. 1920. XX, 328 S.

8". [Inhalt: Ulfilas — Jordanes — Pseudo-Berosus —
"Hunibald — The Germania of Tacitus — Pseudo-

Venantius — .]

Witkowsky, Georg, Lessing. Bielefeld, Velhagen &
Klasing.

Amos, F. R., Earlv Theories of Translation. (Columbia

Universitv Studies in English and Comparative Litera-

ture.) New York, Columbia Universitv Press. 2 Doli.

Baker. G. P., The development of Shakespeare as a

;

dramatist. New York, Maomillan. X, 329 S.

Bernbaum, E., The Mary Carleton Narratives 1663— lb7.J.

Cambridge, Mass., Harvard Universitv Press. 1914.

London, H. Milford. 1920. 5 s. 6. d.
. ^ ^^

I B o u 1 e n g e r , .T., L'Affaire Shakespeare. Paris, E. Chainpion.

Deaneslv, M., The Lollard Bible and other Mediaeval

I

BiblicarVersions. Cambridge, University Press. 31 s. 6 d.

j
Dickinson, T. H., The Contempoiary Drama ot Eng-

land. London, J. Murray. 7 s. 6 d.

29



427 1920. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 11. 12. 42Ö

Early English Text Society. Original Series 145,
147: The .Xorthern Passion. Four Parallel Tests and the
French Original, with Specimens af Additional Manu-
scripts, ed. bv Frances A. i'oster. — Nr. 14.5: The Parallel
Texts. London 1913. 249 S. lö s. — Xr. 147: In-
troductioD, Old French Passion, Variants and Fragments,
Notes and Glossary. London 1916. X, 217 S. 1-5 s. —
Nr. 146: 2'hc Cocentrv Leel Bool; nr Mrtyor's Beqister, ed.
by M.D.Harris, Part IV. London 1913. — Nr. 148:
A Fifteenth- Century Cuurüsy Bool;, ed. from the Ms.
by E. W. Chambers and 'Tico Fiftcaith-Centiinj Fran-
ciscnn Bidcs, ed. from the Ms. by "Walter W. Seton.
London 1914. 127 S. 7 s. 6 d. — Nr. 149: Lincoln Dioce.te
Documents 14.50— 1.544. Ed. with Notes and Indexes by
Andrew Clark. London 1914. VII, 3S2 S. 15 s. — Nr. 150:
Jlie 0hl Enfjlish Version of the Fnlarged Biile of ('lirorhgancj
together with the Latin Original. An Old English Version
of the Capitula of Theoilulf together with the Latin
Original. An interlinear Old English Readering of the
Epitome of Benedict of Aniane by Arthur S. Napicr
Lojidon 19U>. XI. 131 S. 7 s. 6 d. — Nr. 1.32: The Morks
of John Methavi including the Romance of Amoryus and
Cleopes, ed. from the Uuique Ms. in the Garrett Collection
in the Library of Princeton University by Hardin Craig.
London 1916.' XLII, 184 S. 15 s. — Nr. 151: The Lan-
terne of List. ed. from Ms. Harl. 2324 bv Lilian .M. Swin-
burn. London 1917. XVIL 192 S. 15 s. — Nr. 1.52:
Farli/ English Homilies from the Twelfth Century m"s.
Vesp. D XIV, ed. bv Rubie D-N. "Warner. Part I "Text
London 1917. VIIL 149 S. 15 s. — Extra Series Nr. 115:
llie Chestcr-Platis. re-edited from the Mss. by Dr. Matthews
Part IL London 1916. XXXV, LX, 241- 4-58. 15 s. —
Nr. 116: The I'auHne Epistles contained in Ms. Parker 32,
Corpus Christi College, Cambridge, ed. bv Margaret
.Joyce Powell. London 1916. XCVL 287 S. " 15 s.

Ehrentreich, Alfred, Zur Quantität der Tonvokale im
Modern-Englisclien. (Auf Grund experimenteller Unter-
.suohungen.) Berlin, Maver & Müller. 112 S 8" M 15
Palaestra 133. • '

'
'

Fo lieft, H. T. and "W., Some Modern Novelists London
Allen and Unwin. 7 s. 6 d.

'

Gay, The Beggars Opera. As it is acted at the Lyrio
Opera House in Hammersmith. Written bv Mr Gay
London, Martin Secker. 84 S. 2 s. 6 d. (Na'ch der Aus-
gabe von 1765.)

Hill, C, Mary Russell Mitford and her Surroundings
London, J. Lane, 21 s.

Jack.^A. A., A Commentary ou the Poetry of Chaucer
and bpenser. Glasgow, Maclehose, Jackson. 8 s. 6 d

Jacob, Cary F., The Foundations and Nature of VerseNew York, Columbia University Press. London, H Mil-
ford. XII, 231 S. 8". 6 s. 6 d:

Kavanagh, C, The Symbolism of ..Wuthering Heishts"
London, J. Long. 9 d.

o &
Langenfeit, G., Toponymics or Derivations from Local
Names in English. Uppsala, Appelberg. 15 Kr.

Massingham, H. .L, A Treasurv of Seventeenth Century
\ erse, from the Death of Shakespeare to the Eestoration
1616-1660. London, Macmillan & Co. XXXII, 399 S
8". 3 s. 6 d.

Nicolson, W., The Historical Sources of Defoe's .Journal
of the Plague Year". Boston, Stratford Co. 2 Doli
Grady, H., and N. Catty, The Early Stages of Spoken
and \\ ritten English. London, Constäble. 3 s. 6 d
s t e'r b e r g ,

"\„ Studier over Hamlet-Teksterne. I. Kopen-
hagen, Gyldendal. 74 S. 8».

Parker, Karl Theodore, Oliver Cromwell 'in der schönen
Literatur Englands. Eine literar. Studie. Freiburo- i Br
Speyer et Kaerner. 1920. 112 S. 8». M. 6. Züricher
philos. Diss. von 1919.

Redin, Mats, Studies of Uncompounded Personal Names
l",?,^"^ English. Uppsala Universitets Arsskrift. 1919.
XLV, 196 S. 8».

Scarborough, Dorothy, The Supernatural in Modern
English Fiction. New York and London, G. P. Putnam's

_
Sons. VII, 329 S.

Schroeder. K.. Platonisraus in der englischen Renaissance
vor und bei Thomas Eliot, neb.st Neudruck von Eliots
„Dispuiacion Platonike". 1533. Berlin, Mavor & ]\Iüllcr
X, 153, 107 S. 8". U. 28.

St oll, E.E., Hamlet. An historical and comparative Study.
(Research Publ.. Univ. of Minnesota. VIII, 5.) Minnea-
polis, University of Minnesota. 1 Doli.

Tanner, .J. E., Samuel Pepys and the Royal Navy. Lees
Knowles Lecture. Cambridge, L'niversitv' Press. 6 s. 6 d.

"Wolf

f

hardt, Elisab., Shakespeare und das Griechentum.
Weimar, Drucker: G. Uschmann. — (Berlin, Maver &
Müller.) 1920. VII, .55 S. 8». M. 3. Berl. Diss.

"

Zachrisson, R. E., Engelska Stilarter. Stockholm, A. V.
^

Carlson's Bokförlagsaktiebolag. 175 S. 4 Kr. 50.

Battelli, G., I libri naturali del „Tesoro" di Brunetto La-
tiui, emendati colla scorta dei codici, commentati e illu-

strati. Firenze, Le Monneir.
Baudelaire. C, Les Fleurs du mal. Ed.^critique par

P. Dufay. Paris, libr. des bibliophiles parisiens. Fr. 10.

Bellissima Ghambattista, II latino della Biccherna:
saggio di studi sul latino medioevale. Siena, tip. s. Ber-
pardino. 1920. ii". 2 opusc. (p. 22: 12.)

Bieler, A, Brasilien. (Auslandvvegweiser 4.) Hamburg,
Friederichsen & Co. 142 S. 8". M. 10.80.

Buonocore. 0., Prontuario dantesco. Napoli, tip. casa
della buona Sßmpa. 1920. 16". p. 66. L. 1.10. La
Cultura, anno I, n" 1.

Bus tico. Guido, Un poemetto d'imitazione pariniana
contro il teatro di Novara. Novara, tip. Cattaneo. 1920.
8». p. 11.

Carabellese, Donato, Esame critico del ä Maggio del
Manzoni. e appunti di letteratura. Trani, tip. ditta
Vecchi e C. 1919. 8°. p. 79.

Carabellese, Donato, Vito Fornari scrittore, pensatore.
Trani, tip. ditta Vecchi e C. 1919. 8». p. 151.

Casnati. Francesco, Paul Claudel e i suoi drammi. Pre-
fazione di Giuseppe Ellero. Como, V. Omarini (Unione
tip. R. Ferrari e C). 1919. 16". p. V, 155. L. b.

Cristofaro (De), Isabella Ida, Tipi e caratteri femminili
nelle commedie goldoniane. Trani. tip. ditta Vecchi e C.
1919. 160. p. 120.

Esteve, E., L'heredite romantique dans la litterature
oontemporaine. Paris, Maloine. Fr. 5,

Farneil, .J., Spanish Prose and Poetry, Old and New.
Oxford, Clarendon Press. 10 s. 6 d.

Gallarati-Sco tti, T., La Vita di A. Fogazzaro. Mai-
land, Baldini e Castoldi. L. 10.

Goldberg, J., Studies in Spanish-American Literature.
Introduction bv J. D. M. Ford. New York, Brentano.
Doli. 2.50.

Igel, Johann, Rene Le Pays. Sein Leben und seine
"SVerke. Diss. Erlangen. 1

1-2 S. 8".

Keller, Oskar, Der Genfer Dialekt dargestellt auf Grund
der Mundart von Certoux. Erster Teil: Lautlehre.
Züricher Diss. 206 S. 8».

Kjellman, Hilding, La construction moderne de l'infinitif

dit sujet logique en fran^ais. Etüde de syntaxe historique.
Uppsala, Akademiska Bokhandeln. 133 S. 8". Uppsala
Univ. Arsskrift 1919. Filosofi, sprfikvetenskap och
historiska vetsnskaper 2.)

Kjellman, Hilding, Mots abreges et tendances d'abre-
viation en francjais. Uppsala, Akademiska Bokhandeln.

91 S. 8". (Uppsala Univ. Arsskrift 1920. Filosofi.

spräkvetenskap och historiska vetenskaper 2.)

Kjellman, Hilding, Les redactions en prose de TOrdre
de Chevalerie, Uppsala. 1920. Studier i Modern Spräk-
vetenskap utg. av Nyfilologiska sällskapet i Stockholm.
VII. S 139-177.

L er her, de, L'influence de Clement Marot aux 17* et

18 f siecles. Paris, Champion. Fr. 6.

Levy. E., Provenz. Supplement-Wörterbuch. Fortgesetzt
von C. Appel. 36. Heft (temptar — tolemen) = Bd. VIII,

S. 129-2.56. Leipzig, Reisland.
L Ollis |De), Cesare, Saegi di letteratura francese. Bari,

G. Laterza e figli. 1920. 8». p. (8), 278. L. 14..50.

Biblioteca di cviltura moderna, n" 97.

Maurice, A. B.. The Paris of the Novelists. London,
. Chapman & Hall. 12 s. 6 d.

Mitteilungen und Abhandlungen aus dem Gebiete der
romanischen Philologie, veröffentlicht vom .Seminar für
romanische Sprachen und Kultur (Hamburg). Band \'

:

Hermann Urtel, Volkskunde und romanische Philologie.

J
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Sonderabdruck aus dem Jahrbuch der Hamburgischen
wissenschaftlichen Anstalten. Beiheft. Band XXXVI.
1918. In Kommission bei Otto Meissners Verlag, Ham-
burg 1919. 23 S. 8».

Müller, Ludwig, Sprachliche und textkritisohe Unter-
suchungen über den alttranzösischen Partonopeus de Blois.

Diss. Cxöttingen. 60 S. 8".

M ulier, D., Les rentes viageres de Voltaire. Paris,

Champion. Fr. 4.

M u n t h e , Ake W:son, Spansk Läsebok. Uppsala u. Stock-
holm, Almqvist & Wiksell. 77 S. 8». Kr. 4.

Oehlert, Kich., E. Zola als Theaterdichter, mit einer
Einleitung über den Naturalismus im Französischen
Drama. Berlin,_1920. 145 S. 8». Diss.

Ovide moralise. Poeme du commencement du quator-
zieme siticle publie d'apres tous les manuscrits connus
par C. de Beer. T. IL Amsterdam 1920. (Verhande-
lingen der Koninglijke Akademie van Wetenschappen.)

Rambaldo diVaqueiras, La lettera epica al marchese
Bonifacio I di Monferrato. Traduzione in martelliani del
prof. G. B. Ausenda. Modena, tip. L. Dondi. 1920. 8".

p. 23.

SeiUifere, E., Les origines romanesques de la morale et

de la politique romantiques Paris, Renaissance du livre.

Fr. 3.75.

Spitzer, Leo, Studien zu Henri Barbusse. Bonn, Cohen.
VIII, 96 S. 8«. M. 8.

Spoerri. Teofilo, II dialetto della Valsesia. Diss. Bern.
58 S. 8».

Studi e documenti su Giovanni Meli, [pubblicati daj
Edoardo Alfano. Opusc. 6. Palermo, tip. E. Priulla.
1919. 8». p. 112. L. 1.

Th om as, A., Maitre Aliboron. Etüde etymologique. Paris,
Academie des Inscriptions et Beiles Lettres 1919.

Tissi, S., L'ironia leopardiana. Florenz, Vallecchi. L. 6.

Tobler, Ad., Altfranzösisches Wörterbuch. Aus dem
Nachlass hrsg. von Erb. Lommatzsch. 5. Lfg. Berlin.
Weidmann = Bd. I, Sp. 593—752. assez-avoi.

ünderhill, E., .lacopone da ToJi: Poet and Mystic.
1228—1306. London, Dent. 16 s.

Whitford, Tob. C, Madame de Stael's Literary Re-
putation in England. University of Illinois Studies in
Language and Literature. Vol. IV, No. 1. 60 S.

P e r s o n a 1 11 a c h r i c h t e n.

Oberlehrer Dr. Herm. Teuohert in Berlin-Steglitz
ist auf die an der Universität Rostock neu errichtete
ordentl. Professur für niederdeutsche Sprache und Literatur
berufen.

Der ord. Honorarprofessor für deutsche Sprache an
der Universität Marburg Dr. F. Wrede ist zum Ordinarius
ernannt worden.

Der ord. Professor für neuere Literatur an der Uni-
versität Halle Dr. Rud. Unger hat einen Ruf in gleicher
Eigenschaft an der Universität Zürich angenommen.

Der ao. Profe.ssor der deutschen Literatur an die
Universität Zürich Dr. Emil Erma tinger wurde zum
Ordinarius ernannt.

Der Privatdozent für neuere deutsche Literatur an
der Technischen Hochschule in Karlsruhe Dr. K. Ho 11

wurde zum etatmässigen ao. Professor daselbst ernannt.

Notiz.
Den germanistischen Teil redigiert Otto Beh;ighel (Giessen,

Hofmannstrasse 10), den romanistischen und englischen Fritz Neu-
mann (Heidelberg, Koonstrasse 14), und wir bitten, die Beiträge
{Rezensionen, kurze Notizen, Personalnaclirieliten usw.) dementsprechend
gefälligst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herren Ver-
leger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, daas alle

neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inlialts ihr

gleich nacli Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung
von O. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Fall©
wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine
Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.
An 0. R. Reislanil sind auch die Anfragen über Honorar und .Soniler-

abzüge zu richten.
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l'ieis für dreigespalleue Fetitzeile T l |"OT^O |»| C/"*! | fi /\ 11 ^P"! O'ffl BeiUgegebühren nach Umfang

VERLAG VON O. R. REISLAND IN LEIPZIG.
Soeben erschienen r

Die Geschichte der Erziehung
in soziologiscIiiT und geistesgescliiclitlicher Beleiiclituiig.

Von Dr. Paul Barth,
ord. Honor.arprofessor der Philosophie und der Pild<agogik an der Universität zu Leipzig.

Dritte und vierte, wiederum durchgesehene und erweiterte Auflage.

M. 36.—, gebunden M. 45.—.

Inhalt.

Einleitung: Erstes Kapitel. Das Wesen und die Aufgabe der Soziologie. — Zweites Ka))itel. I>as Verhältnis der

Soziologie zur Piidagogik — Erster Teil: Die Erziehung iii den Naturformen der Gesellschaft. — Zweiter Teil: Di

Erziehung in den Knnstformeii der Gesellschaft. — 1. Abschnitt. Die Erziehung in der ständischen Gesellschaft des

Altertums. — 1. Ivapitel. Die Erziehung in der ständischen Gesellschaft des Mlten Amerika, Ägyptens und Asiens. —
2. Kapitel. Die Erziehung in der ständischen Gesellschaft der Griechen und Römer. — II. Absehnitt. Die Erziehung in

der Klassengesellschaft des Altertums und des byzantinischen Reiches. — III. Abschnitt. Die Erziehung im christliclieu

Altertum und in der ständischen Gesellschaft des Mittelalters. — 1. Kapitel. Die Erziehung im christlichen Altertum. —
2. Kapitel. Die Erziehung im früheren Mittelalter. — 3. Kapitel. Die Erziehung im späteren Mittelaltei. — IV. Abschnitt.

Die Erziehung im Zeitalter der Renaissauce und der Reformation. — 1. Kapitel. Die Erziehung in der italienischen

Reuaiss.ance. — 2. Kapitel. Der gelehrte Unterricht unter der Einwirkung der Reformation und des deutschen Humanismus. —
3. Kapitel. Der Vcdksunterricht unter der Einwirkung der Reformation. — 4. Kapitel. Die Reaktion der katholischen

Kirche gegen Reformation und Humanismus. — V. Abschnitt. Die Erzieliung im Zeitalter des Absolutismus und der Auf-

klärung. — 1. Kapitel. Die soziale Verfassung unter dem Absolutismus. — ii. Kapitel. Die „natürlichen" Wissenschaften

als der positive Gehalt der Aufklärung. — 3 Kapitel. Die Theorie der naturgemäßen Pädagogik. — 4. Kapitel. Die Idee

der staatlichen Organisation der Erziehung. — .5. Kapitel. Die Wirkungen der naturgemäßen Pädagogik in Deutschland. —
6. Kapitel. Die Wirkungen der naturgemäßen Pädagogik in Kngl.and uud in Frankreich. — VI. Abschnitt. Die Erziehung in der

liberalen Gesellschaft. — 1. Kapitel. Die Durchsetzung des politischen und des ökonomischen Liberalismus. — 2. Kapitel. Die

Wendung vom individualen zum sozialen Liberalismus. — 3. Kapitel. ALifkommen und Herrschaft der Idee der Entwicklung. —
4. Kapitel. Die Theorien der äußeren Organisation der Erziehung. — •">. Kapitid. Die Theorien der inneren Gestaltung

der Erziehung. — 6. Kapitel. Die äußere Geschichte der Schulen im 19. Jahrhundert. — 7. Kapitel. Die innere Geschichte

der Schulen im 19. Jahrhuudert. — VII. Abschnitt. Ausblicke in die Zukunft. — Namen- und Sachregister.

Avenarianische Chronik.
Aus vier Jahrhunderten einer deutschen Bürgerfamilie.

Von Liulwlg Aveuarlns.

Mit einem Vorwort von Ferdinand Avenarius, mit Bildnissen und andern Bildern.

Der Verfasser dieses Buches, von dem wir hoffen, daß es mit der Zeit ein deutsches Familienbuch werde, war der

verstorbene Jnstizrat und frühere preußische Landtagsabgeorduete Dr. Ludwig Avenarius in Hirschberg, der Bruder des

Philosophen Richard Avenarius und des Kunstwart-Herausgebers Ferdinand Avenarius.
,^ '-*

Das in gediegener, chronikai-tiger Ausstattung hergestellte Buch,

22 Bogen, 1912, kl. 4», kostet M. 24.—, gebundeu^I,. 38.40.
'

Lnthers Lebem';
Von Dr. J. Köstliu. f

•

j

'^

Zell Ute Auflage. Mit 64 Abbildungen uud .5 Beilagen. 1892. 40'-i|o^t^--.8'' M. IC.—, eleg.'geb. M. 38.—.

Billige Volksausgabc der 10. Auflage. Mit Titelbild und 63 authentische»rIlhistrationen. Gebunden M. 20.—

.

Ein Urteil über das Buch:
Die Absicht des Verfassers, ein Volksbuch zu schaffen, ist glänzend gelungeu. In geschichtlich und psychologisch

vorzüglich abgetönten Bildern zaubert uns das Werk das Leben des großen Reformators und seiner Zeit vor die Seele.

Wir kennen keine Lutherschrift, die, gestützt auf eingehende Quellenstudien, in gleich fessehider, interessanter Darstellung

einen solch tiefen Einblick in den Werdegang Luthers und der Reformation gewährt, wie diese. Die Vorzüge des Buches
sind: wissenschaftliche Tiefe, trotzdem gemeinverständlich und interessant, weise Beschränkung auf das Wesentliche,

klassisch schöne Sprache und Darstellung. Möge diese Lutlierschrift, die einen ehrenvollen Platz in der überreichen

Luther-Literatur einnimmt, eine immer weitere Verbreitung in Haus und Schule finden.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — Druck der Pierersolien Hofbuchdruckerei in Altenburg, S.-.\.

ai^~ Hierzu eine Beilage von A. Marcus & E. Webers Verlag in Bonn. "9^

Ausgegeben im Oktober 1920.
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Blau. Dr. Max, Assistent-Prof. an der Princeton University
in Princeton, N. J.

Blaum, Dr., Lyzealprofessor in Strassburg i. E.

t Bobertag, Dr. F., Realgymiiasialprofessor und Privat-
dozent an der Universität Breslau.

Bock, Dr. Karl, in Hamburg.
Bödileker, Professor Dr. K., Direktor der Kaiserin Augusta

Viktoria- Schule in Stettin.

Bödtker, Dr. A. Trampe, in Kristiania.

t Böhme, F. M., Professor in Dresden.
Böhme, Dr. Oskar, Realschuloberlehrer in Reichenbach i. \.
Boer, Dr. H. de, in Marburg.
Boer, Dr. R. C, Professor in Amsterdam.
Bohnenberg er. Dr. K., Professor und Bibliothekar an der

Universität Tübingen.
Boor, H. de, in Göteborg.
Boos, Dr. H., Professor an der Universität Basel.

t Borsdorf, Dr. W., Professor an der Wales-University
in Aberystwyth (England),

Botermans, A. J., in Zwolle (Holland),

t Bradke, Dr. P. v.. Profes.sor an der Universität Giessen.

t Brandes, Dr. H., Pi-ofessor an der Universität Leipzig,
IBrandl, Dr. A., Geh. Regierungsrat und Professor an der

Universität Berlin.

Brandt, H. C. G., Professor am Hamilton College in Clinton
(N.-Y. Nordamerika).

Branky, Dr.F., Kaiserl. Rat u. Prof. a.d. K.K. Lehrerinnen-
bildungsaiistalt im Zivil- Mädchenpensionat in Wien.

Brjiuiie. Dr. Wilhelm, Geheimrat und Profes-sor an der
Universität Heidelberg.

Bräuning- Oktavio, Dr. Herrn., in Flensungen.
t Breitinger, Dr. H., Professor an der Universität Zürich.
Bremer, Dr. O., Professor an der Universität Halle a. S.

t Brenner, Dr. O., Professor i. R. an der Universität Würz-
burg)

Brenning. Dr. E., Professor a. D. in Bremen.
Breuer, Dr. H., in Breslau.

t Breymann. Dr. H. , Geh. Hofrat und Professor an der
Universität München.

B rie, Dr. Friedrich. Prof. an der Universität Freibiirg i. Br.
Bright. Dr. .Tames W., Prof. an der .Johns Hopkins T'ni-

versity in Baltimore (Nordanierika)
Brückner, Dr. Wilh.. Universitäts- und Gymnasialprofessor
in Basel.

t Brugmann, Dr. K.. Geh. Hofrat und Professor an der
Universität Leipzig.

fBrunnemann.Dr.K., Realgyranasialdirektor(Elbing) a. D.
in Dürkheim a. H.

t Buchholtz, Dr. H., Gymnasiallehrer in Berlin.

Bück, Dr. phil., Professor am Lyzeum in Kolmar.
Budjuhn, Dr. Gustav, in Erlangen,

t Biil bring, Dr. K. D., Geh. Regierungsrat und Professor
an der Universität Bonn.

Bürger, Dr. phil., Oberlehrer in Köln.
Burdach, Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Konrad, ordentl.

Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin.

t Caix. Dr. Napoleone, Professor am Istituto di Studi sup.

in Florenz,

t Caneilo, Dr. U. A , Professor ander Universität Padua.
Cederschiöld, Dr. G., Professor an der Universität Lund.

Für Berichtigungen zu obigem Mitarboiterverzeiclmis werden wir stets ilanltbar sein. r>ie Redaktion.

I *
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t Cihac, A. v., in "Wiesbaden.
t Cloetta, Dr. W.. Professor an der Universität Strassburg.
Coelho, F. A.. Professor in Lissabon.
t Cobn, Dr. Georg. Professor an der Universität Zürich.
Cohn. Dr. Georg, in Berlin.
Coli in, Dr. .L. Professor an der Universität und am Real-
gymnasium in Giessen, in Ruhestand.

f Cornu,Dr !., Hofrat u. vorm. Prof.an der Lniversität Graz.
Counson, Dr. A.. Professor an der Universität Gent.
Gramer, Dr. Fr. Ad.. Provinzialschulrat in Münster i. "\V.

i Crecelius, Dr. \V., Gymnasialprofessor in Elberfeld.

t Creizenach, Dr. W., vorm. Professor an der Universität
Krakau. Dresden.

Crescini, Vinc, Professor" an der Universität Padua.
Curtius, Dr. E. R.. Professor an der Universität Marburg.

Dahlerup, Dr. V., in Kopenhagen.
t Dahn, Dr. Fei.. Geh. Kegierungsrat und Professor an
der LTni%'ersität Breslau.

t Dannheisser, Dr. E.^^Professor an der Oberrealschule in

Ludwigshafen.
David, Dr. E., Redakteur und Unterstaatssekretär in Berlin.

Deggau, Dr. Gustav, Lehramtsassessor in Worms.
Devrient, Dr Hans. Oberlehrer am Gymnasium in "Weimar.
Dibelius, Dr. "tt'.. Professor an der Universität Bonn.
-{ Diem a r , Dr. H., Professor an der Universität Marburg i. H.
Dieterich. Dr. .J. R., Direktor des Hessischen Staats-
archivs in Darmstadt.

Dietz, Dr. Karl, Professor, Direktor der Oberrealschule in

Bremen.
Dorn, Dr. "Wilh., Prof. an der Oberrealschule in Heidelherg.
Drescher, Dr. Karl, Prof. an der Universität Breslau.

t Droysen, Dr. G., Prof. an der Universität Halle.

t Düntzer, Dr. H., Prof. und Bibliothekar in Köln.

Ebeling, Dr. Georg, Professor an der Universität Kiel.

Eckhardt, Dr. Eduard, Prof. und Bibliothekar an der
Universität Freiburg i. Br.

t Edzardi, Dr. A., Prof. an der Universität Leipzig.
Eger, D. K., Prof. an der Universität Halle.
Ehr ismann, Dr. G., Geh. Regierungsrat und Prof. an der

Universität Greifswald.
Eich 1er, Dr. Albert. Professor an der Universität Graz.
Einenkel, Dr. E., Prof. an der Universität Münster i. W.
Elster, Dr. E. Prof. an der Universität Marburg.
Ettmayer, Dr. Karl von, Prot, an der Universität Wien.
Ey, Louise, in PLnneberg.

l'aber Dr. Georg, Oberlehrer u. Lektor an der Universität
in Giessen.

Fath, Dr. F., Töchterschuldirektor in Pforzheim.
Fehr, Dr. Bernhard, vorm. Professor an der Universität

Strassburg i. E.
Finnur Jönsson, Dr., Professor an der Universität
Kopenhagen.

t Fischer, Dr. H. von, Prof. an der Universität Tübingen.
Fischer, Dr. ^^'alther, Privatdozent an der Universität
Würzburg.

Förster, Dr. M., Prof. au der LTniversität Leipzig.
Förster, Dr. Paul, Gymnasialprof. in Berlin-Friedenau.

t Foerster, Dr. W. , Geh. Regierungsrat, Prof. an der
Universität Bonn.

t Foth, Dr. K., Oberlehrer in Doberan i. M.
Fränkel, Dr. L. , Oberrealschulprofessor in Ludwigs-
hafen a. Rh.

t Franke. Felix, in Sorau.
Franz, Dr. W., Prof. an der Universität Tübingen.
Freund, Dr. Max, Lektor für Engl. Sprache an der Uni-

versität Marburg.
t Frey, Dr. Ad , Prof. an der Universität Zürich.'

t Freymond, Dr Emil, Prof. an der Universität Prag.
Friedman n ,Dr.W., Privatdozent an der Universität Leipzig.
Fried w agner, Dr. M., Professor an der Universität Frank-

furt a. M.
Frings, Dr. Th.. Professor an der Universität Bonn.
t Fritsche, Dr H., Realgymnasialdirektor in .Stettin.

Fritzsche, Professor Dr. R. A., L^niversitätsbibliothekar
in Giessen.

Fuchs, H., Professor, Oberlehrer in Giessen.
Fulda, Dr. Ludwig, in Berlin.
Funke, Dr. O., Professor au der Universität Prag.

Gaehde, Dr. Christ., Oberlehrer in Dresden.
t Gallee, Dr. .T. H., Prof. an der Universität Utrecht.

Gamillscheg. Dr. E. , Professor an der Universität
Innsbruck.

Gärtner, Dr. Th., Hofrat u. vorm. Prof. an der Universität
Innsbruck, Bozen.

t Gaspary, Dr. A., Prof. an der Universität Göttingen.
Gassner, Dr. A., Prof. in Innsbruck.
G aster, Dr. Moses, Chief Rabbi of the Spanish and Portu-
guese Jews' Congregations in London.

Gauchat, Dr. L., Prof. an der Universität Zürich.
t Gebhardt, Dr. Aug , Prof. an der Universität Erlangen.
Geiger, Dr. Eugen, in Bordeaux.
Geist, A., Prof. am Realgymnasium in "Würzburg.
Gelbe, Dr. Th., Realschuldirektor a. D. u. Schulrat in Leipzig.
Gerold, Dr. Theodor, Privatdozent an der U niversität Basel.
Gerould, G. H , Professor an der Princeton Univer.sity,
Princeton. N. .1.

Gillieron, J., direoteur adjoint an der Ecole pratique des
Haute.s Etudes in Paris.

Giske, Dr. H.. Prof. am Katharineum in Lübeck.
Glaser, Dr. Kurt. Professor an der LTniversität Marburg.
Glöckner. Dr. K., Oberlehrer in Bensheim a. d. B.
Glöde, Dr. O.. Gymnasialoberlehrer in Doberan.
Gloel, Dr. Heinr., Professor in Wetzlar.
Gmelin, Dr. Hans. Professor an der Universität Giessen.
tGoerlich, Dr. E , Direktor der Realschülern Ohligs-Wald.
G oetze, Dr. Alfred, Prof. an der Universität Freiburg i. B.
G o e t z i n g e r , Dr. Wilh.. Lehrer in St. Gallen.

t Goldschmidt. Dr. M.. Profe.ssor an der Oberrealschule
in Kattowitz.

Golther. Dr. W., Geh. Hofrat und Professor an der
Univer.sität Rostock.

Goltz, Dr. Bruno, in Leipzig.

t Gombert, Dr. A., Gymnasialprofessor in Breslau.
Gothein, Marie, in Heidelberg.
Grienberger, Dr. Th.. Reichsritter von, Oberbibliothekar

in Wien.
Grimme, Dr. F., Prof. am Lyzeum in Metz.

t Gröber, Dr. G., Prof. an der Universität Strassburg.
Gröhler, Prof. Dr. H., in Breslau.
Grolman, Dr. von, Privatdozent an der Universität

Giessen.
Groos. Dr. K., Prof. ander Universität Tübingen.
Grosshäuser, Dr. W., in Tübingen.-
Groth, Dr. E. J., Professor, Direktor der 1. Stadt, höheren
Mädchenschule in Leipzig,

t Gundlach, Dr. A., Gymnasialprof. in Weilburg a. L.
Gtintert, Dr. Hermann, Professor an der Universität

Rostock.
Günther, Dr. L, vorm. Prof. an der Universität Giessen.

Haas, Dr. .Tos., Prof. an der Universität Tübingen.
t Hadwiger, Dr J., Realschulprofessor in Wien.
Hämel, Dr. Adalbert, Privatdozent an der Universität
Würzburg.

Hämel- Stier, Frau Dr. phü. Angela, in Würzburg.
Hagen, Dr. Paul, in Lübeck.
Haguenin. E., vorm. Prof. an der Universität Berlin.

Hamel. Prof. Dr. A. G. van, in .Amsterdam.

t Harnack, Dr. 0., Prof. an der technischen Hochschule
in Stuttgart.

Hatfield. James Taft, Prof. an der Northwestern Uni-
versity, Evanston, Illinois.

Haupt, Geh. Hofrat Dr. H., Direktor der Universitäts-
bibliothek in Giessen.

Hausknecht, Prof. Dr. E., in Lausanne.
Hecht, Dr. Hans. Prof. an der Universität Basel.
Heilig, Otto. Prof. in Karlsruhe (Baden).
Heine. Dr. Karl, Oberregisseur des Schauspielhauses in

Frankfurt a. M.
Heiss, Dr. H., Professor an der Universität Freiburg i. B.
Helm, Dr. K.. Prof. an der Universität Marburg.
Helten, Dr. W.L. van, Prof. an der Universität Groningen.
Hennicke. Dr. 0., Prof. an der Oberrealschule in Bremen.
Henrici, Dr. Emil. Realgymnasialprofessor a. D., Gr.-

Lichterfelde.
Hering, Dr. Max, Oberlehrer am Realgymnasium in Erfu rt.

Herrmann. Dr. M. Professor an der LTniversität Berlin.

Hermann, Dr. E., Professor an der Universität Göttiugen.
t Hertz, Dr. Wilh. Ritter von, Prof. an der techniscnen
Hochschule in München.

Herz, Dr. J., Prof. a. D. am Philanthropin (Realschule» m
Frankfurt a. M.
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Herzog, Dr. E., Prof. an der Universität Czernowitz.
Heuokenkamp, Dr. F., Prof. an der Universität Greifswald.
Heusler, Dr. A, Prof. an der Universität Basel.
Heyok, Dr. E. , Universitätsprof. a.D. in Ermatingen am

Untersee, Sohw.
H e ym a n n , Dr. Wilh , in Bremen.
t Heyne, Dr. M., Geh. Kegierungsrat und Professor an

der Univer.sität GöttLngen.
Hilka, Dr Alfons, Professor an der Universität Göttingeu.
Hintzelmann, Professor Dr. P., Universitäts- Ober-
bibliothekar in Heidelberg.

Hippe, Prof . Dr.M ax, Direktor d. Stadtbibliothek in Breslau.
Hirt, Dr. H., Prof. an der Universität Giessen.
Höfer, Dr. A., Direktor der Realschule in Wiesbaden.
Hoeksma, Dr. J., in Amsterdam.
Hoepffner, Dr. E., vorm. Professor an der Universität Jena.
H o f fm a n n - K r a y e r , Dr. E., Prof. an der I^niversität Basel.
t Holder, Prof. Dr. A., Geb. Hofrat und Hofbibliothekar

in Karlsruhe.
Ho 11, Dr. Karl, Professor an der Techn. Hochschule in

Karlsruhe.
Holle, Karl, Gymnasialdirektor in Waren(?).

t Holstein, Dr. H., Prof. und Gymnasialdirektor a.D. in

Wilhelmshafen.
Holthausen, Dr. F., Prof. an der Universität Kiel.
Homen, Olaf, in Helsingfors.
Hoops, Dr. J., Geheimrat und Professor an der Universität

Heidelberg.
Hörn, Dr. Wilh., Prof. an der Universität Giessen.
Horning, Dr. A., Professor in Strassburg i E.
Hub er , Dr. Eugen, Prof. an der Universität Bern.
Huber, Dr. .Jos., Realschulprofessor in Wien
Hübner, Dr. R., Professor an der Universität Halle.
t Hvimbert, Dr. C, Gj'mnasialprofessor in Bielefeld.

t Hunziker, J., Oberlehrer in Rombach, Aargau.

Ive, Dr. A., Prof. an der Universität Graz.

Jacoby, Dr. Martin, Prof. in Berlin.

.Jantzeu, Dr. H., Direktor der Königin - Luise- Schule in

Königsberg i. Pr.

.T a r n i k , Dr. J.U , Prof. an der czeohischen Universität Prag.
t Jellinek, Dr. Arthur L., in Wien.
.1 e 1 1 i n e k , Dr. M. H., Prof. an der Universität Wien.
Jellinghaus, Dr. Herrn , Direktor a. D. des Real-
progymnasiums in Segeberg (Schl.-H.).

Jespersen. 0., Prof. an der Universität Kopenhagen.
.Jiriczek, Dr. Otto L., Geh. Hofrat und Professor an der

Universität Würzburg. .

Johansson, Dr. K F., in Upsala.
.Tordan, Dr. Leo, Professor an der Universität München.
•Jordan. Dr. R., Professor au der Universität Jena.
•Joret, Charles, Prof. in Aix en Provence.
Jostee, Dr. F., Prof. an der Universität Münster.
Jud, Dr. J, Privatdozent an der Universität Ztirich.

Jung, Dr. Fritz, Oberlehrer am Katharineum in Lübeck.
.Tunk er, Dr. H., Professor an der Universität Hamburg.
t Kahle, Dr. B., Prof. au der Universität Heidelberg.
Kaiser, Dr. Hans, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter am
K. Bezirksarchiv in Strassburg i. E.

K a 1 f f , Dr. G., Prof. an der Universität Leyden.
Kaliiza, Dr. M., Geh. Regierungsrat und Prof. an der
Universität Königsberg.

Karg, Dr. Karl. Direktor des Seminars Alzev.
Karl, Dr. Ludwig, Prof. an der Universität iflausenburg.
t Karsten. Dr. G., Prof. an der University of Illinois.

Urbana, 111., U. S. A.

Karstien, Dr. C, Assistent am Germ. Seminar in Giessen.
Kauffmann, Dr. Fr., Prof. an der Universität Kiel.
Keidel, Dr. G. 0-, Library of Congress, Washington, D. C.
lK ellner, Dr. L., Prof. an der Universität Czernowitz.
rKern, Dr. H., Prof. an der Universität Leyden.
[Kern, Dr. J. H., Prof. an der Universität Groningen.
[Kersten, Dr. Curt, in Cassel.
iKeutgen, Dr. F., Prof. an der Univei-sität Hamburg.
^Kinkel, Dr. Walther, Prof. an der Universität Giessen.
[Kirch er, Dr. E., in Frei bürg i. Br.
IKissner, Dr. Alphons, Prof. an der Universität Marburg.
Et Klapperich. Dr..J., Oberrealschulprofessor in Elberfeld.
[t Klee, Dr. G., Studienrat und Professor in Dresden.
iKlemperer, Dr. Viktor, Professor an der Technischen

Hochschule zu Dresden.

Klinghardt, Dr. H., Professor am Realgymnasium in
Rendsburg.

Kluge, Dr. Fr., Geheimrat und Prof. an der Universität
Freiburg i. Br.

Knieschek,Dr. J., Gyrunasialprof. in Reichenberg(Böhmen).
Knigge, Dr. F., Gymnasialprof. in .Jever.

t Knörich, Dr. W. , Direktor der Städtischen Mädchen-
schule in Dortmund,

Koch, Dr. John, Prof., Oberlehrer a. D., Berlin-Schöneberg.
t Koch. Dr. K., Gymnasialoberlehrer in Leipzig.
Koch, Dr Max, Geh. Regierungsrat und Prof. an der

Universität Breslau.
Kock, Dr. Axel, Prof. an der Universität Lund.
t Kögel, Dr. R.. Prof. an der Universität Basel.
t Köhler, Dr. Reinh., Oberbibliothekar in Weimar.
Köhler, D.W., Prof. an der Universität Zürich.
t Kölbing, Dr. Eugen, Prof. an der Universität Breslau.

t Koeppel, Dr. E., Prof. an der Universität Strassburg.
Körner, Dr. Joseph, Professor an der III. deutschen Staats-
realschule in Prag.

Körte, Dr. Alfred, Geh. Hofrat u. Prof. an der Univ. Leipzig.

t Koerting. Dr. G., Geh. Regierungsrat und Professor an
der Universität Kiel.

t Koerting, Dr. H., Prof. an der Universität Leipzig.
Kost er, Dr. A., Geh. Hofrat und Prof. an der Universität

Leipzig.
Kohl vmd, Dr. Johanna, in Freiburg i. Br.
Kolsen, Prof. Dr. Ad., in Berlin.

t Kopp, Prof. Dr. A., in Marburg.
t Kosohwitz, Dr. E., Prof. an der Universität Königsberg.
Kossmann, Dr. E., Vorm. Professor an der LTniversi tat Gent.
Krämer, Prof. Dr. Ph., Oberlehrer in Giessen.

t Kraeuter, Dr. J. F., Oberlehrer in Saargemünd.
Kraft, Dr. Fr., Schuldirektor in Quedlinburg..
t Kraus, Dr.F.X., Geh. Hofrat und Prof. an der Universität
Freiburg i. Br.

t Krause, Dr. K. E.H., Direktor des Gymnasiums in Rostock.
t Kressner, Dr. A , Realschulprof. in Kassel.
Krevitzberg, Dr., in Neisse
Krüger, Dr. F., Privatdozent an der Universität Ham-
burg.

Krüger, Dr. Th., in Bromberg.
Kruisinga, Dr. E., in Amersfoort (Niederlande).

t Krummacher, Dr. M., Direktor der höheren Mädchen-
schule in Kassel.

Kubier, Dr. A., Kgl. Gymnasialprof. in Weiden.
Küch ler, Dr.Walther, Prof. au der Universität Würzburg.
Kück, Dr. E , Oberlehrer in Berlin-Friedenau.
Kühn, Dr. K., Realgymnasiaiprof. a. D. in Wiesbaden.
Kummer, Dr. K. F., Prof. und k.k. Schulinspektor in Wieii.

L a c h m u n d , Dr. A., Prof. am Realgymnasium in Schwerin
(Mecklenburg).

t Laistner, Dr. L., Archivar in Stuttgart.'

L am bei, Dr. H., Prof. an der Universität Prag.
Lamprecht, Dr. phil., Gymnasialprof. in Berlin.
Lang, Henry R. , Prof. an der Yale University, New
Haven (Conn.).

Larsson, Dr. L., in Lund.
t Lasson, Prof. Dr A., Realgymnasiaiprof. a. D. und

Universitätsprof. in Berlin-Friedenau.

t Laun, Dr. A., Prof. in Oldenburg.
Leendertz, Dr. P., Prof. in Amsterdam.
Lehmann, Dr. phil., in Frankfurt a. M.
Leib, Dr. F., Studienreferendar in Woims.
Leitzmann, Dr. A., Prof. an der Universität Jena,

t Lemcke, Dr. L., Prof. an der Universität Giessen.

Lenz, Dr. Rud., Universitätsprofessor in Santiago de Chile.

Lerch, Dr. Eugen, Professor an der Universität München.
Lessiak, Dr. 0., Prof. an der Universität WUrzburg.
t Levy, Dr. E , Prof. an der Universität Freiburg i. B.

Lew eilt, Dr. Kurt, Oberlehrer in Berlin,

t Lidforss, Dr. E, Prof. an der Universität Lund.

t Liebrecht, Dr F., Prof. an der Universität Lüttich.

t L i n d n e r , Dr. F., Prof. an der Universität Rostock.

Lion, Prof. Dr. C Tb., Schuldirektor a.D. in Dortmund.
Ljungren, Lic. phil. Ewald, Bibliotheksassistent in Lund.

t Loeper, Dr. Gustav v., Wirkl. Geh. Oberregierungsrat
in Berlin.

t Löschhorn, Dr. Karl, früher Direktor der höheren
Knabenschule in Wollstein (Posen), Hettstedt.
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Loubier, Dr. Jean, in BerlLn-Zehlecdorf.
Löwe, Dr. R., in Strehlen.

t Ludwig, Dr. E., Gymnasialprof. in Bremen.
Lundell, Dr. J. A., Prof. an der Universität Upsala.

Maddalena, Dr. E., Lektor an der Universität Wien. .

t Mahrenholtz, Dr. R. , Gymnasialoberlehrer a. D. in

Dresden.

-f Mangold, Dr. W., Gymnasialprof. a. D in Berlin.

Mann, Prof. Dr. Max Fr., Gyninasialoherlehrer in Frank-
furt a. M.

Mannheimer, Dr. . Albert , Lehramtsreferendar in

Wimpfen a. N.

t Marold, Dr K., Gymnasialprof. in Königsberg.
Martens, Dr W., Gvmnasialdirektor in Konstanz.

t Martin, Dr. E.,' Prof. an der Universität Strass-

bürg i. E.

t Maurer, Dr. K. v., Geh. Rat und Prof. an der Universität

München.
Maync, Dr. Harry, Prof. an der Universität Bern.
Meyer, Dr. John, vorm. Prof. an der Universität Basel,

ord. Honorarprofessor an der Universität Freiburg i. B.

Meringer, Dr R., Prof. an der Universität Graz.

Merck, Dr. K. Jos., in Tübingen

t Mever, Dr.E H., Piof. an der Universität Freihurg i. B.

t Meyer. Dr. F., Hofrat und Professor an der Universität

Heiäelberg.
Meyer, Prof. Dr. K., Bibliothekar iu Basel.

t Meyer, Dr. R., in Braunschweig.
Meyer-Lübke, Dr. W., Geheimrat und Prof. an der

LTniversität Bonn.
Michaelis deVasconcellos, Dr. phil. Carolina, o. Pro-

fessor für rom. Sprachen an der Universität Coimbra.
Mickel, Du. Otto, in Salzgitter am Harz.
Middendorf, Dr. H., Prof. in Würzburg.
Milchsack, Dr. G., Prof. und Oberbibliothekar in Wolfen-

. büttel.

Minckwitz, Dr. M. J,, in München.
t Minor, Dr. J.. Hofrat und Prof. an der Universität \N ien.

t M i s t e 1 i , Dr. F.. Prof. an der Universität Basel.

Mogk, Dr. E., Prof. am Realgymnasium und Prof. an der

Universität Leipzig.

Molz, Prof. Dr. Herm., Oberlehrer in Giessen.

Moog, Dr. W., Privatdozent an der Universität Greifswald.

Morel-Fatio, A., Directeur-adjoint an der Ecole des Haules
Etudes und Professor am College de France in Paris,

t Morf, Dr. phil., Dr. jur. h. c H., Geh. Regierungsrat und
Prof. an der Universität Berlin.

Morgenstern. Dr G., Redakteur an der Leipziger Volks-
zeitung in Leip7,ig-Lindenau.

Morsbach, Dr. L., Geh. Regierungsrat und Prof. an der
Universität Göttingen.

Moser, Dr. V,, in München.
Much, Dr. Rucl., Prof. an der Universität Wien.
Mulertt, Dr. Werner, Privatdozent an der Universität

Halle a. S.

Müller(-Fraureuth), Dr. K. W.. Professor und Konrektor
in Dresden.

Müller, Dr. Max, in Duisburg.
Müller, Dr. Walter, in Genf.
Muller, Dr. J. W., Pj-ofessor in Utrecht.
Muncker, Dr. F., Prof. an der Universität München.
Muret, Dr. E., Prof. an der Universität Genf.

fMussafia, Dr. A., Hofrat und Prof. an der Universität
Wien.

t Nader, Prof. Dr. E., Direktor der K. K. Staatsrealschule
in Wien.

Nagel, Dr. Willibald, Prof. an der Hochschule für Musik
in Stuttgart.

Nagele, Dr. A., Prof., in Marbvxrg in Steiermark.
Naumann, Dr. Hans, Professor an der Universität .Jena.

Naumann, Dr. Leop., in Berlin -Wilmersdorf.

t Nerrlich, Dr. P.. Gymnasialprofessor in Berlin.

Netoliczka, Dr. Oskar, Gymnasialprofessor in Kronstadt
(Siebenbürgen).

Neumann, Dr. Carl. Geh. Hofrat und Prof. an der Uni-
versität Heidelberg.

Neumann, Dr. Fritz, Professor an der Universität
Heidelberg.

Neumann, Dr.L., Prof. an der Universität Freiburg i. B.

t Nicol, Henry, in London.
Nörrenberg, Dr. C, Stadtbibliothekar in Düsseldorf.

Nyrop, Dr. K., Prof. an der Universität Kopenhagen.

Ochs, Dr. Ernst, in Freiburg i. Br.

Oczipka, Dr. Paul, in Königsberg i. Pr.
Olsonki, Dr. Leonardo, Professor an der LTniversität

Heidelberg.

t Oncken. Dr. W., Geh. Hofrat und Prof. an der Uni-
versität Giessen.

t Ost hoff, Dr. H., Geh. Hofrat und Prof. an der Universität
Heidelberg.

Ott, Dr. A.6., Prof an der Techn. Hochschule in Stuttgart.

Ottmann, Dr. H., Realgymnasialprof. a. D. in Giessen.

Otto, Dr. H. L. W.. in Leipzig.

Pakscher, Dr. A.. in Berlin Grunewald.
Panzer, Dr. Friedr., Prof. an der Universität Heidelberg.
Pariser, Dr L., Kgl. Gerichtsassessor a.D. in München.-
Passerini, Graf G. L., in Florenz.

Passy, Dr. Paul, Prof. und Directeur-adjoint der Ecole des
hautes etudes Paris) in Neuilly-sur-Seiue.

Paterna, Dr. W., in Hamburg.
Paul, Dr. H., Geheimrat u. Prof. an der Universität
München.

Pauli, Dr. K.. Professor am Lyzeum in Lugano.
t Peiper, Dr. R., Gymnasialprof. in Breslau.
Petersen, Dr. J.. Prof. an der Universität Berlin.

Petersens. Dr. Carl af, Bibliothekar in Lund.
Petsch, Dr. Roh , Prof. an der Univer.'sität Hamburg.
Petz, Dr. Gideon, Professor an der Universität Budapest.
Petzet. Dr Erich, Oberbibliothekar an der Hof- und Staats-

bibliothek in München.
t Pf äff, Dr. F., Hofrat und Profe.ssor und LTniversität^?-

bibliothekar in Fieiburg i. B.

Pf an dl, Dr. Ludwig-, in .München.

I

Pf leiderer, Dr. W., Prof, in Tübingen.
Philippide, A.. Prof. an der LTniversität Jassy.

!

Philippsthal, Dr. R., Realschulprof. in Hannover.

1 t Picot, Dr. E., Consul honoraire, Prof. an der Ecole des
• langues orientales Vivantes in Paris.

I

Pretsch, Dr. Paul. Geh. Regierungsrat und Universitäts-

I

professor in Greifswald.

;
P 1 1 1 e t , Dr. Alfred . Prof. an der Universität Königsberg.
Piper, Dr. Paul, Gymnasialprof. iu Altena.

Pizzo, Dr. Piero, au der kaufmännischen Schule in Zürich.

Planta, Dr. l?ob. von, in Fürstenau (Graubüuden).
Pogatscher, Dr. Alois, Prof. an der Universität Graz.

t Proescholdt, Dr. L., Prof. und Direktor der Garnier-
scln^le in Friedrichsdorf i. T.

Puscariu, Dr.Sextil, Prof. an der Universität Czernowitz.

Rad low. Dr. E, in Petersburg.
Rajna, Pio, Dr. hon. c, Prof. am Istituto dei Studi sup.

zu Florenz.
Ranke, Dr. F., Professor an der Universität Königsberg.
Rauch, Dr. Chr., Professor an der Universität Giessen.

t Raynaud, G., Bibliothecaire honoraire au departemeut
des manuscrits de la Bibliotheque nationale in Paris.

Read, William A., Professor an der Louisiana State Uni-

versity, Baton Rouge, La.
Regel," Dr.E., Prof. an der Oberrealschule der Frankeschen

St. in Halle.

t Reinhardt. Karl. Prof. in Baden-Baden.

t Reinhardstöttner, Dr. K. v.. Prof. an der techn. Hoch-
schule und Prof. am Kadettenkorps in München.

Rein hold, Dr, Joachim, in Krakau,
Reis, Dr, H,, Professor in Mainz,
Reissenberger, Dr, K., Oberrealschul-Direktor a, D, in

Graz,
Rcstori, A,. Professor an der Universität Genua.
Rouschel, Dr. Karl. ord. Honorarprofessor an der Techn.
Hochschule und Gymnasiallehrer (Dreikönigsschule) iu

Dresden-N.

t Rhode, Dr. A., in Hagen i. W.
Richter, Dr. Elise. Professor an der Universität Wien.
Richter, Dr. Helene, in Wien.
Richter. Dr. K., Privatdozeut an der Universität in

Bukarest.
Ries, Professor Dr. John, iu Strassburg i. E.

Risop, Dr. A., Realschulprofessor in Berlin.
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Roethe, Dr. Gr., Geh. Regierungsrat. Prof. an der Uni-
versität Berlin.

Rötteken, Dr. H.. Prof. an der Universität "Würzburg.
Rolfs, Dr. W., Hofrat in München.
t Ropp, Dr. G. V. d.. Geh. Regierungsrat und Prof. an der

Universität Marburg.
Rossmann. Dr. phil.. Realgymn.isialprof. in Wiesbaden.
t Rudow. Dr. Wilh., Redakteur in Grosswardein (Ungarn).

t Sachs, Dr. K., Realgymnasialprof. a. D.in Brandenburg".

t Salvioni, Dr. C. Prof. an der Accademia soientifico-

letteraria zu Mailand.
Sallwürk, Dr. E.V., Staatsrat und Ministerialdirektor im
Ministerium des Kultus und Unterrichts a. D. in Karlsruhe.

Sa ran. Dr. F.. Prof. an der Universität Erlangen.
t Sarrazin, Dr. G.. Prof. an der Univei-sität Breslau.

t Sarrazin, Dr. .Jos., Prof. in Freiburgi. B.

t Sauer, Dr. B., Prof. an der Universität Kiel.

t Savj-Lopez, Paolo, Prof. an der Universität Catauia.

t Sartazzini, Dr. .J. A., Kirohenrat und Pfarrer in Fahr-
wangen (Aargau).

.Schädel. Dr. B., Professor an der Universität Hamburg.

.Schatz. Dr. .J.. Prof. an der Universität Innsbruck.
t Scheffer-Boic borst, Dr. B., Prof. an der Univ. Berlin.
.Schian, Dr. M.. Professor an der Universität Gie.ssen.

Schick, Dr. .Jos., I^rof. an der Universität München.
.Schild, Dr. P.. Gymnasiallehrer in Basel.
Schipek, Dr. .Jos., Gymnasiallehrer in Saaz.

t Schläger, Dr. G., In Freiburg i. B.
Schien ssner, Dr. W., Prof. an der ObeiTealschule in Mainz.
t Schlösser. Prof. Dr. R., Direktor des Goethe- und

Schillerarchivs in AVeimar.
Schmidt, Dr. Arth. B. , Geh. Hofrat und Prof. au der

Universität Tübingen.
Schmidt, Dr. Johann, Gymnasialprof. in Wien.
Schmidt, Tr., Gymnasialprof. in Heidelberg.
Schmidt, Dr. Wilh.. in Darmstadt.
t Schnabel, Dr. Bruno, Reallehrer an der Kgl. Industrie-
schule in Kaiserslautern.

."^chneegans, Dr. F. Ed., vorm. Prof, an der Universität
Heidelberg, in Strassburg i. E.

r .Schneegans, Dr. H., Prof. an der Universität Bonn.
t Schnell, Dr H., Realgymnasiallehrer in Altena.
t Schneller, Chr.. Hofrat. K.K.Landesschulinspektor a. D.

in lnn.sbruck.
."^ c h n o r r V o n C a r o 1 s f e 1 d , Dr. Hans, Direktor der Staats-

bibliothek in München.
Schoepperle, G., üniversity^of Illinois, I'rbana, 111.

Department of English.
Scholle, Dr. F., Oberlehrer in Berlin(?).

Schoppe, Dr. Georg, in Breslau.
Schott, Dr. G., in Frankfurt a. !M.

Schröder, Dr. Fr., in Königsberg.
t Schröder, Dr. R., Geh. Rat und Prof. an der Universität

Heidelberg.
•Schröer. Dr. A.. Prof. an der Universität Köln.
t Schröer.Dr. K..J..Prof. an der techu. Hochschule in Wien.
Schröter, Dr A., Bibliothekar an der Landesbibliothek

in Wiesbaden.
Schuchardt, Dr. H., Hofrat und vorm. Prof. an der Uni-

versität Graz.
SchUcking, Dr. L.L., Professor an der Universität Breslau.
Schurr, Dr. F., Privatdozent an der Universität Frei-
burg i. B.

Schullerus. Dr. A,, Prof. am cvang Landeskirohenseminar
A B. in Hermannstadt.

Schultz, Dr. A.. vorm. Prof. an der Universität Prag.
Schultz, Dr. Franz, Prof. an der Universität Frankfurt a. M.
Schultz-Gora. Dr. 0., Prof. an der Universität .Jena.

Schulze, Dr. Alfr. . Direktor der Universitätsbibliothek
in Marburg.

Schumacher. Dr. Fr., in Kiel
Schumacher, Prof Dr. Karl . Direktor am Römisch-
Germanischen Zentralmuseuni in Mainz.

V Seh Wally, Dr Fr., Prof. an der Universität Königsberg.
T Schwan, Dr. E.Prof, an der Universität .Jena.

Seelmann, Dr.W . KgL Oberbibliothekar in Berlin.
; SeemOller. Dr. .J., Hofrat u. Prof. an der Universität
Wien.

Seiler, Dr. F., Sekiindarlehrer in Basel.
Settegast. Dr. Fr., Prof. an der Universität Leipzig.

t S i e b e c k , Dr. H., Geheimerat u. Professor an der Universität
Giessen, i. R.

Siebert, Dr. Ernst. Leiter des städt. Realprogymu. i. E.
Nowawes bei Berlin.

Siebs, Dr. Theodor, Prof. an der Universität Breslau.
t Sieper, Dr. E., Prof. an der Universität München.
Sie vers, Dr.E., Geh. Hofrat und Prof. an der Univ.Leipzig.
t Sittl, Dr. K., Prof. an der Universität Würzburg.
t So ein, Dr. A., Prof. an der Universität Basel.
.Söderhjelm. Dr. W., Prof. an der Universität Helsingfors.
Söderwall, Dr., Prof. an der Universität Lund.
t Sold an, Dr. G., Prof. an der Universität Basel.
Sperber, Dr. Hans. Privatdozent an der Universität Köln.
Spies, Dr. Heinr., Prof. an der Universität Greifswald.
Spiller-Sutter, Dr.R.. Gymnasiallehrer an der Kanton-
schule in Frauenfeld (Thurgau)

Spitzer, Dr. Leo, Privatdozent au der Universität Bonn.
t Sprenger, Dr. R.. Realgymnasialprof. in Northeim i. H.
Staaff , Dr. E., Prof. an der JTniversität Upsala.
t Stähelin, Dr. R., Prof. an der Universität Basel.
.Stammler, Dr. Wolfgang, Professor an der teQhn. Hoch-
schule in Hannover.

t S t e f f e n s, Dr. Georg, Privatdozent an der Universität Bonn.
Stengel, Dr.E., Prof. a. D. an der Universität Gi-eifswald.
Stern, Dr. Alfred, Professor am Polytechnikum Zürich.

t Stiefel, A.L., Dr. hon. c. Prof. an der Kgl. Luitpold Kreis-
Oberrealsohule in München.

St jern ström, Dr. &., Bibliothekar in Upsala.
Stimming, Dr. A.. Geh. Regierungsrat und Professor an

der Universität Göttingen.
Storm, Dr. .J., Prof. an der Universität Christiania.

t Strack, Dr Max Ij.. Prof. an der Universität Kiel.

t .Strack. Dr. A., Prof. an der Universität Giessen.

t Stratmann. Dr. F. H., in Ivrefeld.

Strauch, Dr. Ph., Geh. Regierungsrat und Professor an
der Universität Halle.

Streuber, Dr. Albert, OberTehrer in Darmstadt.
Strich, Dr. F., Professor an der Universität München.
t Stürzin ger, Dr. J., vorm. Prof. an der Universität
Würzburg.

S t u h rm a n n , Dr. J., Gymnasialdirektor in Deutsch-Krone.
.Subak, Dr. J., Prof. an der Handels- und nautischen
Akademie in Triest.

t Suchier, Dr. H., Geh. Regierungsrat und Prof. an der
Universität Halle.

Suchier. Dr.W., Privatdozent an der Universität Göttingen.
Sulger-Gebing, Dr. Emil, Prof. an der Techn. Hoch-
schule in München.

Süss, Dr.W., A.ssistent am philologischen .Seminar der
I'niversität Leipzig.

Sütterlin, Dr. L., Prof, an der Universität Freiburg i. B.
Symons, Dr B., Prof. an der JTniversität Groningen.

Tapp ölet, Dr.E., Px-of. an der Universität Basel.
Tarael, Dr. H., Oberlehrer am Realgymnasium in Bremen.
Täuber. Dr. ('., Prof. an der kantonalen Handelsschule in

Zürich.

t Ten Brink, Dr. B., Professor an der Universität Strass-
burg i. E.

This, Dr. Constant. Realschuldii-ektor in .Strassbiu-g i. E.

t Thumb, Dr. A., I'rof. an der Universität Sti-assburg i. E.
Thurneysen, Dr. R., Geh. Regierungsrat und Prof. an der

Universität Bonn.
Tiktin, Prof. Dr. H.. Lektor an der Universität Berlin,

t Tob 1er. Dr. A., Prot, an der Universität Berlin.

t Tobler, Dr. L., Prof an der Universität Zürich.
Toischer. Dr.W., Gymnasialprof. und Privatdozent an

der Universität in Prag.
t Tomanetz, Dr. K.. Gymnasialprof. in Wien.
Trampe Bödtker. Dr. A., in Kristiania.

Traumann, Dr. Ernst, in Heidelberg.
Trautmann, Dr. R., Professor an der Universität Prag.
1 rojel, Dr. E., in Kopenhagen.
Tünipel, Dr. K., Gymnasialprof. in Bielefeld.

t Ulbrich.Prof. Dr. 0., Geh.Regiei'ungsrat u. Direktor a.D.

der Friedrich Werdersohen Oberrealscbule zu Berlin.

Ublirz, Dr. K, Prof. an der Universität Graz.
Ullrich, Prof. Dr. H.. Oberlehrer a. D. in Gotha.

t Ulrich. Dr. J., Prof. an der Universität Zürich.

Unger, Dr. Rud., Prof. an der Universität Königsberg.
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Unterfo roher, Dr. A., Prof. in Eger.

t Unwerth, Dr. Wolf von, Professor an der Universität
Grreifswald.

Urtel, Professor Dr. H., Privatdozent an der Universität
Hamburg.

t Usener, Dr. H. , Geh. ßegierungsrat und Professor an
der Universität Bonn.

Varnhagen, Dr. H., Prof. an der Universität Erlangen.
VercouUie, Dr. J., Prof. in Gent. .-

Vetter, Di'. F., Prof. an der Universität Bei-n.

Vetter, Dr. Th., Prof. an der Univei-sität Zürich.

t Vietor. Dr. "\V., Prof. an der Universität Marburg.
Vising, Dr. J., Prof. an der Universität Gotenburg.

t Vockeradt, Dr. H., Gymnasialdirektor in Reckling-
hausen.

Vogt, Dr. Fr., Geh. Kegierungsrat und Prof. an der Uni-
versität Marburg.

Volkelt, Dr. J., Geh. Hofrat und Professor an der Uni-
versität Leipzig.

Vollmöller, Dr. K, Universitätsprof. a.D. in Dresden.
Voretzsch, Dr. C, Geb. Kegierungsrat und Prof. an der

Univt'rsität Halle a. S.

Voss 1er. Dr. K., Prof. au der Universität München.

V>' a a g , Geh. Hofrat Dr. A., Professor an der Universität und
Direktor der Höheren Mädchenschule mit Mädchen-
Realgvmnasium in Heidelberg.

Waas, "Prof. Dr. Chr., Oberlehrer in Mainz.
Wack, Dr. G., Gymnasialprof. in Kolberg.
Wacker na gel, Dr. J., Prof. an der Universität Basel.
Wagner, Dr. Alb. Malte, in Hamburg.
Wagner, Dr. M. L., Privatdozent an der Universität Berlin.
Wagner, Dr. W^., in Köln a. Bhein.
Waldberg, Dr. M. Frhr. v. , Prof. an der Universität
Heidelberg.

Walde. Dr. A., Prof. an der Universität Innsbruck.
Wallensköld, Dr.A., Prof. an der Universität Helsingfors.
Walther, Dr. Wilh.. Prof. an der Universität Rostock.
Warnke, Dr. K., Direktor der A.lexandrinenschule (H. M. S.)

in Koburg.
Wartburg, Dr. W. von, in Zürich.

t Wätzold, Prof. Dr.St.. Geh. Oberregierungsrat in Berlin.
Weber, Prof. Dr. Carl in Haue a. S.

Wechs.^ler, Dr. E., Prof. an der Universität Berlin.
Wegener, Dr. Ph., Gymnasialdii-ektor in Greifswald.
Weidling, Dr. Friedrich. Gymnasialoberlehrerin Fürsten-
walde.

Weigand. Dr. Gust., Prof. an der Universität Leipzig.

t Weiuhold, Dr. K., Geh. Regierungsrat und Prof. au der
Universität Berlin.

Weissenfeis, Dr. R., Prof. an der Universität Göttingen.
Wendriner, Dr. Richard, in Breslau.

t Wen dt. Geb. Rat Dr. G., Gymnasialdirektor und Ober-
schulrat a D. in Karlsruhe,

t VVerle, Dr. G., Oberlehrer in Lübeck,
tW ess e 1 o f s k y , Dr. AI., Prof. an der Universität Petersburg.
t Wetz, Dr. W., Prof. an der Universität Freiburg i. B.
Widmann, Dr. G. , Vikar an der Wilhelmsrealschule in

Stuttgart.
Wiese, Prof. Dr. B.,T)berlehrer und ord. Honorarprofe.ssor
an der Universität Halle.

Willenberg, Dr. G., Realgymnasialprof. in LUbben.
t Wilmanns, Dr. W. , Geh. Regierungsrat und Prof. an

der Universität Bonn.
Wilmotte, Dr. M , Prof. an der LTniversität Luttich.
te AVinkel, .Jan, Prof. an der L^niversität Amsterdam.
t Wissmann, Dr. Theodor, in Wiesbaden.
Witkowski, Dr. G., Prof. an der L'niversität Leipzig,

t W i 1 1 e . Dr. K , Geh. .Justizrat und Prof. an der ITniversitUt

Halle.
Wocke. Dr. H., in Liegnitz.
Wolfskehl, Dr. Karl, in München.
Wolff. Dr. E., Prof. an der Universität Kiel.

Wolff, Dr. Max .L, in Berlin.

t Wolff, Dr. Job., Prof. in Mühlbach (Siebenbürgen).
Wolpert, Georg. Gymnasialprof a.D. in München.
Wörner, Dr. Rom., vorm. Prof. an der Universität Frei-

bui-g i. B., Honorarprofessor an der Universität München.
t W ü 1 f i n g , Dr. J. Ernst, in Bonn.
t Wülker, Dr. E., Archivrat in Weimar,
t Wunderlich. Prof. Dr. H.. Oberbibliothekar an der Kgl.

Bibliothek in Berlin. Frohnau bei Berlin.
Wurzbach, Dr. Wolfg., Privatdozent an der Universität
Wien.

Zauner, Dr. Adolf, Professor an der Universität Graz.
Zenker, Dr. R., Prof. an der Universität Rostock.
Ziemer, Dr. Herrn., Gymnasialprof. in Kolbei'g.
Ziesemer, Dr. W., Privatdozent an der Universität Königs-

bei-g i. Pr.
Zimmermann, Dr. Paul, Geh. Archivrat in Wolfenbüttel.
Zingarelli, Dr. C, Prof. am Liceo in Campobasso (Italien),

t Zingerle, Dr. W.v.. Prof. an der Universität Innsbruck.
Zolnai, Dr. Bela, "tn Budapest.
Zubaty, Dr. Jos., in Smichov bei Prag.

t Zupitza, Dr. J., Prof. an der Universität Berlin.

II. Alphabetisch geordnetes Verzeichnis der besprocheneu Werke.

A il a m de G i v e n c h i s. Ulrix.

Aman-Nilsson, Lord Bvrons Brev og Dagböcker
(Fischer) 104.

Aman-Nilsson, Lord Byron och det sekelgamla förtalet
(Fischer) 104.

Arnold, Allgemeine Bücherkunde zur neueren deutschen
Literaturgeschichte. 2. Aufl. (Behagliel) -366.

Baesecke, Deutsche Philologie (Helm) 94.

Barnils, Fossils de la llengua (Spitzer) 190.

Barrau-Dehigo s. Foulche-Delbosc.
Bartsch, Chrestomathie de l'ancien franpais, 12i? ed.(Lerch)

246.

Becker, Die französische Volksbühne als Verhetzungs-
mittel (K lern per er) 389.

Behrend, Der Tunnel über der Spree, I (Stammler) 102.

Bibel, Die Gotische, herausgegeben von W. Streitberg
(Behaghel) 363.

Björkmah, Studien über die Eigennamen im Beowulf
(Binz) 173.

Braun, Zeitungs-Fremdwörter und politische Schlagwörter.
Verdeutscht und erläutert (Behaghel) 36.5.

Brink, Stab und Wort im Gawain, eine stilistische Unter-
suchung (Binz) 306.

Bxi ebner, Die ortsnamenkundliehe Literatur von Süd-
bayern (Behaghel) 36.5.

Buchwald, Luthers Briefe in Auswahl herausgegeben
(Wocke) 12.

Busse, Das Drama (Wurzbach) 1.

Bussmann, Tennj'sons Dialektdichtungen (Hörn) 241.

Byrons Brev och Dagböcker. I urval och översättning
jämte noter av G. Aman-Nilsson (Fischer) 104.

Cartellieri, Gobineau (Streuber) 393.

Castro s. Fueros leoneses.
Collin, A bibUoE:raphical <;uide to .seniatologv (Spitzer)

242.

Croce, La letteratura della nuova Italia (Vossler) l^'.i,

Dantes Paradies der göttlichen Komödie dritter Teil,

übersetzt von Alfred Bassermann (Voss 1er) 205.

Doug las's Aeneid s. Watt.
Dreher, Laut- und Fiexionslehre der Mundart von Liggers-

dorf und Umgebung (Ochs) 1.5.

Eckhardt, Remv Belleau. Sa vie — sa ..Bergeric"
(Glaser) 187.

Foulche-Delbosc et Barrau-Dehigo, Manuel de
l'hispanisant (Pfandl) 44.

Franz, Zur galloromanisohen .Svntax (Lerch) 32.

Fraude, Heinricli von Kleists Hermannsschlacht auf der
deutschen Bühne (Streuber) 230.

I
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Frey, Schweizer Dichter (Franke!) 156.

Frey -Buch, Adolf. Herausgegeben von Carl Friedrich
Wiegand (Wocke) 1.5.5.

Frings und vau Ginneken, Zur Geschichte des Nieder-
fränkischen in Limburg (Bach) 232.

Fueros leoneses de Zamora, Salamanoa, Ledesma y Alba
de Tormes. Ed. de A. Castro v F. de Onis (Krüger)
39-5.

Gamillscheg, Oltenische Mundarten (Schurr) 126.

Gauchat etJeanjaquet. Bibliographie linguistique dela
Suisse Romande II (v. Wartburg) 11-5.

Ginneken. van, s. Frings.
Götze, Anfänge einer mathematischen Fachsprache in

Keplers Deutsch (Wocke) 101.

Götze, Frühneuhochdeutsches Lesebuch (Schoppe) 98.

Grub er, Nationalismus in der französischen Freimaurerei
(Klemperer-) S'i'i.

Guillon, Fran^ois Villon, Les Ballade en Jargon du ms.
de Stockholm (Mulertt) 320.

H äm e 1 , Beiträge zur Lope de Vega-Bibliographie (P f a n d 1)

32.5.

Halfdana rsaga Eysteinssonar. Herausgegeben von Franz
Rolf Schröder (Golther) 237.

Heyse, Paul, und Gottfried Keller im Briefwechsel. Von
Max Kalbeck (Körnen 158.

Hoops, Eeallexikon der germanischen Altertumskunde
Band 2—4 (Behaghel) 289.

.leanjaquet s. Gauchat.
Jones, An Outline of EngHsh Phonetics (Horni 237.

Jordan, Diftongarea lui e si o accentuati in pozitiile ä. e

(Meyer-Lübke) 329.

Jud. Zur Geschichte der bündner-romanischen Kirchen-
sprache (V.Planta) 121.

Kalb eck. Paul Heyse und Gottfried Keller im Brief-
wechsel (Körner) 158.

Keller, Gottfried, und Paul Heyse im Briefwechsel. Von
Mas Kalbeck (Körner) 158.

K n i e b e s. Schönfelder.
Koenen, Verklärend Handwriordenboek der Nederlandsche
Taal (Lion) 169.

Körten, Thomas Hardy 's Napoleondichtung „The Dynasts",
ihre Abhängigkeit von Schopenhauer, ihr Einfluss «uf
Gerhart Hauptmann (Fischer) 106.

Küchler, Aufsätze über Renan (Lerch) 109.

Kühn, Der Nationalismus im Leben der dritten Republik
(Klemperer) 383.

Kühn und Platz, Der Nationalismus in der französischen
Dichtung seit 1871 (Klemperer) 390.

Lazzari, II „Barco" di Lodovico Carbone (Wiese) 117.

Lazzari, Un'orazione di Lodovico Carbone a Firenze
(Wiese) 117.

Leitzmann, Die Quellen zu Gottfried Kellers Legenden
(V. Grolman) 103.

Leitzmann, Briefe aus dem Nachlasse Wilhelm Waoker-
nagels (Wocke) 361.

Lerch, Einführung in das Altfranzösische (Vossler) 252.

Lichtenstein, Gottscheds Ausgabe von Bayles Diction-
naire (Leitzmann) 229.

Loesch, Die impressionistische Syntax der Goncourt. Eine
syntaktisch-stilistische Untersuchung (Lerch) 311.

Lommatzsch, Del Tumbeor Nostre Dame (Lerch) 253.

Lope de Vega Carpio, Amar sin saber a quien. Ed.
by Buchanan and Franzen-Swedelius (Pfand!) 327.

Lorenzetti, La bellezza e 1' amore nei trattati de! Cinque-
cento (V,'iese) 116.

Lothar, Die Seele Spaniens (Hämel-Stier) 117.

Lüdeke, Ludwig Tieck. Das Buch über Shakespeare
(Sulger-Gebing) 295.

Luthers Briefe. In Auswahl herausgegeben von R. Buoli-
wald (Wockel 12.

Maync, Detlev von Liliencron (Streuber) 297.
Mieses, Die Entstehungsursache der jüdischen Dialekte
(Spitzer) 81.

Mitteilungen aus der Königlichen Bibliothek. Heraus-
gegeben von der Generalverwaltung, III (Haupt) 99.

Mitteilungen aus Spanien, zusammengestellt vom ibero-
amerikanischen Institut Hambvirg iMulertt) 256.

Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde. 4. Band. Die
Germania des Tacitus (Hoops) 225.

Müller, P., s. Schönfelder.
Mutschmann, Der andere Milton (Fischer) 174.

Mutschmann, Milton und das Licht. Die Geschichte
einer Seelenerkrankung (Fischer) 174.

Nicholas Bozon, Deux pofemes: Le Char d'Orgueil, la

Lettre de l'empereur Orgueil p. p. J. Vising (Hilka) 186.

Oehlke, Geschichte der deutschen Literatur (Stammler)
290.

Onis, de, s. Fueros leoneses.

Paracelsus s. Theophrast von Hohenheim.
Paul, Deutsche Grammatik V, 5. Wortbildungslehre
(Behaghel) 227.

Pauli, Enfant, Garfon, Fille dans les langues romanes.
Essai de lexicologie comparee (Spitzer) 18.

P e t z o 1 d , Fremdwörterei. Ein Weckruf an alle Deutschen,
insonderheit an die Hochschuljugend, nebst einem Fremd-
wörterverzeichnis (Faber) 363.

Pfeiffer, Die Meistersingerschule in Augsburg und der
Homerübersetzer .loh. Spreng (W^ocke) 293.

Planta, R. von, s. Regesten von Vorarlberg.
Platz, Nationalismus im französischen Denken der Vor-

kriegszeit (Klemperer) 385.

Purity, a Middle English Poem ed. bv R. J. Menner
(Binz) 376.

Reallexikon der germanischen Altertumskunde, heraus-
gegeben von Jon. Hoops. Band 2—4 (Behaghel)
289.

Regesten von Vorarlberg und Liohtenstein bis zum Jahre
1260 . . . mit einem sprachwissenschaftlichen Exkurs von
R. von Planta (Meyer-Lübke) 258.

Richter, Geschichte der englischen Romantik II. 1

(Ackermann) 17.

R o h If s. Ager. Area, Atrium. Eine Studie zur romanischen
Wortgeschiohte (Meyer-Lübke) 41.

ßuhlmann, Der Revanchegedanke in der französischen
.Schule (Klemperer) 389.

Ruppert, Die spanischen Lehn- und Fremdwörter in der
französischen Schriftsprache (Spitzer) 307.

Salm, Angriffsgedanken in der französischen Militärlitera-

tur seit 1871 (Klemperer) 388.

Sehe mann, Quellen und L^ntersuchungen zum Leben
Gobineaus (Streuber) 393.

Schemann, Gobineau. Eine Biographie (Streubei-) 392.

Scherrer, Kampf und Krieg im deutschen Drama von
Gottsched bis Kleist (Sulger-Gebing) 5.

Scheuermeyer, Einige Bezeichnungen für den Begriff
„Höhle" in den romanischen Alpendialekten (MeA'er-
Lübke)243.

Schevili, The dramatic art of Lope de Vega together
with La Dama boba (HämeU 398.

Sohöffler, Beiträge zur mittelenglischen Medizin literatur
(Binz) 239.

Schön, Geschichte der fränkischen Mundartdiohtung
(Streuber) 13.

Schönfelder, Kniebe, Müller, Lesebuch zur Einführung
in die ältere deutsche Dichtung (Streuber) 94.

Schröder, Haltdanarsaga Eysteinssonar (Golther) 237.

Schücking, Die Charakterprobleme bei Shakespeare
(Ackermann) 16.

Schultz-Gora. Zwei altfranzösische Dichtungen. 4. Aufl.

(Lerch) 184.

Sievers, Metrische Studien IV. Die altschwedischeu
Upplandslagh nebst Proben formverwandter germanischer
Sagdichtung (de Boor) 367.

Sommerfeld, Friedrich Nicolai und der Sturm und
Drang (v. Grolman) 294.

Spanien. Zeitschrift für Auslaudkunde. Organ des Ver-

bandes Deutschland-Spanien (Mulertt) 256.

Spitzer, „Inszenierende" Adverbialbestimmungen im
neueren Französisch (Lerch) 311.

Spitzer, lieber einigeWörter derLiebessprache(Herzog)24.
Streitberg, Die Gotische Bibel (Behaghel) 363.

U
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Suchier, Dr. Christoph Philipp Hoester. Ein deutscher
kaiserlich gekrönter Dichter des 18. Jahrhunderts
(Streuber) 1.55.

Suchier. Die Mitglieder der deutscheu CTesellschaft zu
Göttingen von ll'dö bis Anfang 175.5 (Zimmermann) lo.

Szadrowsky, Nomina agentis des Schweizerdeutschen
in ihrer Bedeutungsentfaltung (B e h a g h e 1) 153.

Theophrast von Hohen heim gen an ntParacelsus,
Zehn theologische Abhandlungen. Herausgegeben von
W. Matthiessen (Götze) 9.

Tieck, Das Buch über Shakespeare. Herausgegeben von
Henry Lüdeke (Sulger-Gebing) 29.5.

Törnvall, Die beiden ältesten Drucke von Grimmel-
hausens Simplicissimus sprachlich verglichen (6 ötze* 11.

Tumbeor Nostre Dame, Del, herausgegeben von
E. Eommatzsch (Lerch) 2.53.

Ulrix, Les chansons du trouvere artesien Adam de Gi-

venohi (Hilka) 108.

Verweven, Vom Geist der deutschen Dichtung (AV'ocke)

293.

Villon, Franyois, Les ballades eu Jargon du manuscrit
de Stockholm. Essai de restitution . . . par R. F. Guillon,

publie par les soins de K. Sneyders de Vogel (Mulertt)
320.

Visin g, Deux poemes de Nicholas Bozon (Hilka) 186.

Vossler, Frankreichs Kultvir im Spiegel seiner Sprach-
entwicklung. Geschichte der französischen Schriftsprache
(Herzog) 24.

Vossler, Spi-ache und Religion (Spitzer) 81.

Wackernagel, Briefe aus dem Nachlass Wilhelm Wacker-
nagels. Herausgegeben von A. Leitzmann (Wocke)
361.

Wagner, Mexikanisches Rotwelsch (Spitzer) 399.

Wahn schaffe. Die syntaktische Bedeutung des Mittel-
hochdeutschen Enjambement (Behaghel) 228.

Wahlgren, Etüde sur les actions analogiques reciproques
du parfait et du participe passe dans les langues romanes
jSpitzer) 1^3.

Walberg, Date et souroe de la Vie de Saint Thomas de
Cantorbery par Benet, meine de Saint-Alban (Breuer)
318.

Walberg, Sur l'authenticite de deux passages de la vie
de Saint Thomas le Martyr par Guernes de Pont-Sainte-
Maxence (Breuer) 319.W a 1 b e r g , Etüde sur un poeme anonyme relatif a un
miracle de saint Thomas de Cantorbery iBreuer) 316.

Wartburg, v.. Zur Stellung der Bergeller Mundart
zwischen dem Rätischen und dem Lombardischen
(Wagner) 192.

Wasserzieher, Leben und Weben der Sprache (Bp-
haghel) 100.

Watt, Douglas's Aeneid (Jiriczek) 379.

Weigand, XXL—XXV. Jahresbericht des Instituts für
rvimänische Sprache zu Leipzig (Meyer-Lübke) 124.

Wells. A Manual of the Writings in Middle English
(Koch) 299.

Wieg and, Adolf Frey-Buch (Wocke) 15.5.

Windelbaud, Die französische Geschichtschreibung seit

1871 (Kleniperer) 388.

III. Sachlich geordnetes Verzeichnis der besprochenen Werke.

A. Allgenieine lilteratur- und Kultiirgeseliichte.

Busse, Das Drama (Wurzbach) 1.

Sievers. Metrische Studien IV. Die altschwedischen
üpplandslagh nebst Proben formverwandter germanischer
Sagdichtung (de B o o r) 367.

B. Sprachwissenschaft
(exkl. Latein).

Wasserzieher, Leben und Weben der Sprache (Be-
haghel) 100.

Spitzer, Ueber einige Wörter der Liebessprache (Herzug)
24.

Vossler, Sprache und Religion (Spitzer) 81.

Mieses, Die Entstehungsursache der jödischen Dialekte
(Spitzer) 81.

C ollin, A bibliographical guide to sematology (Spitzer)
242.

C. Germanische Philologie
(exkl. Englisch).

Baesecke, Deutsche Philologie (Helm) 94.

Briefe aus dem Nachlass von Wilhelm Wackernagel.
herausgegeben von Albert Leitzmann (Wocke) 361.

Reallexikon der germanischen Altertumskunde, heraus-
gegeben von Johannes Hoops. Band 2—4 (Behaghel)
289.

MüUenhoff, Deutsche Altertumskunde. 4. Band. Die
Germania des Tacitus (H o o p s) 225.

Gotisch.
Die gotische Bibel, herausgsgeben von W. Streitberg.

1. Teil. Der gotische Text und seine griechische Vorlage
(Behaghel) 363.

Skandinavisch.
Halfdanarsaga Eysteinssonar. Herausgegeben von
Franz Rolf Schröder (Golther) 237.

Hochdeutsch.
(»ohlke. Geschichte der deutschen Literatur (Stammler)

290.

.\ruold, Allgemeine Bücherkunde zur neueren deutschen
Literaturgeschichte. 2. Aufl. (Behaghel) 366.

\'erweyen, Vom Geist'der deutschen Dichtung (Wocke)
293.

Schön, Geschichte der fränkischen Mundartdichtung
(Streuber) 13.

Adolf Frey, Schweizer Dichter (Fränkel) 156.

Behrend, Der Tunnel über der Spree I. Kinder- und
Flegeljahre 1827-1840 (Stammler) 102.

Scherrer, Kampf und Krieg im deutschen Drama von
Gottsched bis Kleist (Sulger-Gebing) 5.

Mitteilungen aus der Königlichen Bibliothek. Heraus-
gegeben von der Generalverwaltung III. A. u. d. T.

:

Neue Erwerbungen der Handschriftenabteilung II. Die
Schenkung Sir Max Wächters (Haupt) 99.

S c h ö n f e 1 d e r , K n i e b e , Müller, Lesebuch zur Ein-
führung in die ältere deutsche Dichtung (St reuber) 94.

Götze, Frühneuhochdeutsches Lesebuch (Schoppe) 98.

Luthers Briefe. In Auswahl herausgegeben von E. Buch

-

wald (Wocke) 12.

Pfeiffer. Die Meistersingerschule in Augsburg und der
Homer-Uebersetzer Johannes Spreng (Wocke) 293.

Theophrast von Hohen heim genannt Paracelsus,
Zehn theologische Abhandlungen. Herausgegeben von
W. Matthiessen (Götze) 9.

Törnvall, Die beiden ältesten Drucke von Grimmeis-
hausens „Simplicissimus" sprachlich verglichen (Gö tze) 11.

Lichtenstein, Gottscheds Ausgabe von Bayles Diction-
naii-e. Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärung (Leitz -

m a n n) 229.
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Suchier, Christoph Philipp Hoester, ein deutscher
kaiserlich gekrönter Dichter des 18. Jahrhunderts
(St reu her) 155.

Suchier, Die Mitglieder der deutschen Gesellschaft zu
Göttingen von 1785 bis Anfang 1755 (Zim uiermann) 13.

Sommerfeld, Friedrich Nicolai und der Sturm und
Drang (v. Grolman) 29i.

Frau de, Heinrich von Kleists Hermannsschlacht auf der
deutschen Bühne (Streuber) 230.

Ludwig Tieck, Das Buch über Shakespeare. Handschrift-
liche Aufzeichnungen. Aus seinem Nachlass heraus-
gegeben von H. Lüdecke (Sulger-Gebing) 295.

Leitzmann, Die Quellen zu Gottfried Kellers Legenden
(v. Grolman) 103.

Adolf Frey -Buch. Herausgegeben von Carl Friedrich
Wiegand ("Wocke) 155.

Paul Heyse und Gottfried Keller im Briefwechsel. Von
Max Kalbeck (Körner) 158.

Maync, Detlev von Liliencron. Eine Charakteristik des
Dichters und seiner Dichtungen (Streuber) 297.

Körten, Thomas Hardys Napoleondichtung „The Dynasts".
Ihre Abh.ängigkeit von Schopenhauer, ihr Einfluss auf
Gerhart Hauptmann (Fischer) 106.

Wasser zieher, Leben und Weben der Sprache (Be-
haghel) 100.

Paul, Deutsche Grammatik V, 5 (Behaghel) 22V.

Wahnschaffe, Die syntaktische Bedeutung des mittel-

hochdeutschen Enjambement (Behaghel) 228.

Dreher, Laut- und Flexionslehre der Mundart von
Liggersdorf und Umgebung (Ochs) 15.

Szadrowsky, Nomina agentis des Schweizerdeutschen
in ihrer Bedeutungsentfaltung (Behaghel) 153.

(xötze, Anfänge einer mathematischen Fachsprache in

Keplers Deutsch (Wocke) 101.

Braun, Zeitungs-Fremdwörter und politische Schlagwörter
verdeutscht und erläutert (Behaghel) 365.

Petzold, Fremdwörterei. Ein Weckruf an alle Deutschen,
insbesondere an die Hochschuljugend, nebst einem Fremd-.
Wörterverzeichnis (Faber) 363.

Buchner, Die ortsnamenkundliche Literatur von Süd-
{

bayern (Behaghel) 365.

Niederdeutsch.
Frings und Ginneken, Zur Geschichte des Nieder-
fränkischen in Limburg (Bach) 232.

i

K o e n e n , Verklärend Handwoordenboek der Nederlandsche ',

Taal (Lion) 169.

D. Englische Philolog:ie.

Richter, Geschichte der englischen Romani.ik II, 1 (Acker-
mann) 17.

AVells, A Manual of the Writings in Middle English
1050—1400 (Koch) 299.

Schöffler, Beiträge zur mittelengliachen Medizinliteratur
(Binz) 239.

Björkman, Studien über die Eigennamen im Beowvilf
(Binz) 173.

Brink, Stab und Wort im Gawain, eine stilistische Unter-
suchung (Binz) 306.

Pur i ty , a middle English poem edited by Robert .1. Menner
(Binz) 376.

Ludwig Tieck, Das Buch über Shakespeare. Handschrift-
liche Aufzeichnungen. Aus seinem Nachlass heraus-
gegeben von Henry Lüdecke (Sulger-Gebing) 295.

Schücking, Die Charakterprobleme bei Shakespeare

I(A

ckermann) 16.

Watt, Douglas's Aeneid (Jiriczek) 379.

Mutschmann, Der andere Milton (Fischer) 174.

L

Mutschmann. Milton und das Licht. Die Geschichte
einer Seelenerkrankung (Fischer) 174.

Lord Byrons Brav och Dagböcker. I urval och över-
sättning jämte noter av G. Aman-Nilsson (Fischer) 104.

Aman-Nilsson, Lord Bvron och det sekelgamle föi-talet

(Fischer) 104.

Körten, Thomas Hardys Napoleondichtung „The Dynasts".
Ihre Abhängigkeit von Schopenhauer, ihr Einfluss auf
Gerhart Hauptmann (Fischer) 106.

Bussmann, Tennvsons Dialektdiohtungen nebst einer
Uebersicht über den Gebravich des Dialekts in der eng-
lischen Literatur vor Tennyson (Hörn) 241.

Jones, An Outline of English Phonetics (Hörn) 237.

B. Bomanisclie Philologie.

C ollin, A bibliographical guide to sematology (Spitzer)
242.

Gauchat et Jeanjaquet, Bibliographie linguistique
de la Suisse Romande II (v. Wartburg) 115.

Wahlgren, Etüde sur les actions analogiques reciproques
du parfait et du participe passe dans les langues romanes
(Spitzer) 183.

Rohlf s, Ager, Area, Atrium. Eine Studie zurromanischen
Wortgeschichte (Mey er-Lübke) 41.

Spitzer, Ueber einige Wörter der Liebessprache (Herzog)
24.

Pauli, Enfant, Garijon. Fille dans les langues romanes.
Essai de lexicologie comparee (Spitzer) 18.

Italienisch.
Croce, La letteratura della n-uova Italia (Vossler) 189.

Lorenzetti, La bellezza e l'amore nei trattati del Cinque-
cento (Wiese) 116.

Dantes Paradies, der Göttlichen Komödie dritter Teil.

Uebersetzt von Alfred Bassermann (Vossler) 255.

Lazzari, Un'orazione di Lodovico Carbone a Firenze
(Wiese) 117.

Lazzari, II „Barco" di Lodovico Carbone (Wiese) 117.

Scheuermeyer, Einige Bezeichnungen für den Begriff
„Höhle'' in den romanischen Alpendialekten (Mev er-
Lübke) 243.

Wartburg, v.. Zur Stellung der Bergeller Mundart
zwischen dem Rätischen und dem Lombardischen
(Wagner) 192.

Französisch.
Der Nationalismus im Leben der dritten Republik.
Herausgegeben von .loachim Kühn (Klemperer) 383.

Bartsch, Chrestomathie de l'ancien fran9ais. 12« ed.

(Lerch) 2^6.

Lerch, Einführung in das Altfranzösische (Vossler) 252.

Schultz-G ora, Zwei altfranzösische Dichtungen. 4. Aufl.

(Lerch) 184.

Walberg, Sur l'authenticite de deux passages de la vie

de Saint Thoma le Martyr par Guernes de Pont-Sainte-
Maxence (Breuer) 319.

Walberg, Etüde sur \in poeme anonyme relatif k un
miracle de saint Thomas de Contorbery (Breuer) 316.

Walberg, Date et source de la Vie de Saint Thomas de
C!antoi-berv par Benet meine de Saint-Alban (Breuer)
318.

Del Tumbeor Nostre Dame. Altfranzösische Marien-
legende. Herausgegeben von E. Lommatzsch (Lerch)
253.

Ulrix, Les chansons du trouvere artesien Adam de Gi-

venchi (Hilka) 108.

Deux pofemes de Nicholas Bozon: Le Char d'Orgueil,

la Lettre de l'empereur Orgueil p. p. J. Vising (Hilka)
186.

II*
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Fran^ois Villon, Les ballades en Jargon du ms. de
Stockholm. Essai de restitution et d'interpretation par
Rene-F. GuUlon, p. p. les soins de K. Sneyders de Vogel
(Mulertt) 320.

Eckhardt, Remy Belleau. Sa vie — sa Bergerie (Glaser)
187.

Lichtenstein, Gottscheds Ausgabe von Bayles Diction-

naire Ein Beitrag zur Geschichte der ' Aufklärung
(Leitzmann) 229.

Küchler, Aufsätze über Renan (Lerch) 109.

Schemann, Gobineau. Eine Biographie (Streuber) 392.

Cartellieri, Gobineau (Streuber) 393.

Schemann, Quellen und Untersuchungen zum Leben
Gobineaus (Streuber) 393.

Vossler, Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprach-
entwicklung. Geschichte der französischen Schriftsprache
von den Anfängen bis zur klassischen Neuzeit (Herzog) 24.

Franz, Zur galloromanischen Syntax (Lerch) 32.

.'^ p i t z e r
,

„Inszenierende" Adverbialbestimmungen im
neueren Französisch (Lerch) 311.

Loesch, Die impressionistische Syntax der Goncourt. Eine
aktisch-stilistische Untersuchung. (Lerch) 311.svntaktisch-si

Spitzer, Ueber einige Wörter der Liebessprache (Herzoel
24.

Ruppert, Die spanischen Lehn- und Fremdwörter in der
fi-anzösischen Schriftsprache (Spitzer) 307.

Gauchat et .Teanjaqxiet, Bibliographie linguistique

de la Suisse Rc)mande II (v. Wartburg) 115.

Provenzalisch.
Franz, Zur galloromanischen Svntax (Lerch) 32.

Katalanisch.
Barnils. I"o.ssils de la llengua (Spitzerj 190.

Spanisch.
Foulche-Delbosc et Barrau-Dihigo,
rhispanisant (Pfandl) 44.

Manuel de

Spanien. Zeitschrift für Auslandskunde. Organ des

Verbandes Deutschland-Spanien (Mulertt) 256.

Mitteilungen aus Spanien. Zusammengestellt vom
ibero-amerikanischen Institut Hamburg (Mulertt) 256.

Lothar, Die Seele Spaniens (Hämel-Stier) 117.

Lope de Vega Carpio. Amar sin saber a quien. Ed.
bv Milton A. Buchanan and Bernard Franzen-Swedelius
(Pfandl) 327.

Hämel, Beiträge zur Lope de Vega-Bibliographie (Pfandl)
325.

Schevill, The dramatic art of Lope de Vega together
with La Dama boba (Hämel) 398.

Fueros leoneses de Zamora. Salamanca, Ledesma y
Alba de Tormes. Ed. y estudio de A. Castro y F. de
Onis (Krüger) 395.

Ruppert, Die spanischen Lehn- und Fremdwörter in der
französischen Sprache (Spitzer) .307.

Wagner. Mexikanisches Rotwelsch iSpitzer) -399.

Rumänisch.
Weigand, XXI. bis XXV. Jahresbericht des Instituts für

rumänische Sprache zu Leipzig (Meyer-Lubke) 124.

Gamillscheg, Oltenische Mundarten (Schurr) 126.

.1. Jordan, Diftongarea lui e si o accentuati in pozitiile a, e

(Meyer-Lübke) .329.

Ladinisch.
Regesten von Vorarlberg und Lichteustein bis zum Jahre

1266. I. Mit einem .sprachwissenschaftlichen Exkurs von
R. von Planta (Mey er-L übke) 2.i8.

Jud, Zar Geschichte der bündnerisch-romanisohenKirchen^-
sprache (v. Planta) 121.

Wartburg, v., Zur Stellung der Bergeller Mundart
zwischen dem Rätischen und dem Lombardisehen
(Wagner) 192.

Scheuermej-er, Einige Bezeichnungen für den Begriff
,,Höhle" in den romanischen Alpendialekten (Mever-
Lübke) 243,

IV. Verzeichnis der Bucliliaiidlungen. deren Verlagswerke iui Jahrgang 1921 besprochen

worden sind.

-Vkademiska Bohkand.,
1S3.

Apfelberg, Upsala 11.

Attinger, Neuchätel 115.

Barth, Leipzig 124.

Berlin g, Lund 316.

Bonnier, Stockholm 104.

Uppsala Grethlein, Zürich und Leipzig 155.

Gronau, Leipzig 32.

Heinsius, Leipzig 9.

Holt & Co., New York 327.

Hub er, Frauenfeld 153.

Cambridge ITniversity Press,
Cambridge 379.

Centro de Estudios Historicos,
Madrid 395.

Champion, Paris 318.

Diester weg, Frankfurt a. M. 94.

Du mm 1er, Berlin lOO.

D un ck e r & H u m b 1 o t , München und
Leipzig 293.

Ehering, Berlin 101.

Eggerling, Chur 121.

Elwert, Marburg 81. 109. 311.

Fehsenfeid, Freiburg i. B. 13.

Insel-Verlag, Leipzig 12.

Kohlhammer, Stuttgart 258.

Lagerström, Stockholm 194,

Laterza, Bari 189,

Las, Hildesheim 13,

Lindauer, München 307,

Lindstedt, Lund 18, 242,

Löwit, Wien 81.

Maver & Müller, Berlin 228.

Mil'ford, London 299. 376.

Mittler & Sohn, Berlin 102,

Müller, München 117,

Nemeth, Budapest 187.

Niemeyer, Halle 17. 103. 173. 174.

184. 227. 237. 239. 24.«. 294. 295. 306.

325. 363. 399.

Nistri, Pisa 116.

Noske, Borna-Leipzig 155.

Oldenbourg, München 2-55.

Oxford CniversitT Press, Oxford
299. 376.

Paetel, Berlin .383.

Perthes, Gotha 94.

Piloty & Loehle, München 365,

Putnam's Sons, New York 44.

Quelle & Meyer, Leipzig 156.

Rascher & Co,, Zürich 5.

R e i s 1 a u d . Leipzig 24.

Röhrscheid, Bonn 193.

Schröder, Bonn u, Leipzig 174,

Schuster & Löffler, Berlin 297.

Siemens, Berlin 363.

Societä tip. modenese, Modena 117.

Tauchnitz, Leipzig 16.

Teubner, Leipzig 1. 237, '252, 861.
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Teutsch, Bregenz 258.

Trübner, Strassburg 289. 366. 392. 393.

Universitv of California Press,
Berkeley 39 8.

Vaill an t-Carmanne, Liege 108.

Vandenhoeck & Euprecht,
Gott in gen 98.

V'elhagen & Klasing. Bielefeld u.

Leipzig 290.

Viaja roraineasca, Japi 329.

Vogel, Leipzig 246.
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Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen
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llusse, Das Drama. Band I—III (Wurzb auh).
Scherror, Kampf und Krieg' im deutschen

Drama von Gottsched bis Kleist (Sulger-
Gebing).

T h e o p h r a s t von H o h e n h e i m genannt
Paracelsus, Zehn theologische Abhand-
lungen. Hrsg. von W. Matthiessen (Gö tze).

Tfirnvall, Die beiden ältesten Drucke von
(irimmelsliausens .,Simplicis3imus" (Götze).

Luthers Briefe. Hrss:. von K. Buchwald
(W o c k e).

duellier, Die Mitglieder der deutschen Ge-
BoUsehat't zu Göttingen (Zimiuerm ann).

.Schön, Geschichte der frilnkischen Mundart^-
diclitung (Streuber).

Drolier, M\mdart von Liggersdorf (O c h s).

Schückijig, Die Charakterprobleme bei Shake-
speare (Ackermann).

Richter, Geschichte der englischen Komantik
11, 1 (Ackermann).

Pauli, Enfant, gar<,'on, fiUe dans les langues
romanes (Spitzer).

Vossler, Frankreichs Kultur im Spiegel seiner
Sprachentwicklung (Herzog),

Spitzer, Besprechung von Vossler, Frank-
reichs Kultur xiswr in Zs. für frz. Spr. u,

Lit. XLII, .; (Herzog).
Spitzer, Ueber einige Wörter der Liebes-

sprache (Herzog».

j

Franz, Zur galloromanischen Syntax (Lerch).
JRohlfs, Agor, Area, Atrium. Eine Studie

zur romanischen Wovtgesohiohte (Meyer-
Lübke).

F u 1 c h ü - D e 1 b o s c et B a r r a u - D i h i g o
,

M.anuel de l'hispanisant (Pf an dl).

Bibliographie.
Literarische 3Iitteilungeii.
Personalnachrichten.
Kundgebung des Verbandes deutscher

Hochschulen.
Liljegren, Zu Literaturblatt h\iO, iii-i-K':

Notiz.

ür. Bruno Busse, Das Drama. I. Von der Antik«
zum frauzösisclien Klassizismus. 2. Auflage. Heraus-
gegeben von Dr. Niedlich, Prof. Dr. Imelmanii und Prof.

'r. Glaser. — 11. Von Voltaire zu Lessing. 2. Auflage.
Herausgegeben von Direktor Dr. Ludwig und Prof. Dr.
Glaser. — III. Von der Romantik zur Gegenwart. —
Druck und Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und
Berlin. 1918, 1919, 1914. (Aus Natur und Geisteswelt,
Sammlung wissenschaftlich -gemeinverständlicher Dar-
stellungen. 287., 288. und 289. Bändchen.) 132, 11.5 und
136 S. 8».

Die internationalen Zusammenhänge , welche bei

der subjektiven Lyrik naturyemäss zurücktreten und
in der erzählenden Dichtung durch die Verschieden-
heit der Auffassung und Einkleidung oft verwischt
werden, kommen im Drama besonders deutlich zum
Vorschein. So erklärt es sich, dass schon wiederholt

der Versuch gemacht wurde , die Entwicklung der

letztgenannten Dichtungsart in ihrer Gesamtheit, ohne
Rücksicht auf sprachliehe und nationale Grenzen dar-

zustellen. Aber seit A. W. Schlegels berühmten Vor-
lesungen, die übrigens in keiner Hinsicht erschöpfend
genannt werden können und die Antike und Shakespeare
in allzu breitem Masse behandeln, war es fast keinem
Autor vergönnt, ein derartig umfassendes Werk zu

Ende zu führen. Nur Prölss' „Geschichte des neuereu
Dramas", die sich allerdings auf die fünf grossen west-
tuiropäischen Kulturnatiouen und auf die Wiedergabe
älterer Forschungen beschränkt, liegt vollendet vor.

Ivleins wegen ihrer unerträglichen Darstolluugsweise
last unbrauchbare „Geschichte des Dramas" blieb ein

riesenhafter Torso, und jüngst hat der Tod auch dem
unermüdlichen Creizeuach die Feder aus dar Hand
geuummeu, ehe seine „Geschichte des neueren Dramas"
bis ztu- Hälfte gediehen.

^& Den Plan wenigstens im bescheidenen Rahmen

volkstümlicher Zusammenfassung ganz auszuführen

celana' hingegen dem Verf. der drei vorliegenden

Bändchen, deren erstes und zweites 1911, deren drittes

1914 zum erstenmal im Druck erschien. Bald nach-

dem Busse den Tod für das Vaterland gefunden hatte,

erwies sich eine Neuauflage der beiden ersten Bändchen
als nötig. Diejenige des ersten übernahmen Oberlehrer

Dr. Niedlich (Urgeschichte, orientalisches und antikes

Drama), Univ.-Prof. Dr. Imelmann (Elisabethanisches

und niedeiiändisch-deutsches Barockdrama) und Univ.-

Prof. Dr. Glaser (Drama des christlichen Mittelalters,

des Riiiascimento, spanisches Drama und französischer

Klassizismus), diejenige des zweiten Realgymnasial-

direktor Dr. Ludwig (hauptsächlich das bürgerliche

Drama) und Prof. Dr. Glaser (den grössten Teil des

übrigen). Bei dem ersten Bändchen war , wie eine

Vorbemerkung des Verlages besagt, „eine durchgreifende

Umgestaltung angesichts der allgemeinen Zustimmung,
die die Darstellung seitens der Kritik erfahren hatte",

nicht nötig. „Lediglich in Einzelheiten wurde hier

und da getilgt , um die grosse Linie der Entwicklung

in den betreffenden Zeitabschnitten schärfer hervor-

treten zu lassen. Im übrigen konnten die Bearbeiter

sich auf die durch die Ergebnisse der neueren Forschung

bedingten Aenderungen und die Ergänzung der Literatur-

nachweise beschränken." Tiefgreifender waren dagegen

die Aenderungen im zweiten Bändchen. Hier wurde

das klassische deutsche Drama ausgesondert und dem
dritten Bändchen zugewiesen. (Gleichzeitig wurde
„durch eine eingehende Nachprüfung des Te.vtes dafür

Sorge getragen, dass die Darstellung nicht bloss durch

die Verwertung der Ergebnisse der neuesten Forschung

auf den gegenwärtigen Stand unserer Wissenschaft

gebracht worden ist, sondern auch durch eine schärfere

1
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Herausarbeitung wichtiger und cliarakteristischer Züge
an Klarheit und Anschaulichkeit gewonnen hat. Auch
die dramatischen Theorien und ihr Einfluss sind be-

rücksichtigt worden."
Die alten Vorzüge des Buches kommen auch in

der Neubearbeitung zur Geltung. Die verlässliche,

gut gearbeitete , knappe, aufschlussreiche Zusamnien-
l'assung der grossen Materie wird nicht nur dem
Leinenden ein willkommener Führer sein, sondei-n auch
dem Sachkundigen als Nachschlagebehelf^md Repeti-

toriuni Dienste leisten. Den genaueren Kenner und
gar den bpezialisten wird die Darstellung der einzelnen

Gebiete allerdings uicht befriedigen. Er wird häufig

finden, dass Nebensächliches in den Vordergrund ge-

stellt, Wichtigeres dagegen weggelassen oder nicht

genug betont wurde, und dass „die grosse Linie der

Entwicklung" bisweilen anders verläuft. Es fehlt mit-

unter der genauere Einblick in die Literatur des be-

treffenden Landes, den eben nur der sich erwirbt, der

sich konzentriert. Wer vieles zugleich übersieht, kann
mit seinem Blick nicht in die Tiefe dringen. Immerhin
beruht die Arbeit auf reicher Literaturkenntnis , in

manchen Partien auf den Originalen selbst. Nur be-

züglich des klassischen Dramas bemerkt Dr. Busse im
Vorwort zur ersten Auflage, dass es ihm seine Sprach-
kenntnisse nicht gestatteten, hier aus den Werken
selbst zu schöpfen. Wir hätten eher gedacht, dass er

vielleicht der orientalischen, nordischen oder slawischen
Sprachen nicht mächtig sein könnte.

.Jedem Bändclien sind zwei Eegister (über die

Autoren und über die Dramen) beigegeben, dem ersten

und dritten ausserdem noch eine chronologische Zeit-

tafel, deren Anlage bei I freilich recht mangelhaft ist.

Der bedenkhcLste Punkt des Ganzen sind aber die

Literaturangaben, die gerade bei einem derartigen Buch
mit besonderer Sorgfalt behandelt werden müssten, denn
sie sollen ja den Leser in den Stand versetzen, sich

über einen Autor oder eine Epoche weiterhin noch
genauer zu informieren. Diese Literaturangaljen, die

sich übrigens nur im ersten und zweiten Bändchen
finden, lassen sehr zu wünschen übrig. Sie sind

äusserst spärlich , unvollständig und in der Auswahl
sehr willkürlich. Dies gilt sjieziell auch von den Aus-
gaben und üebersetzungen fremder Dramatiker, die

hin und wieder angeführt werden. Beim spanischen
Drama (I, 88) fehlt z. B. das grundlegende Werk von
Schack, wogegen Klein, Prölss, Sehaefter zitiert werden.
Bezüglich der Üebersetzungen wird kurzweg auf das
„Spanische Theater" in „Mej'ers Klassikeiausgaben"
vei-wiesen, welches doch wahrhaftig nicht das Um und
Auf in dieser Richtung bedeutet. Bei den einzelneu

Diclitern (Cervantes, Lope de Vega, Calderon usw.)
fehlt jede Litej-aturangabe, es müsste denn sein, dass
mau die Note bei Calderon: „Ausgewählte Dramen bei

Ciitta" als eine solciie betrachtet. Die deutsche Wissen-
schaft ist Gott sei Dank auch in dieser Hinsicht heute
schon weiter als im Jahre 1845 oder 1870. — Die-
selben Bemerkungen Hessen sich an zahlreichen
anderen Stellen machen. Bei Beaumarchais (II, 7!))

fehlt z. B. das Werk von Lomenie. Jedenfalls scheint

die „Ergänzung der Literaturnachweise", trotz der Be-
merkung im ^'^orvvort, noch nicht vollkommen "elunnen
ZU sein.

Unter den Einzelheiten, die uns iici der l.cktüi-c

do]' licidon eisten Bundchen auffielen, seien die folgenden

bemerkt. In dem Abschnitt über das antike Drama
vermisst man eine Erörterung der famosen drei Ein-

heiten und jener anderen Vorschriften des Aristoteles

(Horaz), die für die spätere Entwicklung des Dramas
von so grosser Bedeutung wurden. Schlegel hat in

seinen Vorlesungen mit Recht auf diesen Punkt be-

sonderes Gewicht gelegt. — I, 35 wird im Kapitel

über Aristophanes die ,.I,ißiaiyoi<f^ nicht genannt. —
I, 51 wird „CoiiiDii'd/a (MV art&' sehr unzutreffend

mit „Berufskomödie " übersetzt. — I, 64, wo von
Shakespeares ausgebreiteten wissenschaftlichen Kennt-
nissen die Rede ist , würde man auch eine Stellung-

nahme zu der Bacon-Hvpothese erwarten, die jetzt

(leider) besonders viel diskutiert wird. — I, 70 ff.

sollten doch wohl auch die Quellen der Shakespeare-

schen Tragödien kurz namhaft gemacht werden. —
I, 82 f. werden die Zeitgenossen Shakespeares Beaumont
und Fletcher, Massinger, Webster gar zu flüchtig ab-

getan, manche erwähnenswerte, wie Middleton, fehlen

ganz. — I, 90. „F.l traio de ArgcV heisst nicht

„der Gefangene von Algier", sondern ..das Leben in

Algier". Cervantes schrieb ausserdem eine Komödie
„Los hdi'ios de ArcicV' .

— I, 91. Es ist nicht richtig,

den Tod des 73jährigen Lope de Vega lediglich auf

seine „blutigen Selbstkasteiungen" zurückzuführen.

Die Zahl der erhaltenen Autos des Dichters beträgt

nicht 500, sondern 50. Das in der letzten Zeile er-

wähnte Werk heisst ^Los pastorcs de Bclcv". — I, 92.

Bei der Behandlung italienischer Novellen , sfieziell

solcher von Bandello, durch Lope fehlt der nahe-

liegende Hinweis auf „('asfeir/'ncs ij Monteftes"' (Romeo
und Julia). — I. 102 wird (offenbar im Anschluss an

Suchier-Birch-Hirschfeld I, £97) das von Roland Gerard

verfasste und 15-17 in Valenciennes aufgeführte

Passionsspiel erwähnt , wogegen das viel berühmtere

von Arnoul Greban samt der in fünfzehn Auflagen

gedruckten Bearbeitung von Jean Michel fehlt. —
I, 103 vermisst man die Erwähnung der Tragödien

von Montchrestien. — I, 112 wird ein so hervor-

ragender und erfolgreicher Dramatiker wie Rotron mit

der blossen Nennung seines Namens abgetan. — I, 127.

Calderons „Wundertätiger Magus" stammt aus dem
Jähre 1637; der „Standhafte Prinz" war 1629 schon

geschrieben und wurde 1636 gedruckt. — II, 18.

Raynouards ..Teiiipl/rrs" erschienen bereits 1805. —
II, 41. Schiller hat zwei Komödien von Picard (nicht

seine besten) bearbeitet. — II, 50. Gozzis ^^"('lk

heisst „L' cniiore dclle Ire niclarancc" usw. usw.

Vom dritten Bändchen- ist noch keine Neuauflage

erschienen. Auch hier wird in Einzelheiten manches
zu verbessern sein. Zum Beispiel III, 13. Da Grill-

parzer die spanischen Dramatiker erst ca. 1813. Lope
erst ca. 1822 zu studieren begann, kann seine „Bianca

von Kastilien" nicht schon deren Eintluss zeigen.

Wohl aber gilt dies von der „Ahnfrau". — III, 21.

Nicht M""" de Stael, sondern eine ihrer Verwandten,
jyjme Necker de Saussure übersetzte Schlegels Vor-

lesungen 1814 ins Französische. — III, 35, 36. 124

wird Marivau.x, III, 44, 123 d' Annunzio falsch ge-

schrielien. — lU , 40. Nicht jeder Leser wird der

Meinung des Verf. sein, ..dass Wilbrandt sein Bestes

in dem symbolistischen Märchendrama ,Der Meister

von I'almyra' gal)'". — III, 43. Das erwähnte Drama
von H. de Bornicr heisst ,,]''r<nirc d^ahord" .

— HI, 49.

Dumas iils nahm in der „Kamelieurlame" nur ge-
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/Avungenennassen „mit Tanz und Couplets noch Zu-

flucht zu den alten Hiltsinitteln des Vaudeville". Das
Stück konnte iiifolge von Zensurschwierigkeiten nur

im Theätre du Vaudeville aufgeführt werden, und

Dumas musste der Vorschrift Rechnung tragen, welche

diesem Theater nur die Aufführung von Stücken mit

derartigen Einlagen gestattete (s. seine Vorrede). —

•

III. 56, 129. Augiers ,, (.''e'niture don'e'^ ist mit dem
französischeu Titel anzuführen. — III, 58. Labiche

\erdient in einer Geschichte des neueren Di-amas eine

ausführlichere Würdigung, als sie hier in zwei Zeilen

gegeben ist.

Wien. Wolfgang Wurzbach.

Max Scherrer, Kampf und Krieg im deutschen Drama
von Gottsched bis Kleist. Zur Form- und Sachgeschichte
der dramatischen Dichtung. Zürich, Kttsoher & Cie.,

\'.-rlag. 1919. 428 S.

Ein Erstlingsbuch, vor dem Ausbruch des Welt-

krieges 1913 begonnen, unter mannigfachen Unter-

lirechungen' — der Verfasser, ein Schweizer, hatte

mehrfach in seiner Heimat Militärdienst zu leisten

und wurde auch als Verteiler eidgenössischer Liebes-

gaben nach Wien gesandt — während des Krieges ge-

fördert und erst nach Deutschlands Zusammenbruch
abgeschlossen. An Umfang wie an innerer Reife steht

es hoch über den üblichen Doktorarbeiten und zeugt

ebenso von ungewöhnlicher Begabung und unermüd-

licher Arbeitskraft wie von der umfassenden und weit-

blickenden Schulung, die der Verfasser, nach seinem

Dankeswort in der Vorbemerkung, durch Erich Schmidt,

Franz Muncker' und Heinrich Wölfiflin erhalten hat.

Drei Punkte scheinen mir entscheidend für den ausser-

ordentlich hohen Wert der Arbeit: einmal die sichere

Beherrschung der Literatur eines weitgespannten Zeit-

raumes deutscher Dichtung, wie sie sich vor allem

in den zahlreichen Anmerkungen kundgibt: sie be-

weisen , dass Scherrer nicht nur überall aus erster

Hand schöpft, sondern auch die einschlägigen literar-

geschichtlichen und ästhetischen Schriften in weitem

Umfang kritisch sichtend benutzt hat ; zum zweiten die

stotfliehe Fülle, welche die ganze überreiche dramatische

Dichtung Deutschlands von Gottsched bis Kleist um-

fasst und neben den Grossen auch Kleine und Kleinste

aus halber oder ganzer Vergessenheit erweckt, faUs

sie nur irgend etwas zum Thema Gehöriges zu bieten

haben : zum dritten — und darin liegt das grösste

Verdienst — die geistige Durchdringung dieser Stoff-

massen in klar gegliederter, schön gesteigerter Dar-

stellung , in der feste Begrenzung und Führung bei

aller liebevoll genauen Einzelerörterung den Blick

immer wieder auf die Gesamtentwicklung lenkt, -wobei

auch Altbekanntes durch eigenartige geistvolle Be-

handlung in neues Licht gesetzt wird. Dabei zeigt

sich wieder einmal, wie fruchtbar eine neue Problem-

stellung, hier die Frage nach der Behandlung von

Kampf und Krieg im Drama, auch für zum üeberdruss
oft Behandeltes wird, sobald frische Auffassung mit

gründhcher Arbeit Hand in Hand geht wie im vor-

liegenden Falle.

Ein rascher TJeberblick des Inhaltes mag das kurz

begründen. Scherrer fasst den ganzen Stoff zusammen
in vier Hauptgruppen. Der erste Teil: „Von der fran-

zösischen Form zum nationalen Schlachtfestspiel",' gibt

in drei Kapiteln eine erste Steigerang von „Gottsched

und seiner Schule", darunter am wichtigsten natürlich

Joh. Elias Schlegel uad sein Hermann, immerhin noch
befangen in der Technik der Franzosen, die keine

Kampfhandlung, sondern nur Botenberichte zulässt.

weshalli ..der erste Versuch, die Schlacht dem neuen

Drama zu gewinnen, misslang" (S. 27) — über „Erste

Wirkungen des Siebenjährigen Krieges" bei Nicolai

(Abhandlung vom Trauerspiel 1757), Brawe, der im
Brutus schon „auf dem Wege zu Shakespeare" ist

(S. 44), Lessing und Chr. Felix Weisse, einem blossen

„Mitläufer", dessen Stucke „völlig den gottschedischen

Status zeigen und als letzter Verfall seiner Schule auf-

zufassen sind" (S. 49) — zu Klopstocks Hermanns-
schlacht, die iii ausserordentlich fesselnder und durch-

aus neuartiger Auffassung als „die eigentliche spät

gereifte Frucht der friderizianischen Schlachten, das

entscheidende kriegsdramatische Werk an der Schwelle

des Sturm und Drangs", aber auch als „das erste

wahrhaft kriegerische Schlacht stück der Deutschen"

(.S. 52) betrachtet und als Festspiel zur Schlachtfeier

in seinem innersten Kern richtig erfasst, zugleich als

,,stärkste Absage an die französische Tradition" ge-

kennzeichnet wird, wobei denn auch eine neue Raum- '

Vorstellung — an Stelle des „Geviert der Schaubühne"
der Gottschedianer tritt „das Grenzenlose des Natur-

ganzen" „die naturhafte AVirklicbkeit" (S. 55) — ge-

wonnen wird; jedoch betont der Verfasser nachdrück-

lich, dass damit keine ästhetische, sondern nur eine

technisch-historische Rettung des Bardietes unter-

nommen wird. Der zweite Hauptteil. „Shakespeare

und das Kampfstück des Sturm und Drangs", umfasst

in vier Kapiteln die Entwicklung vom jungen Goethe

bis zum jungen Schiller und behandelt zunächst „Götz

von Berlichingen" als Goethes „Gestaltung des Er-

lebnisses Shakespeare" bei völliger „Unbekümmertheit

um das Theater", wobei die Meisterschaft der Kampf-

beobachtiingstechnik, die neue Auffassung alles Sol-

datischen, der Reichtum und die Stärke alles Ein-

zelnen als Ausdruck der neuen Sinnlichkeit einer neuen

Zeit gefasst wird; ein zweites kurzes Kapitel, „Klingers

Jugenddrameu". gibt sein Bestes in den Ausführungen

über die Pyrrhusszenen , die für Scherrers Frage-

stellung am ausgiebigsten sind, während das dritte,

weit umfangreichere, „das ritterliche Kampfstück bis in

die achtziger Jahre", die Ritterdramen der Zeit, „eine

Familie handfester Bühnenstücke" (S. 101) durch-

mustert, in der etwa Ramonds Heinrich VII. als aus-

schliessliches Kampfstück technisch dem Götz und

Klingers Otto weit näher steht als die meisten schon

durch ihren Theaterinstinkt dem vorgoetheschen Kampf-

drama verwandteren Ritterdramen mit ihrer Ein-

schränkung der eigentlichen Kampfvorgänge (so Babo,

Törring u. a.) ; das vierte Kapitel zeichnet „den jungen

SchiUer" als den „Mann, der, die kühne Einseitigkeit

Goethes überwindend, der Dichtung und dem Theater

zugleich ihr Recht gegeben" hat (S. 137), der in der

Räuberschlacht und im Sturm auf Moors Schloss, seiner

Neigung zum Pathetischen und Heroischen entsprechend,

Meisterstücke dramatischen Kampfbanes schafft und

so über den Götz hinausführt, auch im Fiesko bei

weitgehendster szenischer Darstellung der kriegerischen

Ereiimisse dem Götz und der sonstigen unmittelbaren

Shakespearenacbfolge (z. B. in Klingers Stilpo) „näher

steht als der seither ausgebildeten tumultuarischen
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RitterdramatJk" (S. 159), übrigens in iler „tcchnisclieii

Durchbildung der Kain])fszerenreihe" ziemlich sorglos

vorgeht (S. 162). Der dritte Teil, „Die Verfestigung

der Form. Stildrama, Kampftheatralik und Theatral-

satire", liehandelt im ersten der vier Kapitel „Klingers

Reife", insliesondere seinen Konradin und Aristodemos,

im zweiten „Goethe in den achtziger Jahren", wobei

am ausführlichsten Egmont betrachtet wird, der „als

Charakterdrama das soldatische Ideal des Sturm und

Drangs in der gi-össten Weite und Tiefe erfasst" und

im Helden selbst „das Kriegertum zum Gefäss des

freiesten Menschentums überhaupt" macht (S. 183), in

der persönlichen Tapferkeit den innei-sten Kern des

Helden sieht und durch soldatisclien Gehalt überhaupt

bedeutend, den Gegensatz im Führertum Egmonts und

Albas anschaulich gestaltet, auch in der seit und mit

Schiller so viel angefochtenen Kerkervision dem Helden

„den freien Schlachtentod im Getümmel, den er sich

wünscht, wenigstens im Geiste" verleiht (S. 184); in

der Iphigenie dagegen vollzieht „Goethe mit dem neuen

Stildrama strenger Observanz die Abkehr von der

Kampfgestaltung der Geniezeit und die Hinwendung
zu der Kampfform der französischen Klassik noch ent-

schiedener als Klinger" (S. 187), und im „form-

verwandten Tasso" gibt er ähnliche „Gefechtsstili-

sierung für den Zweikampf", während dieser in der

Valectinszene des ersten Faust nach der realistisch

lebenssatten Weise des Sturm und Drangs, trotz der

späten Eutstehungszeit ganz frei von aller klassi-

zistischen Stilisieiung mit einem „erstaunlichen Reich-

tum der Charakteristik" ausgestattet wird. Das um-
fangreiche dritte Kapitel „Die theatralische Ausnützung

der Kamplmotive" behandelt zunächst „Das spätere

Ritterstiick und das K; npfi-pektakel" (Spess, Iflland,

Schlenkert, Cramer, Schikaneder, Möller); dann „Die

Höhe der Theaterwirkung: Kotzebue", dessen thea-

tralische Verdienste nachdrücklich anerkannt werden,

und der etwa in der Johanna von Montfaucon (1800)

die effektvollste Darstellung des Ritter- (insbesondere

des Burgen-) Wesens und die breit entfaltete Theater-

schlacht oder in den Kreuzfalirern (1803) „den Gipfel

des kriegerischen Costnmestückes" gibt, das hier durch

den Glanz der morgenländischen Welt, aussergewöhn-

lich reiche und wechselvolle Handlung und gi'ossen

Ausstattungsaufwand „ein Höchstmass theati'alisoher

Wirkung" erreicht; schliesslich den Theatergötz von

1804, ein „unerquickliches Schauspiel, worin die Routine

des Bühnenkenners über die freie Kriegspoesie des

Jugendwerkes gerät . . . die Kulissenwirkung, feiner

oder gröber, als entscheidender Gesichtspunkt gilt"

(S. 234) und vielfache Aenderungen im Sinne der

Kampftheatralik vorgenommen werden. Das letzte

Kapitel dieses Abschnittes : „Romantische Theatral-

satire und neue Einkehr bei Shakespeare: Tieck" führt

aus, wie dessen Verkehrte Welt „die Vieissendste Ver-

spottung der Kulissenschlachten insgesamt" (S. 238)
und die Wachtparadenszene im Zerbino nicht die einzige,

wohl aber die Iiedeutendste skeptische Beleuchtung

zeitgenössischer Heereszustände gibt (S. 243), während
die Kampftechnik in der Genovefa wieder ganz und
gar an die Shakespeares sich anschliesst, dagegen die

Sohlachthandlung im Kaiser Oktavian unter dem Ein-

fluss der Sjianier „das völlige Zerflattern der Tieckschen

Kriegsgestaltnng in ein 13'risches Formenspiel zeigt"

(ö. 253). Der vierte Teil, „Das deutsche Kriegsdrama

in seiner Blüte", fülirt in drei Kapiteln — Die Klassik

Schillers. Die Kriegsdramatik Heinrich von Kleists.

Faust, II. Teil — vom W^alienstein bis zum Kriegs-

akte des zweiten Faust, wobei vielleicht mehr noch

als die aus neuen Gesichtspunkten betrachteten und
darum überaus fesselnd behandelten Schillerschen

Meisterdramen Wallenstein und Die Jungfrau von
Orleans — „das beherrschende Schlachtstück der ganzen
Epoche" (S. 293), welches „in seiner Hauptschlacht

' die im Wallenstein angebahnte Synthese der klassischen

und der freien Kampfform zu ihrer Vollendung" führt

!
(S. 294) und in der Teichoskopie des Sclilusstreffens

i „den ohne Frage vollendetsten T^'pus der dramatischen

Kriegsaktion erreicht" (S. 315) — die gross erfassten

Werke Heinrich von Kleists durch die neue Beleuchtung

I

eine wertvolle Bereicherung unserer Auffassung und
Wertung erfahren, insbesondere Robert Guiskard, dessen

:
„beispielloser Reichtum" betont wird; Penthesilea, von

i der Scherrer sagt : „So hatte sich der Krieg noch keinem
Sohne des 18. Jahrhunderts geoffenbart, und von hier

gab es einen Pfad weder zu Goethe noch zu Schiller"

(S. 344); Das Kätchen von Heübronn, bei dem „zum
erstenmal bei Kleist das Derbe und Komische in die

Zeichnung des Kriegerischen so kräftig eintritt, dass

es dessen Gesamtbild bestimmt" (S. 354); Die Hermanns-
schlacht, die als „agitatorische Kriegsdichtung" pracht-

voll charakterisiert und in tleren Varusszenen Shake-

spearesche Stimmungskunst höchsten Stiles erkannt

wird ; Der Prinz von Homburg, der krönende Abschluss

des Soldatenstückes des 18. Jahrhunderts, der zugleich

„diesen Dramentj'pus aus der Enge des bürgerlichen

Schauspiels in die Kriegsdramatik grossen Stiles" hin-

überführt (S. 36l)J, dessen Schlachtdarstellung „drama-

tische Anstraffung" und „völlig beherrschte Stofflich-

keit — nach dem formalen der inhaltliche Triumph" —
auszeichnen (S. 369), und worin „die Standesfrage der

Subordination zur tiefmenschlichen Angelegenheit wird"

(S. 366). Endlich die Kaiserschlacht im vierten Akte
des zweiten Faust, die breiteste Ausgestaltung der

Teichoskopie (S. 388). wobei die Allegorisierung des

Krieges, angebahnt schon in der Pandora, fortgesetzt

im Epimenides, ihren Höhepunkt erreicht: „Der Sturm
und Drang, allen voran der Götz individualisiert, Schiller

im Wallenstein typisiert, der greise Goethe allegorisiert

den Krieger in gigantischen Massen" (S. 385). — Auf
wenigen Seiten werden abschliessend die Ergebnisse

des Buches knapp zusammengefasst , und in drei An-

hängen noch Waffe, Wunde und Pferd in der drama-

tischen Darstellung behandelt.

Auch diese flüchtige Uebersicht wird doch von
dem ungewöhnlichen Reichtum des Werkes einen Begriff

geben. Man wird gewiss in Einzelheiten vielfach anderer

Ansicht sein können, doch scheint mir das unwichtig

gegenüber dem reichen Gewinn an wertvollen neuen

Einblicken und Auffassungen wie an Anregungen aller

Art, die Scherrer bietet. TatsächHch Unrichtiges be-

gegnet äusserst selten; ein Punkt sei, kritischer Pflicht

zu genügen, noch erwähnt. Der Satz: „das Kätchen

von Heilbronn steht am Ausgang der ritterlichen

Gattung ähnlich bedeutsam wie der Götz von Ber-

lichingen an ihrem Eingang" (S. 354) dürfte sich im

Hinblick auf Hebbels Agnes Bernauer, Otto Ludwigs
zalilreiche Pläne zu Beruauerindramen und Gerharl

Hauptmanns Florian Geyer, um nur das Wichtigste aus

der späteren Entwicklung zu nennen, nicht aufrecht-
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erhalten lassen. Störend wii'keu auch die allzu vielen

und gar oft durch deutschen Ausdruck ebensogut, ja

besser zu ersetzenden Fi-emdwörter, um so mehr, als

das Buch im übrigen auch formal grosse Reife und
erfreuliche Eigenart bekundet und häufig durch stilistisch

knappe, treffende und neue Fassung der Gedanken über-

rascht. Jedenfalls berechtigt diese schwerwiegende
Erstlingsleistung des Verfassers zu den höchsten Er-

wartungen, und Max Schener sei deshalb mit herz-

lichem Willkommen in den Reihen der deutschen

Literaturforscher begrüsst.

München. Emil S ulger-üebiug.

Theophrast von Hohenheim genannt Para-
celsus, Zehn theologische Abhandlungen. Nach
cod. Pal. genn. 476 zvmi ersten Male herausgegeben von
\V. . Matfhiessen. S.-A. aus dem Archiv für Re-
formationsgesch. 14, 1-48. 81—122. 15, 1—29. 12-5-1.56.

Leipzig, M. Heinsius. 1915/18.

Paracelsus ist 1541 in Salzburg gestorben, die

eigenhändigen Niederschriften aus seinem Naehlass

sind auf Umwegen in das herzoglich bayerische Archiv

zu Neuburg an der Donau gelangt. Diese Hand-

schriften hat seit 1585 J. Huser benutzt für seine

Ausgabe der ..Bücher und Schriften . . . Paracelsi

(Basel 1589—91. 4"). Nicht aufgenommen hat er die

Abhandlungen theologischen Inhalts, imd da die Neu-

burger Sammlung seit 1694 verschollen ist, hätten wir

keine Kenntnis dieser religionsphilosophisch wichtigen

Stücke, hätte sie nicht zwischen 1560 und 1570 der

Cod. Pal. germ. 476 aus der Neuburger Vorlage über-

nommen. Der Schreiber hat Hoheuheims .schwierige

Hand nicht so gut lesen können wie Huser: es fehlt

ihm aucli die Geschmeidiirkeit . sich m Gang und
Schwung von Hohenheims Gedanken einzufühlen, und
so wimmelt seine Abschrift von grossen und kleinen

Irrtümern. Dass aber sein Wille auf treue Wieder-

gabe der Vorlage ging, und dass er damit eine der

wertvollsten aller erhaltenen Paracelsus-Haudschriften

gehefert hat, steht seit Karl Sudhoff, Versuch einer

Ki-itik der Echtheit der Paracelsischen Schi-ü\en 2

(1809) 469 einwandfrei fest. Wesentlich aus der

Heidelberger Handschrift hat Wilhelm Matthiessen die

Religiousphilosophie des Theophrast von Hohenheim
neu aufgebaut in einer Abhandlung, die, in Dyroffs

Sammlung ..Philosophie und Renaissance" erscheint,

und deren erster Teil seit 1917 als Bonner phU. Diss.

vorliegt: Die handschriftlichen Grundlagen, aus denen M.
die Form des religiösen Verhaltens bei Paracelsus er-

schliessen konnte, hat er im Archiv für Ref.-Gesch.

herausgegeben, zehn bisher üngedruckte theologische

Abhandlungen, für die die Heidelberger Handschrift

grösstenteils die einzige, stets die weitaus beste und
älteste Ueberlieferung darstellt. Der religionsgeschicht-

liche Wert der Texte ist hier nicht zu erörtern, da

sie aber als Vortrupp einer neuen Paracelsus-Ausgabe
von Sudhoff und Matthiessen erscheinen, ist es Pflicht,

sie hier nach der philologischen Seite hin zu würdigen
und von da her einige Wünsche anzumelden.

M. hat allen Schwulst der Schreibung beseitigt

und damit aufs glücklichste einen Text hergestellt, in

dem der Sinn dui'ch keine Aeusserlichkeit von dem
Gedankengehalt abgelenkt wird. Bei dessen Schwere

eine solche Entlastung notwendig. Auch das

pfiudet man bei Hohenheims Satzbau als Wohltat,

dass M. dass als Konjunktion von das als Pronomen
scheidet, statt die Willkür der Handschrift zu ver-

ewigen, die häufiges das mit seltenem dasz und ver-

einzeltem daz wechseln lässt. Der Herausgeber weiss,

dass sein Verfahren unhistorisch ist, wie er sich denn

I

stets der Grenzen bewnisst bleibt, an denen seine Ver-
einfachungen haltmachen müssen. Er weiss , dass

man unbedenklich Jiyen, got, scJndd/g einsetzen darf

statt liegen, gott, schidhlig, aber nicht higcn, vater

elend statt biegen, ratter, eilend. Gerade weU ich im
Vorwort meines Frühnhd. Glossars einem verein-

fachenden Verfahren das Wort geredet habe, wie es

J. Frauck, Beitr. 27, 368 ff. verlangt, halte ich es für

Pflicht, auch auf die Grenzen hinzuweisen, wo dieses

Verfahren aufhört heilsam zu sein und beginnt eine

Gefahr zu werden. M. ist an dieser Grenze angelangt:

es ist zu wünschen , dass die künftige Paracelsus-

Ausgabe die gleiche Linie innehalte und der heutigen

Schreibweise keine Zugeständnisse mache. Im anderen

Fall würde sie die Sprachfonn des alten Schrift

-

' stellers antasten und Texte bieten, die sprachgeschicht-

lich keinen Ertrag liefern könnten.

In weiterem Umfang, als M. sie geübt hat, wii'd

Koujekturalkritik erforderlich sein, um den verderbten

Texten wieder zu ihrem verlorenen Sinn zu verhelfen

:

Bd. 14, S. 82 Z. 26 lies die statt da; 83, 7 Senfkorn
st. hanflcorn; 85, 35 gesrJtürt st. gesteurt; 87, 8 im
st. inn; 96, 45 denn st. dein (wie 97, 45 inn st. im)

;

98, 3 vonn st. vom ; 27 von. denen st. denen ; 100, 7

ainer andren st. ainer; 101, 9 hie hei st. Mehei;

101, 19 ander st. andern; 102, 32 darf st. daruf;

33 darfs st. darufs (mit entsprechend veränderter

Zeichensetzung); 109, 21 Umh st. Und; 111, 22 tva

St. wie; 115, 6 ie st. ir; 42 endtchristi st. enden

I

Christi; 118, 19 und 21 fründ st. freid; 20 kosi-

'[ freien st. khoschreyen; 15, 6, 9 gutes st. gottes; 19

dein st. den; 34 mit st. nur; 43 hrauchests st.

hrauchcst; 9, 32 aim st. «m; 10, 29 ie st. ir; 11, 42

;
ain st. am; 13, 41 dus st. tiis; 14, 31 da st. das;

16, 3 seim st. .'iein; 16 solden st. sonder; 26 unsern

st. tinserm ; 35 f. nit eitsscrlich nie die Ninivcr st.

ivie die Ninivcr, nit eusscrlich; 40 Wir st. Wie;
18, 29 f. in st. im (di-eimal) ; 34 den st. der (mit

entsprechend veränderter Zeichensetzung), 19, 20

durch ainander st. durchaiminder; 30 schuld bitten st.

schiüd (so zu ergänzen nach Ausweis von 19, 36);

27, 33 da st. das; 28, 20 allem st. allen; 46 dem-

selbigen st. denselhigen; 125, 16 der erden st. deren;

128, 26 eivigen leben st. ewigen; 129, 26 geton, das

ist St. geton das; 130, 33 1538 jarn st. 1533; 135, 12

Es st. Er; 36 der st. des; 137, 3 sehen st. sehent;

i

142, 28 verlassen ivir st. verlassen; 144, 15 Daraus
st. Darauf \ 145, 27 derselhigen st. derselbig; 155, 38

ir den st. /m dem; 156, 8 Ein ander st. Einander;

22 andere st. anders.

BisweUen empfiehlt es sich, mit einer Texl-

I

äudei-ung andere Wege zu gehen, als M. sie eiii-

'

geschlagen hat: 14, 108, 16 lies liberalitet für libera-

Uten statt des vorgeschlagenen liberaliteten; 114, 13

: ist das überlieferte isse haltbar, das von M. eingesetzte

[
nisse bedenklich, ebenso 15, 26, 1-1 glauben gegen

glnubens.

Nicht selten werfen die Verderbnisse Licht auf

den Schreiber der Pfälzer Handschrift: 14, 115, 26
"

hat er statt des richtigen im, ein falsches eim ein-
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gesetzt : sein Bestreben, die Monophthonge der ale-

mannischen Vorlage zu diphthongieren, greift also hier

einmal fehl und veiTät sich uns damit. Wenn er 119,

29 nit mir dir schreibt statt nit mit dir, so bringt er

voreilend die Endung des folgenden Wortes zu früh.

Mit 82, 40 hijpolcrisclies st. hiipolrisis verrät er, dass
er kein Griechisch, mit 108, 16 lihercditcn (s. o.) und
15, lü, 17 hd st. iui, dass er auch kein Latein kann.

Dass er 15, 129, 9 statt des richtigen stain „lapis"

ein falsches stoti „stare^ bietet, deutet wohl darauf,

dass er i als Dehnungszeichen zu tilgen bestrebt war.
Zu den Verderbnissen der Handschrift sind bei M.

einige Druckfehler gekommen: 14, 93, 4 liess also st.

also auch; 96, 38 dcnselhigen ; 99, 23 underrichtmig\

100, 45 yelcrten st. gelcren\ 15, 0, 11 das selig; 7,4
mörder st. möder] 9, 38 ain ander st. ainander\ 39
leben st. eien; 16, 30 tödlichen; 28, 13 erlanget st.

erlangnet; 134, 18 im seihigen st. imselhigen; 136,44
icol an st. trolan; 138, 22 haben: 23 dem; 24 tmd;
25 liebe; 139, 2 iibernatüriicheii; 141, 7 glauben.

An schwierigen Stellen ist für Erläuterung zu
sorgen; 14, 86, 9 ff. So ist es aveh nit der ivill

Christi, dass ir sollen seine prediger also an mesten
und fidlen und misthaufen setzen wird klar erst durch
Hinweis auf Schweiz. Id. 1, 795 fidli „Schutt" und
H. Fischer, Schwab. Wb. 2, 1497. 1822 ßlc f. „Gang,
Platz am Bauernhaus, von wo der Dung in die Grube
gebracht wird". Zu 89, 1 f. iierdcn wir iveJtlieh ge-

hoffelt wie ain mel vgl. Schweiz. Id. 2, 944 hehlen
und Eischer 3, 1326 heflen „den Brotteig säuern".

15, 7, 42 und 28, 35 bedeutet dass „dass sie".

Im Sinn dieser Andeutungen ausgebaut verspricht
die kommende Paracelsus-Ausgabe auch nach der
sprachlichen Seite reichen Gewinn, wie sie ihn sachlich
ja unbedingt bringen wird.

Freiburg i. B. Alfred Götze.

G. Binar Törnvall, Die beiden ältesten Drucke von
Orimmelshausens .Simplicissimus* sprachlich ver-
glichen. Upsahi, Apfelbe]-a;s ßoktryckeri. 11117. ^'III
24s S. ,S".

T. räumt auf mit der Ansicht, als sei uns die
älteste Ausgabe von Grimmeishausens Simplicissimus
verloren, und weist nach, dass der von A. von Keller
zugrunde gelegte Druck B „Der Al)entheurliche Simpli-
cissimus Teutsch, Mompelgart, Gedruckt bey Johann
FiUion, Im Jahr MDCLXIX" die von Grimmeishausen
.selbst besorgte Urausgabe des Romans ist. Der von
R. Kögel erneuerte Druck A: .,NeHeingerichter und
vielverbesserter Abentheurliclier Simplicissimus, Mompel-
gart, Gedruckt bey Johann Fillion. Im Jahr MDCLXIX"
ist eine sprachliche Ueberarbeituug von B, nicht von
(jrimmelshausen selbst besorgt, aber mit seinem Willen
erschienen, wie sich schon daraus ergibt, dass die von
H. Kurz erneuerte echte Ausgabe D (1671) in Text
und Sprache auf A zurückgreift. Der Bearbeiter A
ist offenbar ein geschulter Korrektor von Johann Jonathan
Felsseckers Druckerei in Nürnberg, der sprachlich den
Regeln und Gewohnheiten \-on Ph. Harsdörffers
Poetischem Trichter (1648) nahesteht. An Stelle der
volkstümlichen Wendungen und Formen von B führt
er in A schriftgemässe Formen ein ; so kleidet er den
Eomau in das modische Gewand der Nürnberger Schrift-
sprache jener Tage. T. v-erfolgt diese Wandlungen

mit grosser Ausführlichkeit zumal auf dem Gebiete der

Lautlehre. Gedrängter kann er den Wandel der Formen-
lehre darstellen , obwohl dieser im Gesamtbild des

Romans stärker wii'kt , während die Wandlungen im
Gebiet der Wort- und Satzlehre wenig umfangreich

und eingreifend sind. T. ai'beitet klar und sauber, die

nachgeprüften Belege haben sich als zuverlässig er-

! wiesen. Praktisch ist das Hauptergebnis seiner Arbeit,

dass nicht wie bisher die Ausgabe A (Braunes Neu-

I

drucke Nr. 19—25) als kennzeichnend für Grimmeis-
hausens Sprache und literarische Stellung angesehen
werden darf, sondern dass fortan in literargeschicht-

licheu wie in sprachlichen Darstellungen und Wörter-
büchern die Ausgabe B (Bibliothek des Uterarischeu

Vereins, Bd. 33/34) massgebend zu sein hat.

Fr eibure; i. B. Alfred Götze.

Luthers Briefe. In Auswahl herausgegeben von Rein-
hard Buchwald. Leipzig, Insel-Verlag. 1918. 222 S.

In seinem schonen, nicht bloss für Fachgelehrte,

sondern überhaupt für Freunde unserer Muttersprache
bestimmten Buche „Von Luther bis Lessing", das jüngst

in neuer Auflage erschienen ist , hat Friedrich Kluge
Luthers Bedeutung wieder in helles Licht gerückt

:

die Bibelübersetzung ist eine sprachgeschichtHche, aber

gewiss auch eine kulturgeschichtliche Tat, und die

Kenntnis der Persönlichkeit des grossen Deutscheu
hat (was von vielen Seiten noch immer nicht an-

erkannt wird) mit kirchlicher Parteinahme nichts zu

tun. Vielleicht wird die vorliegende kleine Ausgabe
der Briefe da Wandel schaffen. Sie unterscheidet sich

von der grossen dadurch, dass sie nur Luthers geistige

Eigenart und innere Entwicklung aufdecken will. Seine

Aufgabe hat der Herausgeber glücklich gelöst. Das
Bild des Kämjifers und Helden steigt vor uns auf, wir

blicken ihm tief in die Seele, wir sehen, wie er in

den Kampf um Wahrheit und Recht, um die reine

Lehre Jesu hineingezogen wird. Auch viele un-

bekannte Züge Luthers werden offenbar: mitten in

tiefsten Sorgen schreibt er an die Hausgenossen und
Tischgänger in Wittenberg einen Brief voll köstlichsten

Humors (S. 162). Er betrachtet von seinem Fenster

aus die Kiähen und Dohlen: „Da ist ein solch Zu-

und Abreiten, ein solch Geschrei Tag und Nacht ohne

Aufhören, als wären sie alle trunken, voll und toll",

und er glaubt, nun doch im Reichstage zu sitzen. Von
feinem Verständnis für die Kinderseele zeugt der innige

Brief an sein „liebes Söhnlin Hänsichen" vom 19. Juni

1530 (S. 168). Die Sehnsucht nach Ruhe wird in den
Zeilen des alternden Mannes immer von neuem laut.

„Mein Wunsch ist: ein gutes Stündlein, hinüberzugehen
zum Herrn. Ich bin satt — müde — ein NicJits"

(S. 212). Ein Jahr darauf heisst es: „Ach, ich bin

träge, müde, kalt — ich bin ein Greis und zu nicht.s

mehr nütze. Ich habe meinen Lauf vollendet . . . Icli

habe mich satt gelebt" (S. 213). Am Schluss des

Briefes vom 14. Febr. 1,")4() kündigt sich der Sclimal-

kaldische Krieg an, den Luther ja nicht mehr erlebte.

Die Anmerkungen hat der Herausgeber auf ein Mindest-

mass beschiänkt; jeder überflüssige Ballast ist ver-

mieden. Aber füi' eine Zusammenstellung der Briefe

am Ende des Buches und ein Register wären wir dankbar

gewesen.
L i e g u i t z

.

H. W u c k e

.
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Wolfram Suchier, Die Mitglieder der Deutschen
Oesellschaft zu Qöttingen von 1735 bis Anfang 1755.

Hildesheim, August Lax. 1916. 80 S. 8».

Das Heft bildet, was in ihm nicht gesagt wird,

einen Sonderabdruck aus der Zeitschrift des Histor.

Vereins für Niedersachsen (81. Jahrg., 1916, Heft 1/2,

S. 44— 124); nur die Nachträge auf S. 85 sind hier

neu hinzugefügt. Schon früher (1898) hatte Paul Otto

über „Die deutsche Gesellschaft in Göttingen (1738 bis

1758)"' eine besondere Schrift erscheinen lassen,

Heft VII der „Forschungen zur neueren Litteratur-

geschichte. Herausgegeben von Franz Muncker". Zu
dieser bildet die vorliegende eine nicht unwillkommene

Eraänzuns. Es werden in ihr alle die Männer und

Frauen aufgeführt, die der Gesellschaft in irgendeiner

Weise angehört haben. Da werden unterschieden

:

die Sekretäre (Nr. 1— 10), der Obervorsteher (Nr. 11),

der Präsident (Nr. 12), die Ehrenmitglieder (Nr. 13 bis

301), die Aeltesteu (Nr. 302—306), die ordentlichen

Mitgheder (Nr. 307—.520) und die Freien Mitglieder

(Nr. 521— 543). Am grössten ist, wie man sieht, die

Zahl der Ehrenmitglieder ; es sind ihrer 289, während
der ordentlichen Mitglieder nur 2l4 waren. Auch an

Bedeutung Ovaren die, welche die Gesellschaft zu sich

heranzog, denen weit überlegen, die tatsächlich in ihr

wirkten. Das Verdienst der neuen Arbeit liegt nun
darin, dass in fleissiger, mühevoller- Forschung für alle

jene Personen literarische Nachweise zusammengetragen
sind, die niaht nur für die Gelelirtengeschichte, sondern

auch für die jetzt stark in Aufnahme gekommene
Familienforschung von Wert sein werden. Weit weniger

der deutschen Literaturgeschichte. Denn der Einfluss,

der von den Gesellschaften im allgemeinen und von

der Göttinger im besonderen auf diese ausgeübt wurde,

ist nur äusserst gering anzuschlagen. Das trat schon

sehr deutlich aus Ottos Büchlein hervor; sehr an-

schaulich ist es aber später von F. Frensdorff in

seiner gründlichen, feinsinnigen Art in einem Aufsatze

„Gottsched in Göttingen" dargelegt worden, der auch

in der Zeitschr. d. histor. Vereins f. Niedersachsen

(82. Jahrg., 1917, Heft 3/4, S. 173—226) erschienen

ist. Dass es in dieser Hinsicht auch auf der be-

nachbarten Hochschule zu Helmstedt nicht besser

stand, dass hier die Deutsche Gesellschaft im wesent-

lichen nur pädagogische Bedeutung hatte , zeigt ein

Aufsatz, den H. Grussendorf im Braunschw. Magazin

(1916, Nr. 4 und 5, S. 42 ff.) veröffentlicht hat.

W o 1 f e n b ü 1 1 e 1. P. Zimmermann.

Friedrich Schön, Oeschichte der fränkischen
JVlundartdichtung. (Mundartdichtung des Rheinlandes,
der Pfalz, Hessens, Hes-son-Nassaus, Nord-Badens, Nord- I

Württembergs . Kord-Baverns.) Freiburg i. Er., F. E. I

Fehsenfeid. 1918. 66 S.
'

i

Das vorliegende Schriftchen, eine Erweiterung der

„Geschichte der rheinfränkischen Blundartdichtung"

(1913) desselben Verfassers, soll in erster Linie dem ,

Freunde mundartlicher Dichtung, ferner aber auch dem
[

„Germaniker" (!) dienen. Die sprachliche Darstellung
ist zum Teil recht ungeschickt; vor allem aber vermisst
man jegliche ernste wissenschaftliche Verarbeitung.
Meist urteilt der Verf. nicht nach den Werken selbst,

sondern lediglich nach den Proben und Urteilen, wie
sie Sammlungen und Schriften von Regenhardt,

Askenasy u. a. enthalten. Bedeutende und völlig

nebensächliche Namen wie auch die Gattungen stehen

bunt durcheinander. So bleibt der Stoff, der nicht

nach Landschaften geordnet ist, unübersichtlich. Die
Einteilung in teilweise recht kurze zeitliche Abschnitte

ist wenig glücklich. Beachtenswert ist die Bemerkung,
dass die Mundartdichtung vielfach politischen Einflüssen

ihre Entstehung verdankt. Doch wird auch dieser Ge-
danke keineswegs in eindringlicher Arbeit durchgeführt,

vielmehr bewegen sich die trockenen Aufzählungen und
unzulänglichen Charakteristiken ganz an der Oberfläche.

So kann das Heftchen allenfalls als Materialsammlung
dienen , deren Wert allerdings durch ungenaue An-
gaben und den Mangel eines Personenregisters auch
noch stark beeinträchtigt wird. Auch als einen „Bei-

trag zur Deutschkunde an höheren Lehranstalten und
Lehrerseminaren" vermag ich diese farblose Zusammen-
stellung von Namen und Titeln nicht anzuerkennen.

Von der Eigenart der behandelten Landschaften und
ihrer Bevölkerung ist nii'gends die Rede. Wie schief

ist z. B. die Charakteristik S. 20: „Der Datterich ist

die Geschichte eines liederlichen Lebemanns, dem jedes

Mittel recht ist. sich über Wasser zu halten." Bei

Erwähnung des Wetterauer Dichters Peter Geibel wirft

der Verf. die Vermutung hin: „Er ist vielleicht mit

Emanuel Geibel verwandt" (S. 42). Auf S. 38 heisst

es : „Der älteste pfälzische Mundartdichter ist Karl

August Woll." Auch das stimmt nicht; hat doch der

Verf. selbst schon S. 25 und 31 von älteren Pfälzer

Dichtern gesprochen. S. 43 muss es Schaffnitt, S. 57
Döhler heissen. Des letzteren Sammlung führt den
Titel „Vugtlänner Liedle" (1884), nicht wie Seh. an-

gibt. Döhler hat auch (1893) über den Dichter des

Vogtlandes K. L. Riedel gehandelt.

Von hessischer Mundartdichtung seien noch nach-

getragen : Friedrich von Trais, „Heimatklänge aus

der Wetterau" (1892) und „Wetterauer Sang und
Klang" (1892), zwei Bücher von Phil. Buxbaum,
in denen sich mundartliche Abschnitte finden, nämlich

die „Dorfstücke" (1908) und „Wegwarten" (1913),

und ein Lustspiel in rheinhessischer Mundart
,
„De

Rothaus-Reformador", von Wilh. Briegleb (1912),

ferner die Sammlungen „Aus Rand imd Band.
Humoristisches für Haus und Gesellschaft in Darm-
städtisch und Hochdeutsch. 1. Bd. 1893, 2. Bd..
(2. Aufl.) 1902" und die Volksliedersammlungen „0 d e n -

Wälder Spinnstube, gesammelt von H. Krapp"

(1904) und „Deutsche Volkslieder aus Ober-
hessen, gesammelt und mit kulturhistorisch-ethno-

graphischer Einleitung hei'ausgegeben von Otto Böckel"

(1885). Mundartliche Gaben enthalten u. a. auch die

von 0. Stückrath herausgegebenen Hefte „Hessen-

Heimat" und die im Verlage von H. Hohmann in

Darmstadt erschienenen „Hessischen Kriegsgedichte

1914/15". Unter den Literaturangaben vermisst man
Wilh. Schoofs „Hessisches Dichterbuch" (3. 'Aufl.

1901), die Zeitschrift „Hessenland" und vor allem das

grosse Werk von Heinr. Kttnzel, „Grossherzogtum

Hessen" (1893), in dem auch die hessischen Mund-
arten und Dichter behandelt werden. Auch Frieda

Renting ist neuerdings zur mundartlichen Dichtung

übergegangen (vgl. Hessenbuch, Marburg 1919, S. 86 ff.).

Eine beachtenswerte Volkskomödie in Darmstädter

Mundart ist „Der Glasschrank" von H. Rüthlein
(Darmstadt, H. L. Schlapp, 1920), von dem bereits
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aus dem Jahr 1910 die „Villa" und aus 1912 die

beiden Muudartstücke „Die Brieftasche" und „Die
Maibowle" gedruckt vorliegen.

D a r ni s t a d t. A 1 b e r t S t r e u 1) e r.

Laut» und Flexionslehre der Mundart von Liggersdorf
und Umgebung, von Eleonore Dreher. Tübinger
Dissertation, 1918 (erst Ende 1919 erschienen). 108 S.

liggersdorf liegt in der südlichen Ecke von Hohen-
zollern, die fast ganz von badischem Gebiet umschlossen
ist. Lautgeographisch gehört es zu jenem Streifen

längs der badisch-württembergischen Grenze, wo mhd.
/ ü in diphthongiert wii-d ausser vor gewissen Kon-
sonanten wie r, h ; nordöstlich dieser Zone kennt die

Diphthongierung diese Einschränkungen nicht , süd-

westlich davon fehlt sie fast ganz. Diesen Dreiklang
sucht die ^'erfasserin auch sonst herauszuarbeiten:
nach Akzent, Gemination, Dehnung kurzer Vokale vor
1 und r -f Konsonant , in der Vertretung von mhd. ei

geht die Mundart mit dem Süden, mit dem Norden
dagegen in der. Nasalierung von Vokalen vor folgendem
Nasal und in den Pronominalformen ris ?S (statt uns),
ris3 (statt unser). In vielem stimmt Lippersdorf zu
dem Dorf Mühlingen, Amt Stockach, dessen Lautstand
Th. Müller in einer Freiburger Dissertation von 1911
behandelt hat; zwischendurch stösst man auf ganz auf-

fallende Unterschiede.

Die Liggersdorfer Darstellung folgt der Anlage
von Fischers Geographie der schwäbischen Mundart

;

wo diese von Carl Haags Dialektkarte des oberen
Neckar- und Donaulandes abweicht, erweisen sich

Haags Angaben als genauer. Fräulein Drehers Arbeit
erlaubt gelegentlich einen Einblick in die Werkstatt
des schwäbischen Wörterbuchs. Sie ist diesem auf
den Leib zugeschnitten und auch für das entstehende
badische Wörterbuch wohl zu gebrauchen. Diese „Laut-
und Flexionslehre" ist sich nicht Selbstzweck. Immer
ist das eine Aug« gerichtet auf den Reichtum des
Wortschatzes, auf Fragen der Lexikogi-aphie und Syntax.
segi., w. (S. 19) kann ich in der Bedeutung ,Schmutz
am unteren Rand eines Damenrockes' aus Radolfzell
am Bodensee und Ueberlingen am Ried bestätigen.
Zur hochinteressanten Steigerung 3n Picjtsgr früt ,viel

. Frucht' (S. 85) steuere ich aus Anselfiugen im Hegau
bei so ril cwttsgcr fuoter ,recht viel Futter', was den
Schweizer Beispielen im Idiotikon I 611 f. näher steht.

Der LaiKtgeograph erlebt wieder einmal eine Ueber-
raschung. Urdeutsch Je nach Nasal, und intervokalisch
geminiert, war man bisher geneigt, fürs Alemannische
zusammen zu nehmen. So hat der Dinkell)erg südöstlich
von Lörrach in beiden Stellungen Jcch, das Wiesental
dagegen beidemal Lenis g, ebenso Todtmoos und an-
geblich auch Mühlingen. In Liggersdorf erscheint im
ersten Fall Lenis ((rhjge ,trinken'), im zweiten lange
Lenis (trügcp ,drücken -f trocken'). Phonetisch wert-
voll sind die „weichen indifferenten" Verschlusslaute
vor ji und m. Die Verfasserin schreibt S. 46 f.

hm^nd , Gemeinde', hmäx ,gemach', dnno ,genug', dnQÖ
, Gnade', S. 55 högma ,Bodmann', S. 72 sogar önpt
,Knecht', 6m ,Knie'. (Der früh gefallene Heinrich
Reichert verzeichnet in seiner Lautlehre von Mönch-
zell, Freiburger Dissertation 1914, auf S. 68. 83 f.

ähnliche Erscheinungen.) Für die Wortbildungslehre
sei hervorgehoben, dass die movierten Feminina wie

,Wirtin' nicht mit den Femininabstrakten auf -i zu-

sammengefallen sin'd. — In fiijk3t .Faulheit' (S. 74
Anm.) erscheint nicht „/i als /". sondern es ist voir'

mhd. vi'dec-lieif auszugehen; vgl. das Eigenschaftswort

faulllich im Schweizer Idiot. I 791, sowie linsl'li

jhaushälterisch' in Sunthausen bei Donaueschingen
(ähnlich C. Haag S. 35) neben häufigem schwäbischen

hauslich.

Dem Landesfremden wird die Benutzung der

Arbeit leider erschwert durch eine Anzahl ärgerlicher

Druckfehler. Man lese S. 13, Z. 2 gross statt gr<}ss

(richtig S. 84), § 8. Z. 2 hrmh statt '/(fwZ* (richtig

§ 34 und S. 62), § 43, Z. 4 pisS'') statt n'iss.y (richtig

S. 67), § 69, Z. 2 IC statt ti. § 70, Z. 4 f. lese man:
„Vor Nasal und in einigen Worten zeigt sich . .

."

§ 75 f. sind sämtliche mhd. w in (P. zu ändern. § 85,

Z. 5 lese man fltts) statt fldsa (richtig S. 74), vj 88,

Z. 2 ? statt 6, S. 59, Z. 2 zählen statt zahlen, §170,
Z. 6 mhd. tiuchcl statt tinchd (richtig S. 71), S. 73,

Z. 2- slnp statt sJop (richtig § 185), S. 74, Z. 4

mhd. fln'zcn statt flcezcn, S. 77 ahd. lerer statt lirer,

S. 81, Z. 4 rigli statt nyli, S. 82 letzte Zeile loö^orig

statt Jödöorig (vgl. § 171). S. 93 vor Zeile 12 ist

ein Satz über den Konjunktiv Präteriti ausgefallen;

vgl. § 217.

Preiburgi. B. .ErnstOchs.

Levin L. Schücklng, Die Charakterprobleme bei
Shakespeare. Eine Einführung in das Verständnis des
Dramatikers. Leipzig, B. Tauchnitz. 1919. S. XVI und
286. 8".

Der Verfasser geht in seiner Inhalts- und probleme-

reichen Schrift verschiedenen Fragen ernstlich an den

Leib, die von Shakespeare-Gelehrten wiederholt auf-

gestellt wurden. Von der soziologischen Stellung

des Shakespearischen Dramas ausgehend und von dem
Satze : Wie standen wohl Shakespeares Zeitgenossen

den verschiedenen Fragen der Erklärung seiner Stücke

gegenüber?, die seit 300 Jahren die Forscher be-

wegen — weist er nach, dass der Individualismus des

Dichters eingeschränkter war als in späteren Jahr-

hunderten , dass er seine Stoffe nicht durch Eigen-

erlebnis fand oder nicht immer Anregung durch die

Lektüre erhielt, kurz, dass kein inneres Erleben den

Anstoss zu der Schöpfung-gab : ein Satz, der vielfach

angegriffen werden wird; man denke an Hamlet! Die

Bedeutung der Individualität des Schaffenden war
gegenüber der Jetztzeit gering wegen ihrer „Namen-
losigkeit" ; dazu kommt ein sehr wesentlicher Punkt,

die Benutzung älterer Dramenfassungen. Was diese

Namenlosigkeit betrifft, muss Schücking allerdings zu-

geben, dass noch während der Laufbahn Shakespeares

der sogenannte Theaterkrieg (Dekker, Marston, Jonson)

eine Anteilnahme des Publikums an den Dramatikern

voraussetzt! So kommt er nach dem Amerikaner
E. E. Stell (Hamlet and Jago. The Kittredge Anni-

versary Papers. Boston 1913) zu dem für seine

Schrift grundlegenden Satz , dass Sh. viel wörtlicher

aufzufassen ist, als bisher geschah, dass seine Kunst
naiver, seine Mittel vielfach weit primitiver
sind, als wir bisher annahmen. In diesem Sinne will

er „durch die Aufzeigung der Grenzen des Realismus
und des Primitiven in der Shakespeareschen Technik
methodische Wege zu einem geschichtlich richtigen
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Verständnis der Charaktere bei ihm erschliessen", und
zwar nur durch Beispiele, die allerdings reich-

haltig und vielseitig sind.

Zu den Charakterproblemen übergehend, scheidet

Seh. in den Dramen die Selbstcharakteristik
der Personen und die Charakter Spiegelung
durch andere, wobei er immer wieder den Nach-

weis bringt, dass die späteren Ausleger zu viel in die

Dramen hineingeheimnist haben. Wenn Sh. oft nicht

genug das Verhältnis zwischen den Quellen und der

Entwicklung der Charaktere berücksichtigt, so erklärt

Schückiug diese Charakterzwiespalte aus der allge-

meinen Technik der Stücke und der Tendenz zur

Selbständigkeit der Szenen, die der grosse Bühneu-

techuiker Shakespeare nebeneinanderlegt und selb-

ständig macht, um wirksamer zu sein ; dies wird aus-

führlich an den Charakterverschiedenheiten in der

Cleopatra-Tragödie illustriert. Besonders ansprechend

ist die Behandlung der Charaktere in Hamlet, mit

Kritik der bisher üblichen Anschauungen. Hier verfällt

der Verfasser unwillkürlich fast in das gleiche Extrem,

das er bei anderen Forschern rügt : indem er selbst

den Zwiespalt zwischen Handlung und Charakter nach

allen Seiten ki'itisch beleuchtet und verurteilt , muss
er selbst dem naiv arbeitenden Dichter einen gewissen

Zwang antun. Auch in dem anziehenden Kapitel über

die „Handlungsb egründung" (S. 206 if.) Hessen

sich natürlich verschiedene Auffassungen des Autors be-

kämpfen, obwohl man ihm gelegentlich der Ohnmacht
Lady Macbeths über die Verkenuung der Shake-

spearischen Kunstform durch die Ausleger recht geben

muss. Trotzdem möchten wir auch hier bemerken, dass

die Gefühle und die Auffassungen der seelischen Vor-

gänge so kompliziert sind, dass manches möglich ist,

was Schücking nach seiner Denkungsweise für un-

möglich erklärt. Richtig ist bezüglich dieser seelischen

Vorgänge wiederum seine Erklärung, „dass Shakespeare

so in dem Gegenstande lebt und webt", dass er sich

derartige Schwierigkeiten für den Hörer gar nicht klar

macht. S. 240 fasst er seine Ergebnisse über die

Arbeit an Shakespeare progi'ammatisch zusammen, die

man wohl alle als erwiesen übernehmen kann. Die so-

genannten „symbolischen'" Charaktere (S. 2.52 ff.) werden
mit Recht abgelehnt.

N ü r n b e r ir. R i c h a r d Ackermann.

Helene Richter, Geschichte der englischen Romantik.
11. Band. 1. Teil. Halle, M. Niemever. 191G. S. YHI
und 708. S". Preis ungeb. M. 18.—.

Der neue Band des grosszügig angelegten Werkes,
dessen beide ersten Halbbände wir in diesen Blättern

angezeigt haben, darf mit Recht Anspruch auf eine,

wenn auch xerspätete, Anzeige machen. Denn er er-

freut sich all der Vorzüge der früheren Bände, des auf

umfassenden Quellenstudien beruhenden minutiösen
Eindringens ins Detail, der geschmackvollen Darstellung,

der sorgfältigen Gruppierung, einer reichlichen Biblio-

graphie, deren Angaben nur ein längeres Studium am
British Museum verschaffen konnte. Doch möchten
wir immerhin das Ganze noch als eine grosse Sammlung
von Monogra|)hieu (vgl. unsere Anzeige von Bd. I, 1)

betrachten, wenn auch vielerlei, grössere und kleinere

Hinweise auf die Leitmotive der Romantik, cUe das

Ganze zusammenhält, nicht fehlen und allerlei richtige

und feinsinnige Ausblicke und Richtpunkte bieten.

Der zweite Band soll die „Blüte" der Romantik

behandeln, während der dritte die „Klassiker" der

Romantik bringen wird. Im vorUegenden Teüe werden

zur „Blüte" gerechnet die Essayisten der Cockney-
schule Leigh Hunt, Lamb, W. Hazlitt, Th. Griffith

und Wilson, darnach als die bedeutendsten der

„satirisch -humoristischen Gesellschafts-
dichtuug" J. und Horace Smith, Peacock, Thomas

Hood und Praed. Man sieht, diese Gruppierungen

haben ihre Schattenseiten: wir halten eine Zusammen-

steUuug der jüngeren, Th. Hoods und Praeds, mit den

ersteren nicht für richtig. Das letzte Kapitel,

„Das beschreibende Gedicht und die Vers-
erzählung von Pope bis Southey", das in der

Einleitung die verschiedenen Ausgänge dieser Dichtungs-

arten vom Klassizismus in anziehender Weise darstellt,

bringt die Sterne zweiten Ranges, Crabbe, Cowper,

Bewies, Rogers, Campbell und Bai-ry Comwall.

Es sei hier nur gestattet, an einigen Fällen kurz

zu zeigen, welche Fülle des für den Spezialhistoriker

Interessanten, das zu weiteren Studien Anregung gibt,

in diesen Kapiteln enthalten ist. Das meiste Material

dieser Art findet sich für einen der „Klassiker" der

Romantik, für Shelley. Dessen Beziehungen zu

Horace Smith werden klar dargelegt (S. 357—-360),

ebenso Peacocks Einwirkungen auf Shelleys Tätigkeit

(S. 381—388); Peacock gab eine der Quellen zu

Alastor. dessen Titel er auch liefert; in Peacocks

Rododaphne finden sich Parallelen zu Prince Athauase

und zu Epipsychidiou ; in "The Nightmare" wird

Shelleys Haushalt und sein Kreis behandelt. Wie wider-

sprechend ihre Gruppierung der Autoren übrigens oft

wirkt, bringt Richter zufällig selbst zum A^usdruck,

indem sie Peacocks Hauptstärke im Roman erkennt,

ihn aber den literarischen Essayisten zuteilt ! Thomas

Hood „er gehört unter die metrischen Genies

englischer Zunge" — und sein Verhältnis zu Keats

fordert zu näherer Untersuchung heraus: auch er

dichtet eine „Lamia" (von Keats angeregt ?). Crabbe,
der Gegner des Griechischen und des humanistischen

Studiums, hat das Enoch Arden-Thema in "The Parting

Hour" und Ibsens Rebekka West in "The Gentleman

Farmer" vorweggenommen. Auch zu Shelleys „JuHan

and Maddalo" hat Crabbe in "Eustace Grey" (I8114)

ein Vorbild gegeben. Ein Beispiel scharfer und richtiger

Charakterisierung: ..Cowper ist der Dichter des eng-

lischen Binnenlandes." „Barry Cornwall fordert

zum Vergleich mit Shelley gleichsam heraus" u. ä. m.

Gegenüber dieser Fülle/des Inhalts spielt ein ge-

legentliches Versehen oder eine Ungenauigkeit in Einzel-

heiten oder in der Datierung keine Rolle. Möge es der

Verfasserin und dem opferfreudigen Verleger gelingen,

das grosse Werk auch in dieser schwersten Zeit des

deutscheu Buchhandels weiter zu führen!

Nürnberg. Richard Ackermann.

Ivan Pauli, „Knfant", „garyon", „fille dans les

langues romanes. Essai de lexicologie comparee.

Lund, A.-B. Ph. Lindstedts Univ.-Bokhandel. 191'J. 426 S.

10 schwod. Kr.

Sagen wir es gleich: eine vorzügliche und ge-

diegene" Erstlingsarbeit , die ebeaso ihrem Verfasser



11» 1921. Literaturblatt für gennaniaclie und romanisclie Philologie. Nr. 1. 2. 20

wie dessen liehrern (Colliii, Thorn, Walberg, Wulff)

Ehre macht. Der Autor hat in dem umfangi-eichen

Band nicht nur eine erstaunliche Vertrautheit mit der

wissenschaftlichen Literatur, sondern auch kritischen

Blick dieser gegenüber bewiesen : des öfteren gelingt

es ihm, nachzuweisen, dass ein Wort von einem

Wörterbuch ins andere übernommen wird, ohne dass

das Wort selbst (als Ganzes oder in der betreffenden

Bedeutung: vgl. z. B. über ein norm, mekninc ,serva'

S. 184, afrz. Jcüton S. 246, obwald. tus S. 263, norm.

toustJh' S. 264, span. cacho ,junger Hund' S. 306)

existiert; beim Abwägen der verschiedenen Etymologien

zeigt Pauli stets eine gesunde Natürlichkeit, so in der

Stelluiiwriahme zu den Arbeiten seiner Vorgänger

Tappolet, Saiuean, Alice Sjjerber. Dass Verf. selbst

wenig neue Et^Tnologien vorzubringen weiss , ist

bei der grossen Literatur, die sich gerade um sein

Thema rankt, nicht erstaunlich — genug schon , dass
.

er unter den vorhandenen Etymologien „aufzuräumen"

versteht: so hat er trefflieh gesehen, dass bei den

bisherigen Etymologien von garrnn die urspr. Be-

deutung ,Diener' nicht berücksichtigt werde (die noch

nicht erwähnte Etymologie Kluge's uralja teilt diesen

Fehler nicht: vgl." aber hier, 1917, Sp. 302), dass AI.

Sperbers Etj'mologie von ital. ragazso (zu ragazza

.Elster') an eben dieser urspr. Bedeutung ,Diener,

Stallknecht- scheitere, dass .Teanroj-'s Etymologie von

frz. mnrinot , marmouset (zu »imhiiiis) ebenso durch

die urspr. Bedeutung ,Affe, Fratze' vernichtet wird

{vgl. meinen gleichzeitigen Artikel über frz. marmousci
in Ztsclir. /. rom. PM. 1919, S. 103 ff.), dass die

Erklärung von it. toso, tofid, prov. tos, to.ia {=Umsus,
toiisa) vom Abschneiden der Haare aus Anlass der

Mündigkeitserklärung nicht an der grösseren Ver-

breitung und dem höheren Alter des Femininums
scheitere (das Feminin kommt tatsächlich nirgends vor

dem Mask. vor).

Allenfalls könnte man dem Verf einige Einwände
bezüglich der Gliederung seines Stoffes machen. Er
hat seine Arbeit nach Tappoletschem Muster „Essai

de.lexicologie comparee" genannt und die Tapj)oletsche

Einteilung („Tradition latine") [=„traditiou propre" +
„tradition impropre"] und „creation romane" ) bei-

behalten. Diese Gliederung war für die Zeit des

Entstehens der Tappoletschen Arbeit, die den Ro-

manisten ein ganz neues Forschungsgebiet erschloss,

sehr berechtigt : die Einteilung ist deskriptiv und beruht

auf dem Kriterium der Tätigkeit der Phantasie : Taj)polet

suchte durch die Gruppierung der romanischen Neu-

bildungen das Schöpferische der „Tochtersprachen"

lierauszusteUeu. Eine Erklärung des Warum der

heutiiren Verteilung und der zeitlichen Aufeinander-

iolge der einzelnen le.xikalischen Typen konnte damals

noch nicht gegeben werden. Durch den AfIdS

hiiffu/stique und die an ihn anknüpfenden Studien

Gillierons ist die lexicologie comparee durch eine le.xico-

logie historique ersetzt, die historischen Veränderungen
der Wortzoneu sind u. a. auf Gründe, die in der Lagerung
der Wörter innerhalb des betreffenden Sprachsystenis

liegen, zurückgeführt worden. Da hat sich denn gezeigt,

dass manches, was man bei blosser Zusammenstellung
des (lat.) Anfangs und des (rom.) Endes der Ent-

wicklung als „lateinische Tradition" im Romanischen
erklärt hatte, erst in romanischer Zeit entstanden, aus den

lokalen sprachökonomischen Verhältnissen erklärbar ist.

Damit ist der alten Tappoletschen Zweiteilung in Erbe
und Schöpfung der Boden entzogen, und ich glaube,

dieser weitschauende Gelehrte würde heute seine Worte
ganz anders gruppieren : das ererbt aussehende Vokabel
kann an einem bestimmten Orte eine „Schöpfung" sein,

insofern in einer „detresse lexicale" zu ihm gegriffen

wurde; manche romanische Schöpfung ist mehrmals und
auch schon im Lat. geschaffen worden, ist also nicht

fürs Romanische charakteristis,ch (lt. gaUina , altfrz.

jiolf, nfrz. jiovlc. cocote als Liebkosung). Die Frage,

ob in einem Punkte Erbe oder Schöpfung vorliegt, ist

ganz unabhängig davon, ob das romanische Wort in

Bedeutung und Lautgestalt mit dem lateinischen zu-

sammenstimmt. Die Schöpferkraft des Romanischen
lässt sich nicht durch Substraktion des seit dem Lat.

Gleichgebliebenen im Romanischen vom romanischen
Wortschatz abmessen. Gillieron mit seinem mathe-
matischen Gehirn hat nicht viel übrig für Erklärungen,
die der menschlichen Phantasie einen Ungeheuern .Spiel-

raum zumuten, über die Phantasie phantastisch denken:
etwas wegwerfend äussert er sich über blosse „tiori-

tures lexicales" (La genmlog/e des iiiots dcsigiiani

TnieiUe) : Dame Phantasie verschönert bei ihm das

Haus der Sprache erst, nachdem Göttin I>ogik ihre

Ordnung durchgesetzt hat. Wenn mir auch die ununter-

schiedene Verallgemeinerung der sprachökonomischen
Erklärungsweise auf Kosten der „phantasie vollen" eine

arge Gefahr zu bedeuten scheint (dieselbe wie bei den
Verallgemeinerungen der Lautgesetzler : die der Mecha-
nisierung unseres wissenschaftlichen Betriebes), so ist

doch unleugbar, dass die von Gillieron aeisterhaft

bewiesene logische Distinktionsfähigkeit des naiven

Sprechers unzählige lexikalische Veränderunften gebietet.

Damit ist gesagt, dass es Paulis schönem Werk etwas
an Gillieronschem Geiste gebricht , dass der A'erf.

sieh nicht durchwegs gefragt hat , welche Wortzonen
alt-, welche neuromanisch sind, warum jenes alte Wort
aufgegeben, dieses neue emporgehoben wurde, dass wir

die verschiedensten Neuerungen nicht als Leistung

neuromanischer Phantasie ansehen müssen , während
sie bloss für sprachliche Deroute und logische Heil-

liestrebungen einzelner romanischer Gebiete beweisen.

Natürlich geht eine wahrhaft sprachgeologische, sich

über das ganze Gebiet der Romania erstreckende

Darstellung über die Kiäfte eines einzelnen Romanisten,

da wir ja nur einen der zahlreichen versjjrochenen

grossen Sprachatlanten besitzen, der für solch historisch-

logische Arbeit geeignet ist. Von spezifischen „GiUleron-

Problemen" erwähne ich bloss das Aufkommen \(n\

infiini (die von Pauli S. 9 zitierte Erklärung Funcks aus

der Mehrdeutigkeit von lt. lilicri. filil. pucri ist schnu

gillieroniseh vor Gillieron) in der (ialloromania und da^

Schwinden in Italien (wo in- als negative Partikel

gefasst %verden musste: daher ital. fantc: das Niclit-

sprechen wurde nicht mehr als dominierendes Merkmal
des Kindes emjifunden): friauh frut ,Knabe', wo piiniis —

,Obst' ; das Schwinden von puccdu. imccllc eben wegen
des Anklanges an jihcc — Försters Etymologie ist S"

nichts als „Volksetymologie", während die Gelehrten

etymologie {* )inlli(('1hi -\- pH}»- jixs-) scheidet, was im

\'olksbewusstsein vereint ist. Die Grenze zwischen

der „tradition impropre" (solche Wörter, die ok-
k a s i o n n e 1 1 schon im Lat. in der romanischen Be-

deutung gebraucht werden) von der „creation romano

ist \ollends sehr schwer zu ziehen ; ital. moncUo weis'
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auf ein ähnlich gebrauchtes moncdtüa zurück, steht

aller als „Metapher" uuter ..Tradition", die erwähnten

jioiile, cocotc unter „Schöpfung". Die Tatsache, dass

eine allgemein menschlich verständliche Bezeichnung

im Lat. zufällig belegt ist, muss manchmal als Kriterium

dienen : rum. t/'när = teuer figuriert wegen Juvenals

purcendum rfst tcncria dort, die sonstigen auf die Ideen

, klein', ,jung' zurückgehenden Wörter hier : es kann aber

auch im ersten Fall Schiipfang, im zweiten Tradition

vorliegen. PauU selbst hat 8. 67 bemerkt, dass die

Einreihung gelehrter Neuentlehnungen wie adolescrna

unter „Tradition latine", und S. 10, dass die Aufführung

der romanischen Ableitungen im Abschnitt „tradition

propre" eigentlich unstatthaft ist. Aber auch creatura

(8. 75) ist, wie schon seine Lautentwicklung im
Romanischen zeigt, aus gelehrten, natürlich kirchlichen

Kreisen gekommen, span. jitg. parriilo (S. 79) kann

nur unvolkstümlich entwickelt sein (eher volkstümlich

ptg. parro ,tnricht' = parvtihis nach Ausweis des

Fem. parroa).

Der Teil des Abschnitts über „creation romane",

der der Bedeutungsentwicklung gewidmet ist, also das

Hauptstück des ganzen Werkes zerfällt in „change-

ments passifs" und „actifs". Damit sind Wellauders

Studien zum Bedcutnngsicandrl im Deutschen zum ersten-,

mal fürs Romanische nutzbar gemacht: man könnte

deutsch etwa übersetzen : Bedeutungswandel und
Namengebung; Behaghel hat A/er, 1919, Sp. 228
schon nachdrücklichst gegen diese Scheidung protestiert,

und ich kann zu diesem Einspruch bloss Belege aus

Paulis auf ihr aufgebauten Kapiteln liefern: „mots
ayant le sens primitif de ,jeunesse'" (z. B. prov. joven
.junger Mann') erscheinen unter dem automatisch sich

vollziehenden Bedeutungswandel, „mots se rapportant

ä une qualite ,.Jeune'" (jeune , Jüngling') unter

der angeblich als Epitheton willkürlich beigelegten

Namengebung. Warum sollen urspr. Beschimpfungen
eines Kindes wie Laushub, Rotzbub, Abwischfetzen
aktive „Epitheta", wall, trine ,fiUe(tte)' (= Catherine;

es wäre aber auch dtsch. Trine zu vergleichen)

„passive" Bedeutungswandlung sein? Der Eigenname
kann doch nur auf dem Umweg über ein Kose- oder

Schimpfwort zum A]jpellativ geworden sein. Die Meta-

phern sind angeblich „beigelegt" (z. Yi.poule, cocotte), eine

Verkennung ihrer Entstehungsweise: aber ist die Ent-

wicklung nicht von 'Händel', das vergleichsweise auf

ein Kind gesagt wurde, ebenso allmählich und un-

merkhch zu ,Kind' weitergeglitten wie bei ,Diener' ^
jKind'V Zu den unter changements de sens actifs auf-

genommenen „termes depretiatifs ou cacophemiqnes"
bemerkt Pauli selbst S. ISti: „Le fait qu'un mot,

ayant le sens de ,malheureu.\', a pu prendre celui de

,meprisable', ,mechant' indique un etat de conscience

intermeiiaire, oii la pitie et le mepris etaient combines
dans un sentiment complexe" — also eine passive

Bedeutungsversohiebung bei depretiativen Epitheta

!

Familia, mansionata , Familie' > ,Kind' stehen unter

changements actifs, frz. r«Cf, ital. rasza, frz. populo
jKind', ausdrücklich als „mots coUectifs" bezeichnet,

wegen der pejorativen Gefühlsnuance unter changements
passifs ; aber der Uebergang Kollektiv ^ Einzelwesen
setzt ja sicher ein Bedeutungsgleiten voraus. Pauli

bemerkt wohl (S. 13), dass die weitere Entwicklung
seiner „changements passifs" (das Habituellwerden
okkasionneller Bezeichnungen) jedesfalls „passiv", ohne

Willensregung des Sprechers, vor sich gehe : es handle

sich nur um die erstmalige Anwendung einer neuen

Bezeichnung, aber die „termes descriptifs" (Kind ^=

,faules ,
gefrässiges Wesen' usw.) können ja ebenfalls

passiv zustande gekommen sein: Was m. E. von seiner

Scheidung übrig bleibt, ist bloss die zwischen logisch
und äff ek tisch entwickelten Namen.

In stoiFlicher Beziehung hätte der Verf. vielleicht

noch manche interessante Bezeichnung aus dem Kata-

lanischen heranziehen können, z. B. mall, pnllastrell.

nrlot, arJot pusscr (,der die Flöhe fängt', aber nichts

beweisend für pucelle =^ p^ilicella), ereu , ereva (vgl.

ital. la reda S. 106), pobilla \
ich begrüsse es, dass

Pauli kat. noy S. 287 unter die unklaren Wörter

rechnet, da das *norinus in REW nicht befriedigt. —
Kat. fadri ist angesichts von iiaire nicht korrekt ent-

wickelt (8. 112). Bearn. foy (S. 382) ist pctitcnj. — Die

rumänischen Wörter enthalten leider zumeist keine

Scheidung von a und ä (auf S. 81 brauchte nicht be-

merkt zu werden, dass Alexi und Pus(;ariu tinär,

Cihac und Tiktin tinir schreiben).

Zum einzelnen : (S. 53) pivella ,ragazza' besteht

auch im Furbesco Roms (Niceforo-Sighele, La mala vita

a Iloma S. 171). — S. C7. Afrz. jofnetus würde ich

eher als = lt. * juventosus als jovente + ous er-

klären. — S. 7G. Siz. criaturi ,bambino' möchte ich

nicht über criaturi , Creatore' erklären, also ,Zeuger' >
.zeugungskräftiger Jüngling' > .Jüngling' > ,Kind',

sondern als Neubildung aus rriatura. — S. 95. Auch
in der Umgangssprache des frz. Belgiens wird fils zu

.Jüngling': bonjour, fds.'warde mir selbst dort als Knaben

zugerufen; oft wird auch das flämische Diminutiv -Ice

angehängt (ßske). — S. 95. Die diminutive Bedeutung

von -aud (in ßlaude, pipaud, Icbraud usw.) braucht

nicht durch Einfluss von -ot erklärt zu wei-den : von

noiraud. rougenud einerseits (,schlechtes Schwarz' =
, halbes Schwarz', ,schwärzlich'),co:(/7«Md(,kastrlertes' >>

,kleines Tier') anderseits kann jederzeit die Entwick-

lung Pejorativ > Diminutiv verstanden werden. —
S. 99. Jauberts un hiau corps de filldge erkläre ich

weder als Archaismus (etwa wie harnagc jBiron'':*)

noch als ,virginite, etat de fille', sonlern als scherz-

hafte Augenblickbildung: Corps ist wie in freiburg.

un jcmi" corp> ,un jeune homme' (S. 272) nicht bloss

als pars pro <i9<0 zudeuten und mit rtW«)H,'>fte , Seelchen' >
,junge3 Wesen' zu vergleichen, sondern B"'ortsetzung

von altfrz. corjis ,Person' in nion corps ,icli' (vgl. nfrz.

un dröle de corps, A son corp^ defendant) : ,ein schönes

Stück M idchentum' ; vgl. ital. un bei pezzo di donna. —
S. 136. Die von Pauli beigebrachten spätlat. Belege

wie omnis popidu't . . . ducunt cpiscopum können

Vorläufer der Konstruktion von altfrz. pueplc mit

pluralischem Verb (vgl. engl, pcople sag) sein : die

spätere Ausdrucksweise mit poptdi lässt sich wieder

mit frz. les gern .statt la gent (ital. la gente) ver-

gleichen. — S. 172. Die Verbindung von bachclier

und bacalao ,Stockfisch' ist ausser von AI. Sperber

noch von Montoliu Est. eti.m cat. und schon 1876 von

Kar. Michaelis in ihren Studien zur rom. Wort'^chöpf.

S. 169 versucht worden. — S. 178. Südfrz. pnure, ital.

])OVero bedeuten oft ,gut-, und so kann denn auch

über diesen Umweg der Bedeutungsübergang .Armer' >
,Kind' stattgefunden haben. — S. 183. Ich glaube

angesichts der Verbreitung von meschine ,servante'

in alter und neuer Zeit, dass der Uebergang zu
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, Mädchen' von jenei- Bedeutung aus, nicht vou der

ursprünglichen (.arm') anzusetzen ist. — S. 186. Zu
den Wörtern, die , schlecht' und ,nnglücklich' be-

deuten, wäre noch Schuchardts ;««?// «/»rs-Artikel zu

zitieren, ausserdem katal. doJai ,schlecht'. — S. 190.

Die für poitou. maraud rekonstruierte urspr. Be-
deutung ,nialadif' lässt sich durch das soldatendeutsche

marod (dem soldatenfrz. j)äle genau entspricht) stützen
;

es fragt sich aber, ob nicht von maraud ,Katze' ^
(,Kleiner' wie mignon, anderseits aller ev maraude vom
Laufen der liebesdurstigen Katzen ,Sainean Lr chai

S. 60) auszugehen ist. — S. 195. Mit niome ,Bursch'

aus afrz. meine ,Maske' vgl. dtsch. I'rafz zu Fratze. —
S. 201. Ich vermute, dass Clairvaux. vriiUon ,gamin',

Thevenot. ndüles .enfants' sowie morv. ndhwu ,taquin,

contrariant' , nüüJon .grognon , niaussade' , wall, ndhi
,fatiguer' zu nugalis (EEW 5989: afrz. noadlox, aprov.

nuiilJios, lütt, iurw .träge', aprov. miedJuir. lütt, netre

,faullenzen') gehöien, daher nicht unter ,.mots exprimant
l'impatience", sondern S. 231 (s. „paresseux", „trainard")

aufzulühren wären. — S. 20b fl. Zu den Ausdrücken
wie huggero, foiür und coso für ,kleiner Kerl' vgl.

jetzt auch meinen Aufsatz über ital. huggero in W. u. S.

VI 2. Das S. 213 erwähnte oberital. bagaj soU nach
Verf. „probabiement" im Sinne von ,chose ,machin'
verwendet worden sein; vgl. dazu meine Belege ebenda.

S. 213 will Pauli cremona. hayai ,Kinder' nicht mit

Tappelet aus dem kollektiven Sinn ,Pack', sondern
aus ,paquet, objet sans valeur' oder aus ,chose ,individu'

erklären. Für die Erklärung ,objet sans valeur' spricht

ausser tirol. hagdj als Schimpfname für Knaben
dtsch. Pacli und genau gleichgebrauchtes bayr.-öst.

Bagage (von Hofmannsthal im Eosenkavaher das
Bagasehi geschrieben, während in Wien heute die

Bagage, offenbar nach die Blan^age usw., gesagt
wird). — S. 217. Lothr. hoseqtic weist nach Thomas
Eo)ii. 35, 459 auf arab. büi'ilah ,W"assermelone', das-
ich auch in mall, hliizec ,Knirps' wiedererkenne. —
S. 223 frz. trousse-pet erkennt Pauli richtig als Neu-
bildung aus irousse-pete (Bdtg. ,petit garpon, petita

fille qui fait des embarras'), aber es wird sich nicht

um ein Feminin (= trousse ,derriere' -\- peie ,du verbe

peter'), sondern um einen doppelten Imperativ handeln
(,schürz' dich, dann seh.!') handeln; vgl. die von Pauli

erwähnte Bedeutungsangabe Hecarts ,nom qu'on donne
ä une petite fille dont on a retrousse le jupon par
derriere, pour l'empecher de faire ses ordures dedans'
und das rouchi. piss' p/te .jeune fille de deux ans'. Zum
Typus ehieidii vgl. kat. eaganiu. — S. 245 zu gV Ixno-
ceiiii, von den Opfern des bethlehemitischeu Kiuder-
mords gebraucht, merke ich noch den ofienbar darauf an-

spielenden Titel von d'Anuunzios Roman L" innocoite
an , in dem ein unschuldiges Kindlein vom eigenen
Vater gemordet wird. — S. 270. Pauli hat richtig

gesehen, dass neben Ausdrücken wie lyon. horsat ,mit

Hoden versehen' > , Knabe', wo das Geschlecht des
Neugeborenen durch das markanteste Kennzeichen aus-

gedrückt ist, auch solche vorkommen, wo die Er-
wähnung des Geschlechtsteils mit „une forte nuance
affective" verbunden ist: die Ammenerotik, über die

Spitteler in seineu , Lachenden Wahrheiten" viel !

Richtiges geschrieben hat, spielt hier mit. Vgl. etwa
die Spiele der Ammen des Gargantna bei dem die

Naturalia unumwunden darstellenden Rabelais und das
vou Pauli erwähnte Ammen wort für ,membre viril':

,

prov. quiff). — S. 275. Zu un cliiifon d'etifani, tiv haui

de ehiqtiC (ursprünglichen Grössenbezeichnungen wie
dtsch. Drei'lasrhoeh) vgl. noch altfrz. hraiiche de vaht
(Lommatzsch. Eiiil. zum Toblerschen ./1/^/r^. WJ>. S. VITI)
und EKW. s. V. Jiont über hont d'hommc. Das schwed.
slunipia .Mädchen' hat an österr. iStidsirl sein Seiten-

stück ähnlich wie das S. 280 erwähnte frz. houehov
an dtsch. Stöpsel. — S. 321. Gauchats Erklärung von
wall, liirata jeune fille' ans ,v«lva' hat an dtsch.

SehacJdel (in aJfc Schaehfel), ital. rompere le seatole

eine Analogie. — S. 339. Ich freue mich der Ueber-
einstimmung mit Pauli in der Auffassung von frz.

eoenifc ,Dirne' als ,Hühnchen^ (vgl. meine U'örter der
Lkhesspyr. Art. 2). — S. 368. Die Etymologie frz.

ganiin = deutsch gemein ist mir, sooft sie auch
wiederholt wird, bei dem späten Auftreten, der urspr.

Bedeutung (,Maurergehilfe'), den Dialektformen berry.

gnmachnn. wal. ga7)iassav und den S. 373 erwähnten
galmiri: gedmlchc, endlich der Lautgestalt des Wortes
w-enig wahrscheinlich. — S. 373. Wall, pjinol-fi ,ra-

bougri' erinnert mich an das italienische Kinderbuch
Pinocchio, dessen Titelheld eine Gliederpuppe ist. —
S. 377. Invrm in P. -303 der Atlaskarte ma fille ist,

zw-eifellos hoheme im Sinn von ,Zigeuner' (vgl. Ab-
schnitt ,heretique' bei Pauli). — S. 377. Ueber ziq

,camarade' vgl. jetzt Dauzat , Largoi de la guerre,

S. 46. — S. 357. Zu Bezeichnungen wie mirotte
,Mütterchen' > ,Mädchen' vgl. noch W'. Schulze,

Berl. Sitzungsber. 1916, 9 (,Vater' > ,Kind'): „Der
Vater gibt scherzend die Bezeichnung an das Kind
zurück." Jedoch muss nicht nur blosse Nachahmung
der KindeiTede, sondern ein absichtliches spielerisches

Verkehren der Rollen mitwirken ( vgl. meine Wörter
der Liebesspr. im Artikel cncotte).

Bonn. IjBO Spitzer.

Karl Vossler, Frankreichs Kultur im Spiegel seiner
Sprachentwicklung. Geschichte der französischen Schrift-

sprache von den Anfangen bis zur lilassischen Neuzeit,
(bammlung romanischer Elementar- und Handbücher,
herausgegeben von W. MeverLübke, IV. fieihe, 1. Band.)
Heidelberg, C. Winter. lyl:3. b7u S. ö». M. 4.20.

Leo Spitzer, Bebprechung dieses Buches in Ztschr. f.

frz. bpr. u. Lit. XLlI, 2, S. 139—150.

Leo Spitzer, Ueber einige Wörter der Liebessprache.
Leipzig, O. K. Keisland. 19l^. 74 b. ft". M. ::!..iu.

Das Buch Vosslers ^ ist in den Hauptzügen ein

Versuch , die sprachlichen Veränderungen , die das

Französische von alter Zeit bis zum 17. Jahrhundert

durchgemacht hat , auf der Basis seiner kulturellen

Entwicklung zu verstehen, ein Versuch, der mit grosser

künstlerischer Intuition, aber durchwegs mit völlig un-

zureichender wissenschaftlicher Methode durchgeführt

wird.

Natürlich bin ich sehr weit entfernt davon, die

Berechtigung eines solchen Versuches zu leugnen.

Nur wäre die natürliche Voraussetzung, dass derjenige, <

i-

' Nach meiner Rückkehr nach Czernowitz im Juli 1918
und den notwendigsten Herstellungsarbeiteu in meiner von
den Russen verwüsteten Wohnung ging ich so bald als

möglich daran, meine Rezeusiousschuldigkeit diesem Buch
gegenüber zu erfüllen. Vorliegende Anzeige war im No-
vember 1918 fertig, als infolge der politischen Ereignisse
eine so hermetische Abschhessung aer Bukowina eintrat,

dass ich erst November 1919 eine Gelegenheit fand, sie zu
übersenden.
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der diesen Versuch wagt , zum mindesten in die

äusserst verwickelten allgemeinen Probleme des

sprachlichen Geschehens vollkommenen Einblick habe,

so vollkommenen, als es der Stand der Wissenschaft
erlaubt.

Das ungefähr wird jeder Linguist empfinden, der

Vosslers Buch liest, und dieses Empfinden hat auch
L. Spitzer in seiner Rezension sehr gut zum Ausdruck
gebracht

' ; und er hat im einzelneu auf viele Punkte
hingewiesen , warum und woran das Unternehmen
Vosslers scheitert-. Auch darin schliesse ich mich
Spitzer an, dass die Schilderune; der poetischen Sprache
verschiedener Literaturdenkmäler oft überraschend gut

gelungen ist und von überaus feinem Stilgefühl zeugt,

einem Stilgefühl, das dem eigentlichen Sprachforscher
leider selten gegeben ist.

Dagegen kann ich nicht wie Spitzer rückhaltlos

in der Bewunderung der Kühnheit von Vosslers Ge-
dankenflug schwelgen. Wer ein so ungeheures Werk
unternimmt, muss sich über die Wege klar werden,

die zum Ziel führen, er muss die nötige Besonnenheit
haben, um sich selbst über die Gangbarkeit des von
ihm beschrittenen nicht hinwegzutäuschen. Es klingt

einigermassen befremdend , wenn Vossler auf S. 3

I>athetisch sein Programm aufstellt : „Höchst auffallend

' Vgl. auch die anonyme Rezension im LZBI. 1913,
Nr. 30, Sp. 98-5.

- Ich möchte deslialb hier nur mehr einige wenige
irrige Aufstellungen berichtigen, und zwar nur solche Fälle,
wo das ziemlich kurz geschehen kann : S. 10. Metathesen
wie enierrez für entrerez sind nicht speziell-pikardisch, sondern
nuch in zentralen Ma. belegbar. — S. 86. Gegenüber der
Feststellung, dass Komparative wie iirainäre bei direkter
Vergleichung nicht zur Anwendung kommen, vgl. nvir aus
Yvain : Et si ravaii qraifivor peor (hl Hon ijiie de fdit seic/nor

.')647 {'2 Hss); Ses tlicfaus (fut) fortre del iiiinn h'lh (andere
Hss. : »laire, graindre); fu snm dote Grainäre de moi la te.<;tc

Inte .522. Im späteren Altfrz. kommen diese Komparative
Uberliaupt ab, daher die grossen Schwankungen in den
Handschriften. — S. 118. au und eau > n. ae zu ö: gewiss
nicht zu Beginn der literarischen Periode des Altfrz. —
S. 122. Dass ein zwischensilbiger Konsonant eine gedehnte
Aussprache erhält, ist sicher eine ganz falsche Vorstellung. —
S. 172: „bei hii ist die Vermengung der Geschlechter ge-
blieben'': Bei Jiii unbetonter Dativ =^ altfrz. // ist die Gleich-
heit der (TPschlechter von Anfang an vorhanden; bei lui

betonter Oblikus ist die Vermengung in gewissen altfrz.

Texten zu konstatieren , aber in der Schriftsprache eben
nicht geblieben. — S. 180 f. Vossler spricht über das Vor-
ilringen des schwachen Perfekttypus im Mittelfrz. {cuiHs,

rcif/nis, ardif usw.): „Das altfrz. Sprachgefühl, das bei seinem
ungenauen Tempusgebrauch eine Vermischung von Präsens
und Perfekt sehr wohl ertragen konnte, hätte einen der-
artigen analogischen, künstlichen und ungesolüchtlichen
Ausweg sich gewiss nicht geschaffen." Aber alle diese
Perfekttypen lasssen sich schon im Altfrz. nachweisen: sie
gehen wieRisop, Die analogische Wirksamkeit usw., ZRPh.
VII, und Ekblom, Etüde sur l'extinction des verbes au
preterit en -.«/ et en -tii, Ups. 1908, zeigen, schon ins 13.,

zum Teil ins 12. Jahrh. zurück. Und die Erscheinung selbst
ist nur ein Akt der grossen Entwicklung, die sich vom
Lat. her in die roman. Sprachen hineinzieht (battit. (hri'it,

i>nlui u. dgl.). Die Folgerung von der „scharfen Zeit-
perspeklive" im Mittelfrz. ist also recht fraglich. — In
ähnhcher Weise scheint mir die Verallgemeinerung der
endungsbetonten Stammgestalt bei Verben keineswegs
etwas besonders einer bestimmten Periode Angehörendes
zu sein, sondern ein sich durch die ganze Geschichte der

1^^ franz. Konjugation von den ältesten Zeiten (z. B. esrachier,
i^fc fctasmfr, r'i'er. rahdr, chaloir) bis in die Neuzeit (z. B. '"'p'/if.*')

I^K sich hinziehender Vorgang; vgl. u. a. H. Ehrlicher. Beiträge
^^H der Entwicklungsgeschichte der altfrz. stammabstufenden

und für die französische Geistesart bezeichnend ist

der regelmässige, fast haarscharfe Parallelismus
zwischen der politischen, literarischen und sprach-
lichen Entwicklung des Landes", und dann auf der
nächsten Seite , nachdem er dieses Programm im
einzelnen für die Perioden, wo er es durchführen will,

erläutert hat, erklären muss: ,,0b auch weiterhin dieser
dreifache, politisch-literarisch-linguistische Parallelismus
sich bestätigt, wage ich nicht zu entscheiden. Treten
doch selbst in den eben überblickten Zeiträumen die
Abweichungen und Unstimmigkeiten, je
näher man zusieht, desto deutlicher zu-
tage".' Und bei der Lektüre des ganzen Vosslerschen
Buches wird man das peinliche Gefühl nicht los, dass
sich der Autor dieser '.Abweichungen und Unstimmig-
keiten mehr oder weniger bewusst ist , und dass es

ihm gar nicht so sehr darauf ankommt, sie zu beheben
und den Leser oder auch nur sich selbst von dem
Bestehen der angenommenen Zusammenhänge wirklich

zu überzeugen ; dass er dagegen sehr zufrieden ist,

wenn er mit der Kühnheit seiner Synthesen frappieren

kann. Ich sage ausdrücklich , dass dies nur so ein

Gefühl ist, aber es ist doch die Schuld des Autors,
dass er dieses Gefühl aufkommen lässt.

Wenn es V. darum zu tun gewesen wäre, zu be-
'w eisen, so wäre ja der Weg vorgeschi-ieben gewesen.
Wir betreiben ja seit Jahrzehuten vergleichende
Sprachwissenschaft und wissen , dass Vergleichen
die vorbereitende Tätigkeit für jede Erforschung von
entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhängen ist. V e r -

gleich mit anderen Sprachgemeinschaften, Vergleich
mit anderen Perioden! Das wäre die Gegenprobe
für den Bestand von Zusammenhängen gewesen, wie
sie Vossler dutzendweise aus dem Aermel schüttelt.

Dass seine Konstruktionen solcher Gegenprobe nicht

standhalten , hat Sp. an einigen Fällen gezeigt und
hätte es an viel mehr zeigen können.

Die wissenschaftliche Besonnenheit hätte auch
verlangt, dass zunächst die Voraussetzungen der These
geprüft werden, wonach jedes sprachliche Geschehen
mit kultureller Entwicklung verknüjifbar ist. Spitzer

hebt hervor, dass vor allem nicht immer ein du-ektes

Einwirken anzunehmen sei. aber er hätte noch weiter

gehen können. Der Sprechakt ist eben seiner eigenste»

Natur nach dualistisch: p.sychologisch und physio-

logisch-akustisch zugleich , und es ist von vornherein

wahrscheinlich, dass bei sprachlichen Veränderungen
beide Faktoren, und zwar in • verschiedener Weise.,

' Aehnlioh z. B. über nwrir ,töteu'". 71: „zwar keine
spezifisch französische Entwicklung" ... „aber charak-
teristisch ist sie dennoch", lieber diese Bedeutungsentwick-
lung und Konstraktiou s. ZRPh., Bh. '26, S. 162, 164 f.

Die ..Gegenprobe" s. w. u. würde auch bei den anderen
von Vossler erwähnten Fällen von transitiven, Vei'ben aus
intransitiven zu merkwürdigen Resultaten führen. Zu dem,
was Vossler dann weiter über ni-oir cste sagt, und im An-
schluss daran Spitzer., vgl. 1. c. S. 182 f. Dass Vossler für
die „barbarische Vermengung von ,werden' und ,sein'", die

auch das Neufrz. noch nicht überwunden habe, mit ,ich

werde und ich bin geliebt' ein sehr unglückliches Bei.spiel

gewählt hat, scheiut Sp. merkwürdigerweise entgangen zu
sein. Hier liegt offenbar die \'ermengung von .werden'
und ,sein' auf der Seite des Deutschen, wo sie sich durch
die Analogie der perfektiven Verba erkl.irt, und damit auf
der Seite Vosslers, wenn auch ein feiner Nuancenunterschied
noch immer bestellt (vgl. 1. c. 147), der aber dem bui per-

fektiven Verben bestehenden nicht vergleichbar ist.
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wirksam sind. Vielleicht wird es den Philosophen

einmal gelingen, den Dualismus zu überwinden : solange

es aber nicht gelingt, die Entwicklung der Sprech-

und Hörorgane der Franzosen in Einklang zu bringen

mit kultureller, geistiger, politischer, literarischer Ent-
wicklung, so lange scheint es mir ein vergebliches Be-
mühen zu sein, die gesamte Sprachentwicklung aus

diesem Gesichtspunkt erfassen zu wollen.

Der physiologisch-akustische Faktor spielt natür-

lich bei den lautlichen Veränderungen eine besonders
grosse RoUe (die Bedeutung des psj'chologischen soll

deshalb bei diesen keineswegs geschmälert werden !),

und so ist es leicht zu verstehen , dass die Kon-
struktionen Vosslers gerade auf diesem Gebiet am
gewalttätigsten und willkürlichsten erscheinen. Anderer-
seits geben die Veränderungen, die die Begrifls- und
Funktionszeicheu infolge der lautlichen Entwicklung
erleiden, wieder die besonderen Vorbedingungen und
Voraussetzungen für psychologische Einwirkungen ab,

und das wird vor allem für die vielen Fälle in Be-
tracht zu ziehen sein, wo man im Zweifel sein kann,

ob offenbar psychologisch zu erklärende >Sprach-

veränderungen durch allgemein psychologische oder
durch volkspsychologische und kulturelle Sonder-
bedingungen zu erklären sind. So ist z. B. die S. 99
besprochene speziell französische Vermischung von
eil und eist mit ihren Folgeerscheinungen wohl zum
Teil daraus zu erklären, dass die beiden Pronomina
in gewissen Formen lautlich zusammengefallen oder sehr

ähnlich geworden waren.

Ich meinerseits würde gerne sehen , wenn von
diesem ziemlich klar zutage liegenden Dualismus etwas
mehr die Rede wäre , weniger dagegen vorderhand
noch von einem anderen, in dem Vossler, auf Spitzers

Ausführungen eingehend und antwortend', alle Gegen-
sätze der Sprachbetrachtung begründet finden will, und
den auch Spitzer ^ mehr oder weniger akzeptiert, dem
Dualismus von mechanischem Geschehen und Ein-

wirken von Geist und Sinn. Vossler sagt u. a.: „Von
der Sprachphilosophie erwarten wir Aufklärung und
Entscheidung darüber, wie es möglich ist, dass aus
dem ersten Moment der Sprache, aus der Mechanik
gedankenloser Vorgänge das zweite , die Schöpfung
sinnvoller Ausdrucksformen, in denen die Geistesart

ganzer Völker und Zeitalter sich enthüllt, hervorgeht."

Unter dem mechanischen Geschehen versteht er nun
nicht etwa den von mir erwähnten physiologisch-

akustischen Faktor, sondern Vorgänge psychologischer
Natur, etwa den in der (angeblich mfrz.) Konstruktion
vous saures s'il aura rien fait, solange sie nur das
Stadium einer individuellen Tempusattraktion darstellt.

Er findet eine Lösung des von ihm aufgeworfenen
Problems darin, dass nicht das mechanische sinnvoll,

sondern das' sinnvolle mechanisch wird. Leider sind

wir trotz aller Sprachphiloso]ihie heute noch so weit

davon entfernt, bei derartigen Vorgängen auf den
Grund zu sehen, dass ich es für geratener halte, mit
diesem Beispiel nicht zu operieren.'* Und noch viel

' Form und Bedeutung, Die (Grundfragen der Sprach-
wis.senschaft, 2. Beibl. des Berliner Tagebl. vom 10. Dez. 1911).

- Besprechung dieses Artikels in dieser Ztschr. 1917,

Sp. 146 ff.

' Ich weiss nicht, ob derartige Konstruktionen im
Mittelfranzösischen wirklich gar .so hiuiiig sind , dass sie

geradezu als charakteristiach dafür angesehen werden

komplizierter ist der andere Beispielsfall, den V. u. Sp.

anführen, die französische Partitivkonstruktion (du pain.

des f'veques usw.), deren Ausbreitung nach V. ein

Beweis der rechnerischen Veranlagung des Franzosen,
speziell der mittelfrz. Periode, nach Spitzer mechanische
Ausdehnung einer in gewissen Fällen berechtigten

Konstruktion sein soll. Ich kann nur sagen, dass ich

weder an das eine noch an das andere glaube, dass

ich sie für rein psychologisch bedingt halte, dass die

Vorgänge aber vermutlich so verwickelt sind, dass sie

ohne grosse Vorarbeit für das Französische und andere
(romanische und vielleicht auch nicht-romanische)

Sprachen (bes. prov. de ohne Artikel ; heranzuziehen

wäre vielleicht auch der Gebrauch von rum. niste als

unbestimmter Pluralartikel) nicht verfolgt werden
können. Nehmen wir aber eine andere Erscheinung,
die Sp. ganz gewiss als mechanisch ansehen würde,
und die viel durchsichtiger ist, die Partitivkonstruktion

hicn du pain. Wenn die Erklärung, die ZrPh.Bh. 26,

83 f. gegeben wird, richtig ist ^ so handelte es sich

um eine ..mechanische" Uebertragung von Fällen wie

je niange hien dti pain (eig. ,ich esse tüchtig Brot'.

,tüchtig' zum ganzen Ausdi'uck gehörig) auf Fälle wie

avcc h(cn du pain. hien du pain est sur Ja fahlr.

Aber diese Mechanik ist nur dadurch möglich, dass in

je mangc hien du. pain ein anderer Sinn hineingelegt

wurde, als der Ausdrucksweise ursprünglich inne-

wohnte (,ich esse viel Brot'). Das ist. wenn man will,

ein konsequentes Missverständnis des Hörenden (oder,

was im Grunde auf dasselbe hinauskommt, der sprach-

lernenden Generation). Es geht dem mechanischen
also scheinbar tatsächlich , wie Vossler will , die

Schöpfung einer sinnvollen Ausdrucksform voraus. Aber
es ist auf zweierlei zu achten

:

1. Dasjenige, was wir hier Schöpfung einer sinn-

vollen Ausdrucksform nannten , ist durch ein Miss-

verständuis , unbewusst — und wir sind wohl auch
berechtigt, direkt zu sagen: mechanisch — zustande-

gekommen. Der Hörende, der je mant/e hien du pain
mit dem Bewusstsein nachspricht, zum Ausdruck ge-

bracht zu haben : ,ich esse recht viel Brot' —r im
Gesamtsinn ja in diesem Falle auf dasselbe hinaus-

kommend, wie das, was der Sprechende gemeint hat.

von dem er den Ausdruck hat , aber ganz anders

analysiert — , der hat gar kein Bewusstsein
dafür, dass er etwas Neues geschaffen habe, sondern

er glaubt, überkommenes Sprachgut zu benützen.

2. In der Uebertragung auf einen anderen Fall

nun, wie avec hien da pain. die uns zunächst mechaniscli

erschien, steckt viel mehr S ch ö pfe ri s ch e s , viel-

leicht so viel Schöpferisches, als überhaupt im normalen

können. Brunot, Hist. de la 1. Frf. I, 469. zitiert zwei
Beispiele aus ein und demselben Text. Tobler in dei;

VB. I-, S. '2.53 Anin.. führt zwei Beispiele aus Aiol an. di'

mir im wesentlichen gleichgeartet scheinen , und ist un-

sicher darüber, wie sich diese Fälle zu dein sonstigen
Gebrauch des Fut. exactum statt Perfcctum Präaeus ver-

halten. Was sonst bei Brunot. 1. c, und Vossler. S. 19"'.

damit vereinigt ist, ist zum Teil etwas abweichender, zum
Teil sehr verschiedener Natur, .ledenfalls wird man, so

lange nicht mehr Beispiele vereinigt sind, vorziehen, wenn
auch nicht gerade mit Vossler und Spitzer von „Sprach-
dummheit", so doch von individiiellen Zügen gewisser
Autoren zu reden.

' Sie ist im wesentlichen schon bei Littre s. v. hien, '

rem. 2" zu lesen.

i
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SpracUeben des gewöhnlichen Menschen aus dem Volk
enthalten sein kann. Derjenige, der diese bisher un-

erhörte Form zuerst gebraucht, gebraucht sie vermutlich

statt des bisher üblichen uvec beaiiroicp de pain, weil

sich für ihn Je maiH/c hien du pain von je inanc/e heaucoup

de piihi irgendwie leise unterscheidet — entweder 8inn-

variation (etwa: er spürt darin eine leise Verschieden-

heit der Quantität) oder darin steckender Nebensinn

(in hien könnte ihm etwa die Vorstellung stecken

:

mehr, als man eigentlich erwarten würde) oder auch

nur eine blosse Gefühlsnuance. — Diese Nuance will er

auch in Fällen zum Ausdruck bringen, die ihm nicht

m der entsprechenden Form überliefert sind. —
Und wenn man nun danach fragt, wie der einzelne

dazu kommt, irgendeine Bedeutungs- oder affektische

Nuance zu bevorzugen, so kommt man auf seine psycho-

logische Veranlagung und — da in diesem Falle die

Ausdrucksweise nicht individuell beschränkt ist, sondern

entweder sofort durch Nachahmung Verbreitung findet

oder spontan bei vielen Individuen gleichzeitig auf-

taucht — auf die jisychologische Veranlagung
der Volksmenge, die jedenfalls auch in vielen

anderen sozialen Lebensäusserungen , also kulturell,

politisch eine Rolle spielt.

Da ich nun vermute, dass die sog. partitive Form
des frz. Substantivums (du pain, des ereques) in ihren

ersten Anfängen auch nichts anderes darstellt als eine

derartige (durch ein Missverständnis hervorgerufene)

„spontane Funktionsverschiebung" (etwa je prends
du pain: ,ich nehme von dem Brot [das hier liegt]

weg' ; verstanden als ,ich nehme [eine unbestimmte
Menge] von Brot'), so glaube ich, dass V. im Prinzip

ganz recht hat , wenn er eine volkspsychologische

Ursache sucht. Nur halte ich es für sicher, dass die

Anfänge der Ausbreitung der Konstruktion nicht erst

im Mittelfranzösischen zu suchen sind, sondern bereits

in der gesprochenen Sprache viel früherer Zeiten. Und
wenn es ein rechnerischer Zag wäre, der dabei im
Spiele ist, eine Annahme, die ich auch nicht geradezu
für ausgeschlossen halte, so wäre es wohl ein Zug,

der dem französischen Volk ganz im allgemeinen, nicht

aber einer bestimmten Zeit zu eigen ist. Jedenfalls

kann aber ein derartiges psychologisches Moment nicht

allein, sondern nur in Verbindung mit anderen Momenten
und vor allem mit dem gesamten Sprachstand die Sache
erklären.

Es ist aber auch ersichtlich, wie schwer es ist,

die Zweiheit der Faktoren ,mechanisch' und , sinnvoll'

zu trennen und dem einen oder dem anderen der

beiden die Priorität zuzuweisen.

Bei dieser Unklarheit über die eigentlichen wirk-

samen Faktoren dürfte es sich auch nicht empfelilen,

von Zufall zu reden, wenn irgendeine Erscheinung
des Sprachlebens mit einer volkspsychologisehen zu-

sammentrifft, wie es Spitzer anlässlich der von V. be-

haupteten „ökonomischen und zweckmässigen An-
gleichungen und Ausgleiche des Mittelfranzösischen"

tut. Ich meinerseits glaube nicht daran , dass der-

artige Angleichungen im Mittelfranzösischen in auf-

fällig stärkerem Masse stattgefunden haben als zu anderen
Zeiten * ; wenn es aber doch der Fall gewesen sein

sollte , so sind wh- bei derartigen arialogischen

Strömungen über die tiefsten Ursachen noch zu wenig

' s. Sp. 2.5, Anm. 2.

orientiert, um irgendein volksp.s}-chologisches Motiv von
vornherein apodiktisch auszuschliessen.

Das Aufspüren von Zusammenhängen, selbst wenn
sie noch so problematisch sind , ist dankenswert und
anregend und das eigentlich Verdienstliche an Vosslers

Buch. Denn diese Anregungen können , auf frucht-

baren Boden fallend, die Aufhellung der letzten Ur-
sachen sprachlicher Wandlungen erheblich fördern.

Zwei Arten von Zusammenhängen sind es ja , die

grösste Beachtung verdienen. Da ist erstens der Zu-
sammenhang des Sprachlebens eines Volkes
mit s e ine r G'ei s t es - und Gemüt sbe s chaffen-
heit, verfolgt an der Gesamtgeschichte der

Sprache, gewissermassen vertikal, das ist jene Art

von Zusammenhängen , zu deren Erforschung V. bei-

zutragen versucht hat. Aber V. hat leider nirgends

beachtet, dass sich diese Zusammenhänge immer mit

einer zweiten Art kreuzen, nämlich mit den Zusammen-
hängen des Sprachlebens einer gewissen Zeit
mit den zu dieser Zeit allgemein bei den ver-
schiedenen Völkern herrschenden psychologischen

Regungen, das sind also gewissermassen horizontale
Durchschnitte. So ist schon wiederholt beobachtet

worden, dass eine Reihe von Zügen die mittelalter-

lichen Sprachen untereinander verbinden, also z. B.

das Altfranzösische, Altenglische, Mittelhochdeutsche,

so dass man sich vielleicht versucht fühlen könnte,

eine mittelalterliche Syntax zu schreiben. Wie viele

Züge die beiden altklassischen Sprachen gemein haben,

ist bekannt, nur ist schwierig zu entscheiden, was im
Lateinischen Nachahmung des Griechischen , was
spontan entstanden ist. Dass die modernen Kultur-

sprachen eine Menge Züge gemeinsam haben, ist sicher,

nur sind sie deshalb schwierig zu erkennen, weil sie

uns, die ganz in einer der modernen Sprachen leben

und denken, als etwas ganz Selbstverständliches vor-

kommen
;
wir empfinden diese Gemeinsamkeit darum

mehr indirekt dadurch , dass gewisse Arten von
Schwierigkeiten, die sich aufdrängen, wenn wir die

alten oder mittelalterlichen Sprachen betreiben, bei der

Erlernung moderner Kultursprachen wegfallen. Eine

Reihe von anderen Zügen verbindet wieder die

modernen Volkssprachen und bringt sie in Gegensatz

zu den modernen Literatursprachen, die ja im ganzen

eine ein oder mehrere Jahrhunderte alte Sprachstufe

repräsentieren. Das ist jedem Dialektforscher bekannt.

Einen derartigen instruktiven Fall bespricht Spitzer in

dem ersten der Aufsätze „über einige Wörter der

Liebessprache" : „Onomasiologische Bemerkungen zu

den romanischen Ausdrücken für ,lieben'", S. 12 f.:

Die eigentlichen Ausdrücke für ,lieben' bleiben viel-

fach der Schriftsprache reserviert und werden in

den meisten Umgangs- und Volkssprachen von ab-

geschwächten Ausdrücken verdrängt, die ,liebhaben',

,wohlwollen' oder dergleichen bedeuten. Dazu sei das

interessante Faktum vermerkt, dass im Rumänischen
sogar das a iuh), das längst amare verdrängt hat, in

Mundarten nun wieder das Schicksal von amare teilt.

In Mardzina (Bukowina) z. B. ist das Wort a ruhi

zwar bekannt , aber nicht geläufig und offenbar Ent-

lehnung aus der Schriftsprache, denn sonst müsste es

nach dortigen Lautgesetzen * iuhgl lauten (vgl. a sä

grahg'i = schriftrum. a se yräbl, izgi = izhi). ,Ich

liebe dich' wird entweder genau dem deutschen ,ich

hab' dich lieb' entsprechend ausgedrückt durch ti-am
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d>-afj {tlrägu) (nicht spezieller Liebesausdruck, sondern
auch zu einem Freund usw.) oder (nur geschlechtlich)
hni-cz (hafi {(h/igd), wörtlich ,du bist mir lieb'; ouch
die Substantiva iuhire, -anwr sind unbekannt, nur
dragnsti vorhanden*.

Auch sonst bietet .der erste Aufsatz manche
interessante Beobachtung vergleichender Art über die

Ausdrücke des Liebens. Bezüglich der Beeinflussung
der Benennung durch das Völkertemperament gelangt
Sp. zwar nicht zu einer Ablehnung, aber zu einer ge-
wissen Skepsis (S. 11 „Wir werden das Völker-
temperament nicht allein für den Bedeutungsübergang
verantwortlich machen) : die Verdrängung von „lieben"
durch einen Ausdruck, der „begehren" bedeutet (vgl.

span. querer), findet er nicht allein bei den südlich
heissblütigen Spaniern, sondern auch sonst weit ver-
breitet (vgl. deutsch ,gern'), und bei querer zeigt sich,

dass keineswegs in alter Zeit der Gegensatz gegen
amar bestanden hat, das 5. das ,animalischere', a. das
,spiritualisierte' Gefühl bedeutet habe. Irgendwelche
positive Resultate in der Gestalt von Prinzipien der
Onomastik zu finden, gelingt überhaupt Sp. trotz seines
Bemühens nicht; offenbar sind die Vorgänge nicht
recht fassbar, sie zerfliessen, wenn man sie auf den
Beobachtungstisch legen will, zwischen den Fingern.
Was er als prinzipielle Eesultate ausspricht, sind
zumeist Selbstverständlichjjeiten. Zum Beispiel ver-
kündet er, dass „aus dem Aufkommen eines neuen
Nuancenwortes nicht zu schHessen sei, dass die Nuance
nicht vorher

'

bestanden habe, „so gut, wie aus der
Tatsache der x Entlehnung von deutsch Kopf nicht
gefolgert werden kann, dass die Deutschen einst keine
Köpfe hatten" (S. 18). Natürlich, denn offenbar decken
die Begriffszeicben einer Sprache, und sei es die reichste,
nur zum allerkleinsteu Teil den Vorrat von Begriffen
und Begriffsnuanceui über die man verfügt und der
von Individuum zu Individuum noch viel stärker
variiert als der Wortvorrat. Es handelt sich doch
offenbar darum, nicht, welche Begriffsnuancen im Be-
wusstsein vorhanden sind, sondern welche Nuancen
auszudrücken ein Bedürfnis gefühlt wird, und dieses
Bedürfnis ist es, das nach dem psychologischen,
sozialen , kulturellen Gesamtzustand eines Volkes
wechselt. Damit steht dann das zweite, ebenso selbst-

verständliche Prinzip in Zusammenhang, dass sich
keine „Isonymen" ziehen lassen (S. 20), weil oft

Nuancen, die in einem Gebiet sprachlich nicht aus-
gedrückt werden, in einem anderen vertreten sind,

eventuell sogar „durch einen sprachlichen Ueberreich-
tum", was Sp. an dem schönen Beispiel ,Sehnsucht'
demonstriert.

Im zweiten Aufsatz verteidigt Sp. überzeugend
die Nyropsche Etymologie coeotte: urspr. Kinder-
ausdruck für Hühnchen, dann Kosewort für ein kleines
Mädchen, dann Kosewort für Mädchen überhaupt, dann
durch Bedeutungsverschlechterung die heutige Be-

Rum. a inärn'n heisst nicht ,sich verlieben', wie
S. 24 behauptet wird, sondern nur ,liebgewinnen'. ,Sich
verlieben' wird durch da.s reflexive a se 'iulrä(/i de cüieiü
oder gewöhnlich durch a .« 'nilräiioxO de cinevh wieder-
gegeben, also ganz entsprechend dem itaL innamorarsi. Im
Dialekt von !\Iai-dzina heisst es nur a sri 'ndrngoMl in sinmi,
wobei iu zweifellos Germanismus ist. a sti 'ndrazi in
sintKÜ heisst dort auch nur .jemanden liebgewinnen',
a'nilrazi stani ,elwas liebgewinnen'. — S. 14 wird lat.
Visire fälschlich mit iiisstr, statt mit peter, gleichgesetzt.

deutung. Unter dem zum Vergleich herangezogenen
Material scheint mir namentlich ,71/e^^e' beweiskräftig;

vgl. das Grimmsche Wb. '. Es werden allerhand

instruktive Bemerkungen über die ähnlich lautenden

Wörter coeasse, coquemar, coco und anderes ein-

geflochten.

Ein dritter Artikel beschäftigt sich mit dem
deutschen (speziell wienerischen) , Elefant' in der Be-
deutung : jBegleitperson, die durch ihre Anwesenheit
ein Liebespaar vor übler Nachrede schützen soU, aber

weise Diskretion übt'. Das Wort scheint aus dem
Französischen zu stammen, wo das Tier gleichfalls zur

Bezeichnung einer ähnlichen Kategorie von Menschen
herhalten muss ; aber das Eigentümliche ist, dass das

Wort sich im Französischen erst viel später belegen

lässt als im Deutschen. Auch für ehandelier, das

etwas Aehnliches (aber nicht dasselbe) bezeichnet,

konstatiert Sp. deutsche Parallelen aus viel früherer

Zeit. Ausserdem wird noch cicisheo u. a. behandelt.

Was die Entstehung dieser eigentümlichen Bedeutung
bei ,Elefant' betrifft, so macht Sp. mit Recht auf eine

Reihe anderer eigentümlicher und schwer verständlicher

Bedeutungsübertragungen von Namen von Menagerie-

tieren aufmerksam. Die Ankunft neuer Tiere in

Menagerien hat offenbar in früheren Zeiten viel mehr
als heutzutage das Interesse der Volksmenge erweckt,

und die betreffenden Tiernamen wurden zur Be-
zeichnung von Menschenspezies oder Gegenständen
verwendet, ohne dass das tertium comparationis immer
so auf der Hand liegt wie bei Elefant, wo es offenbar

in der Gutmütigkeit des Tieres bestehen dürfte'.

In dem letzten Artikel führt Spitzer das franz.

coeu (nicht aber afrz. coup) mit Jenkins und gegen
Meyer-Lübke auf den Namen des Kuckucks zurück.

Die Schwierigkeit, dass man nach den Lebensgewohn-
heiten des Tieres eher die XJebertragung des Namens
auf den Ehebrecher als auf den betrogenen Gatten

erwarten würde, sucht er auf mehrere Arten zu über-

winden, ohne anzudeuten, welche er eigentlich für die

richtige hält.

Czernowitz. E. Herzog.

ArthurFranz, Zur galloromanischen Syntax. [= Supple-
mentheft X der Zeitschrift f. frz. Spr. u. Lit. . .]. Jena
und -Leipzig 1920, Wilhelm Gronau. VI u. 128 S. 4«.

Die naturwissenschaftliche Denkrichtung einer nun
verklingenden Kulturepoche brachte es mit sich, dass

in der Sprachwissenschaft diejenigen Disziplinen, bei

denen man um ein Zurückgehen auf die seelischen

Voraussetzungen des Sprechens nicht herumkommt,
wie S\-nta.\ und Stilistik, vernachlässigte. Liess man
doch „Grammatiken" erscheinen, in denen diese Ge-
biete überhaupt nicht behandelt sind. Dabei ist aber

z. B. die Syntax, wie dies bei der ungeheuren Mannig-

' Auch im ruthen. Ijuhka .Liebchen', dann ,Maitres8e'.

- Oder bei wienerisch Mandrdl für .letzte Tramway'.
Spitzer bezeichnet den Bedeutungsübergang zwar als „nichts
weniger als klar", aber die Aehnlichkeit besteht offenbar
darin, dass dieser Wagen durch ein rückwärts angebrachtes
blaues Licht ebenso auffällig ausgezeichnet ist wie das
Tier durch seine blauen Hinterbacken, s. R. Bartsch, Das
deutsche Leid, S. 181. Völlig unklar ist mir aber die
wienerische Bezeichnung ,Girafferl' für ein schnecken-
förmiges Gebäckstück aus mürbem Teig.
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faltigkeit des geistigen Lebens gar nicht anders zu

erwarten ist, ihrem Stoffe nach weit umfangreicher als

etwa die Lautlehre : hat doch auch Meyer-Lübke, trotz

seiner geringeren Neigung für diese Disziplin, der

Syntax einen weit grösseren Raum zumessen müssen
als der Laut- und der Formenlehre. Wie gross aber

die Bedeutung der Syntax für den praktischen Sprach-

unterricht ist, zeigt ein Blick in eine beliebige Schul-

grammatik, wo sie vier Fünftel und mehr des gesamten
Inhalts auszumachen pflegt. So ist es denn nur zu

begrüsseu, wenn die jüngeren Forscher sich mehr und
mehr von der einseitigen Beschäftigung mit der Laut-

lehre abwenden. Während aber Haas noch versucht,

auch die Syntax als eine naturwissenschaftliche Disziplin

zu behandeln, wonach eigentlich an jedem Orte und zu

jeder Zeit dieselben Erscheinungen zu erwarten wären,

während auch Spitzer noch wesentlich auf den

Nachweis der syntaktischen „Konvergenz" eingestellt

ist, sucht Franz der Forschung neue Wege zu er-

schliessen, indem er sich entschlossen dem Besonderen
und Einmaligen zuwendet. Ihn beschäftigt die S^Titax

der Mundarten, die Meyer-Lübke, nach seinen eigenen

Worten. ., so7usa2en gar nicht berücksichticrt" hat. Auf
seine umfangTeichen, ip. W. noch nicht vollständig ver-

öffentlichten „Studien zur wallonischen Dialektsyntax"

(Z. f. frz. Spr. u. Lit., Bd. 40 und 43) lässt er jetzt

eine grössere Abhandlung ..Zur Syntax der erregten

Rede in den lothringischen Mundarten" folgen, die er

mit zwei kleineren Aufsätzen: „Zur Verwendung des

französischen Futurums als Ausdruck des Sollens" und
„Zur neuprovenzalischen Sj'ntax" im vorliegenden Hefte
vereinigt hat.

I. Bei einer so jungen Disziplin wie der Dialekt-

syntax darf man nicht sogleich fertige Resultate ver-

langen, wie sie die Dialektlautlehre bereits gewonnen
hat. Man muss die grossen Schwierigkeiten berück-

sichtigen, die sich derartigen L^ntersuchungen entgegen-

stellen : es fehlen fast alle Vorarbeiten, und es ist für

einen einzelnen unmöglich, sie selber zu leisten. Ueber-
dies ist die vorliegende Abhandlung eine Kriegsarbeit:

sie enthält die Ergebnisse der einzigen philologischen

Tätigkeit, die dem Verfasser in viereinhalb Jahren
Kriegsdienst vergönnt war. Wer diese allgemeinen
lind besonderen Schwierigkeiten zu würdigen weiss,

der kann über das Erreichte nur staunen und die

geistige Spannkraft des Verfassers nur bewundern.
Man hat Franz , einen der ganz wenigen Kenner der

wallonischen Dialekte , nicht im besetzten Belgien,

sondern in Lothringen verwendet — er hat auch daraus
Nutzen zu ziehen gewusst für die Wissenschaffe, in-

dem er fast alle seine Freizeit an der lothringischen

Front darauf verwandte, die alten Leute in den ärm-
lichen Häuschen Lothringens mit allerlei Kunstgriffen

,so zum Reden zu bringen, dass die Sätze natürlich

hervorsprudelten, und diese Sätze festzuhalten".

Wer die syntaktischen Erscheinungen einer be-

stimmten Mundart beobachtet, wird leicht in die Ver-
suchung geraten, auch solche Erscheinungen als für

sie charakteristisch anzusehen, die sich in Wahrheit
auch in anderen Mundarten finden. Um dieser Gefahr
zu entgehen, liegt es nahe, sich zunächst, mit Hilfe

des Atlas linquintiqnf, einen L'eberblick über die Ver-
Ijreitung eines jeden Phänomens zu verschaffen. Das
hat Franz denn auch, wenigstens für die Syntax des
Verbums, getan (im vierten Kapitel der „Studien zur

wallonischen Diälektsyntax, Z. f. frz. Spr. Bd. 48, mit
Karten). Allein hier zeigt sich die erste Schwierig-
keit: die Notierungen des Atlas geben nicht die spontane
Ausdrucksweise wieder, sondern sind Uebersetzungen
aus dem vorgesprochenen Französisch. Das zeigt sich

m. E. besonders krass darin, dass die Stellung je Ic

venx attacher ("statt des heute als korrekt geltenden

;> veiiX l'atiachrr) nach dem Atlas [Blatt 65; vgl.

Blatt 400 (und 12.S3), 1277 (und 98), Hb] nur im
Südfranzösischen häufig wäre, im Noi-dfi-anzösischen

aber nur an einigen Punkten des Wallonischen vor-

käme. Das schlägt allem, was ich von der mundart-
lichen Rede weiss, ins Gesicht. Auch Franz bemerkt
dazu (S. 53), gerade diese Stellung (je Ic veux attachfr)

gehöre zu den wenigen .syntaktischen Erscheinungen,
die in manchen Dialekten von den Dialektsprechenden
selbst als für ihre Sprache charakteristisch angesehen
werden, und deren Beobachtung Dialektschriftstellern

zur Pflicht gemacht wird (z. B. im Wallonischen und
zuletzt ausführlich bei Ronjat, Essai de syntaxe des

parlers provengaux modernes, Mäcon 1913, § 79).

Schon in Z. f. frz. Spr. 43, 145 bezeichnete er die

Angaben des Atlasses als „unerwartet". Er hätte noch
hinweisen können auf Ebeling , Probleme S. 25, der
Beispiele für die Stellung je Je rnt.i- attachrr (auch

mit anderen Modalverben) aus Zola, Jilaupassant und
C. Mendes gibt, freilich ohne die von Tobler mit Recht
geforderte sorgfältige Scheidung des Disparaten : Ebe-
ling gibt nämlich nicht einmal an, ob sich die „un-

korrekte" Stellung in der Wiedergabe direkter Rede
findet oder in den Worten des Schriftstellers selbst

;

man möchte aber bei den Stellen direkter (oder .,freier

direkter") Rede auch wissen, wer der Sprechende sei,

welcher sozialen Stellung und welcher Mundart er an-

gehöre, und ob er in starkem Affekt spricht odfer nicht.

Sobald man nun seine Beispiele zur Lösung einer be-

stimmten Frage, wie der vorliegenden, benutzen will,

zeigt es sich wieder einmal, wie wenig ratsam die

bisher beliebte Methode ist, sich mit der Feststellung

der (nur scheinbaren) Gleichartigkeit der Beispiele zu-

frieden zu geben und das Besoudei-e, das „Stilistische"

daran unberücksichtigt zu lassen. Die Beispiele, die

ich selber gesammelt habe (aus V. Hugo, Flaubert,

Maupassant und Zola), kann ich in diesem Zusammen-
hang nicht anführen. Es geht daraus hervor, dass die

Stellung je le veuc attachcr von Personen der ver-

schiedensten sozialen Stellungen und der verschiedensten

Mundarten, auch ohne besondere Erregung und auch

vom Schriftsteller selber gebraucht wird [z. B. des

P'iroles halbutieet s/lafscfu'il lex fallalt presque fleriner:

Maupassant, ed. Conard IV 130; jEHe s'eieilla (. . .),

et ne sc put renäorinir: ib. IV 133: an letzterer Stelle

weicht der weniger zuverlässige Text der 1 -Franc-

Ausgabe der Librairie Ollendorff (Band „M"" Perle",

S. 115) ab: et ne piit se rendormir — ohne dass ich

zu sagen wüsste, ob Maupassant selber geändert hat

und in welchem Sinne]. So möchte ich denn bis auf

weiteres vermuten, dass der Typus je le veux attacher

in Wahrheit viel verbreiteter ist, als es nach dem
Atlas erscheint. Offenbar wirkt die Schule dagegen;

ihr Einfluss kaun uuu zwar nicht erreichen, dass der

Sprechende den ihm als inkorrekt bezeichneten Typus

wirklich immer vermiede (zumal in der Erregung nicht),

wohl aber, dass der Sprechende, wenn ihm die korrekte

Ausdrucksweise vorgesprochen wird , sie gehorsam

3
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wiederholt (statt so zu sprechen, wie er normaler-

weise sprechen würde): wo der indirekte Typus auf

den Karten des Atlasses erscheint, da haben ihn die

Schulmeister offenbar nicht so energisch bekämpft

(zum Teil wohl, weil sie selber nicht ganz im klaren

waren ; vgl. Südfrankreich), oder es handelt sich um
bestimmte Individuen, die dem Einfluss der Schule

weniger erleglin sind : sei es aus einem Minus an

Bildung oder aus einem Plus an Spontaneität. In

dieser Hinsicht wäre es, zur Korrektur der Angaben
des Atlasses . ausserordentlich lehrreich , einmal zu

untersiichen, was die Lehrer in den verschiedenen

Gegenden lehi-en, in welcher Weise sie gegen die

sj'ntaktischen Gewohnheiten der Mundart ankämpfen

(vielleicht an der Hand gedruckter Fibeln). [Den Dorf-

schullehrer selber mit der Aufnahme der heimischen

Mundart zu betrauen, wäre das Verkehrteste, was man
tun könnte : denn er ist eben Schulmeister, er be-

trachtet die Mundart keineswegs mit dem „interesse-

losen Wohlgefallen" des Linguisten (in Frankreich

noch weniger als bei uns!); er könnte geneigt sein,

die Angaben ein bisschen zu retouchieren, um zu zeigen,

wie korrekt man in seiner Gegend spreche!]. Jeden-

falls ist es auffällig, dass manche syntaktische In-

korrektheiten sich nach dem Atlas nur an den Grenzen
Frankreichs finden; nach den Karten erhält man den

Eindruck, als sjjrächen die Leute um Paris herum im

allgemeinen korrekter als die an der Peripherie. —
Franz nun nimmt den Typus je Ic viux nitacher für

die erregte Rede in Anspruch ; er berichtet, dass eine

Frau in Monchern (Moncheux , nördlich des Delmer
Rückens) zunächst sagte : „ Tu nc me fais que de

irouhler le ecrreau", dann, bei der ersten Wieder-
holung: „Tu nc nie fcds que de me irouhler le ecrveau"

(das Pronomen zweimal ausdrückend), und schliesslich

bei der zweiten Wiederholung : „ Tu ne fais que de

me troublcr le cervcau" (die korrekte Stellung). Er
deutet das so: Beim erstenmal, im Aerger, sei ihr

das Pronomen offenbar mit dem Verb gleichzeitig ins

Bewusstsein gekommen, beim letzten Mal dagegen sei

ihr Denken so weit beruhigt gewesen, dass sich die

logische Stellung einstellte. Ich möchte annehmen,
dass sie diese Stellung auch im Zustande der Be-

ruhigung nicht gewählt hätte, wenn sie ihr nicht in

der Schule eingeschärft worden wäre. Franz fügte

hinzu : „Einen Unterschied der drei Sätze hatte sie

selbst nicht bemerkt" — wohl möglich ; vorsichtiger

formuliert jedoch: „. . . erklärte sie, selbst nicht be-

merkt zu haben." — Die Angabe von Franz, bei // fmtt

komme die Voranstellung (ü les fuut chasser) im Loth-

ringischen nur bis zum 18. Jahrhundert vor, möchte
ich im Hinblick auf das oben angeführte Maupassant-
Beispiel (il les faut deviner) mit einem Fragezeichen

versehen. Seine altlothringischen Beispiele für die

Vorausteilung bei den verschiedenen Modalverben sind

nicht spezifisch altlothringisch, sondern allgemein alt-

franzi'isisch ; auch die Beispiele aus Texten des 17. Jahr-

hunderts (Grosse Emccirujic und iJialoguc facciicu.r,

beide etwa 1615) zeigen hier nichts spezifisch Loth-

ringisches, da die Voranstellung des Pronomens damals

noch allgemein üblich war: nach Vaugelas II 84 ist

je nc le rcux pctf! faire usw. das bei weitem üblichere

(vgl. für Corneille die Ausgabe der Grands Ecrivains,

t. XI, p. XLIV, und für Racine t. VIII, y. LXXXVIII).
Der Atlas ist also für dialckt-syntaktische Unter-

suchungen sehr wenig zuverlässig. Aehnliches. aber
gilt von den Schriftstellern, welche Dialektsyntax

wiedergeben: sie geben oft statt des wirklich be-

obachteten einen konventionellen oder vergröberten
Dialekt (vgl. z. B. Haas, Franz. Syntax § 109: „. . . Der
heutige Gegensatz zwischen avoir und etre in der

Schriftsprache und in der Volkssprache ist immerhin
sehr auffallend. Es ist zwar möglich, dass er nicht so

gross ist , als die die Volkssprache literarisch nach-

ahmenden Schriftsteller vermuten lassen könnten, die

von ungebildeten Personen, die als vom Lande stammend
bezeichnet sind , jedes reflexive Verbum mit avoir

konjugieren lassen.") Der Atlas gibt oft zu wenig,

die Literatur oft zu viel. Da hüft nur eigene Be-
obachtung. Das hat Franz denn auch erkannt, und
wir können ihm nicht genug danken, dass er vor den
Schwierigkeiten, die die Beobachtung der wirklichen

Volksspi-ache schon an sich (erst recht aber während
des Krieges) bereitet, nicht zurückgeschreckt ist.

Warum er sich nun als Thema die erregte Rede
gewählt hat, erklärt er auf S. 7 : eine Darstellung der

Syntax der ruhigen Rede in lothringischen Dialekten

verspreche keinen Erfolg, weil hier schriftfranzösisclie

Syntax der einheimischen den Rang streitig mache.
Wenn ich dazu bemerke, dass erregte und ruhige Rede
nur Grenzbegriffe sind, dass eine völlig affektlose Rede
bei lebendigen Menschen nicht vorkommt, so sage ich

dem Verfasser damit wohl kaum etwas Neues.

Behandelt Averden (ausser einer Einleitung über

die Beobachtungsorte, Erregung und Geste, syntak-

tische Tendenzen und die vorhandene Literatur)

:

I. Arten, II. Formen und III. Funktion des Verbs

;

IV. Artikel und Pronomen, V. Präpositionen, VI. Frage,

VII. Negation und VIII. Relativsatz — also im wesent-

lichen das gleiche, was Franz früher am Wallonischen

studiert hatte. Auf den Inhalt der 139 Paragraphen,

die fast ebenso viele Erscheinungen besprechen, näher

. einzugehen, ist bei den heutigen Papier- und Druck-
verhältnissen nicht möglich. Ich muss mich damit be-

gnügen, allgemein zu bemerken , dass Franz mir so

manche Erscheinung für das Lothringische zu rekla-

mieren scheint, die sich auch anderswo findet oder

sogar der allgemeinen Volks- oder Umgangssjirache

angehört. Z. B. erinnere ich mich, il ne parait pas soii

(ige (S. 8) bei Maupassant und sonst gelesen zu haben '

;

Modalverben ohne Objektsinfinitiv, die S. 9 ausdrück-

lich als für die affektische Rede im Lothringischen

charakteristischer bezeichnet werden, sind ganz ge-

wöhnlich (z. B. je ne sais: Peu.r tu jeudi? fragt eine

Kokotte in Maupassauts Erzählung Le Lit 29 = XI 84);

wenn S. 8 mit Recht bemerkt wird , die transitive

Konstruktion il ressemble son pire sei im älteren

Französisch vorhanden gewesen, so ist a priori an-

zunehmen, dass sie heute auch noch in anderen Mund-
arten erhalten ist ; ähnlich steht es mit C'cst des sold<ds

(S. 15), wozu mit Recht gesagt wird, es entspreche

der Schriftsprache liis zum 18. Jahrhundert und dem
(heuligen) vulgärfranzösischen Ciebrauch ; auch wenn
(S. Ifi) eine Frau von ihrem Mann als von noire paiirrf

liomme spricht {noire pauvre homme qtia mal les

cuisscs), so ist dies kaum spezifisch lothringisch, denn

z. B. auch in Maupassants „Filte de ferme" spricht

' Vgl. tllr tu nit iih,rs sd^e (tun; niais cllc ui iniriiis^tnl

rii.iß: Maup. XX VIII Gl).
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die ländliche Magd von ihrem Herrn als von notre
j

niaitrf (sogar in der Anrede an ihn) ; da (7 y a qucjque

nuü fait (ohne de) noch bei Voltaire schriftsprachlich

vorkommt (Vossler, Logos VIll 292), darf es in der

,

(deichzeitigen Familie rid/cule (S. 21) nicht als

spezifisch lothringisch angesehen werden und durfte

wohl heute auch anderswo noch vorkommen; auch die

Ueberkomposition (quand il a eu chantc, awl-s qu'il

a cu fini usw., S. 21) ist nicht auf das Lothringische

beschränkt: Strohmeyer, Schulgr. ^, S. 67 unten führt

Beispiele aus Dumas und Marcel Prevost an und

macht darauf aufmerksam, dass sie nach Sütterlin

auch in deutschen Mundarten vorkommt („ich habe

gesehen gehabt''), dass sie auch im Provenzalischen

voi-kommt, sagt Franz selbst an anderer Stelle (S. 115,

im Anschluss an ßonjat) ; Aehnliches gilt vom
heischenden Futurum (S. 25— 27); von fai ete planter

(S. 29) sagt Franz selbst, es sei modern überall
häufig (von mir gesperrt).

Nur noch das Wichtigste : Für den T^-pus portcs-

moi un verre pour moi hoire (S. 37) hat Tobler I^ 89

altfranzösische Beispiele (und zwei neufranzösische aus

Augier und Hevue critique) angeführt, die durchaus

nicht alle lothringisch sind ; es war demnach zu er-

warten, dass die Angabe von Franz, diese Konstruktion

gehöre zu den am meisten in die Augen fallenden

Eigentümlichkeiten (von mir gesperrt) der er-

recien lothringischen Dialektsprache, nicht ganz wört-

lich zu nehmen sei (obwohl er sie sogar noch' dahin

einschränkt, sie sei nur im Norden des untersuchten

Gebietes häufig) — in der Tat sagt denn auch Brunot

I 302 , Note 2, diese Konstruktion sei nebst einer

anderen {l'homme-ci statt cet hommc-ci) „commune
aux patois et au franfais d'unevaste region" (von

mir gesperrt). Gerade im Anschluss daran mahnt er

die Dialektgeographen zur Vorsicht: „Or il y a des

faits semblables eu tres grand nombre. Ils sont aussi

importants, aussi specitiques que les particularites

phonetiques. II faudra savoir leur geographie, leur

origine, leur mode d'extension, avant de rien trancher,

sous peine de juger avec une faible partie seulement

des pieces du firoces." — Zum Typus jy dirai =
je le lui dirai (S. 51) weist Franz selbst nach, dass

er u. a. auch in der Pariser Volkssprache und im
heutigen Provenzalisch vorkommt (vgl. bei ihm S. 115).

Aehnlich verweist er zu comment qu'il crie? auf seine

Karte 16 in der Z. f. frz. Spr. 43, -wonach dieser

Typus der in den heutigen französischen Mundarten ver-

breitetste ist. Auch avant quo la routr ne soit faite

und voilä lonytcmps que je ne t'ai pas vu sind nicht

charakteristisch: vgl. Haase § 102 E [rfejjwis que

. . . ne . . pas (point) bei Moliere, La Bruyere, M"«*

de Scudery], Tobler IV 46, Soltmann, Syntax der Modi

§ 301 (avant que . . . ne).

Auch im „Anhang" („Lothringische und germanische

Syntax", S. 79—84) wird so manches, nämlich „Einzelne

Fügungen" und „Syntaktische Tendenzen" auf deutschen

Einfluss zurückgeführt, was wohl auch in Gegenden vorr

kommt, -wo solcher Einfluss nicht angenommen werden
kann. So hatte z. B. Meyer-Lübke III 127 Anm. sich

gefragt, ob es ein Zufall sei, dass die Gebiete, in denen
das Perfektum am frühesten verschwunden ist , die

Grenze gegen das Deutsche bilden ; aber die von Franz

in der Z. f. frz. Spr. 43, 125 entworfenen Karten

sprechen gegen diese Annahme. So würde ich auch

il Va laissc noyer (S. 82) nicht auf eine germanische

Tendenz („Bevorzugung intransitiver vor reflexiven

Verben") zurückführen, denn die Unterdrückung des

Reflexivs bei einem von faire, laissrr usw. abhängigen

Infinitiv ist noch heute Schriftsprache. L^m die Ver-

mutungen von Franz über solche Beeinflussungen be-

stätigen oder widerlegen zu können, müsste man freilich

eine Syntax der deutschlothringischen Dialekte haben

(und zwar eine nicht nur deskriptiv, sondern historisch

angelegte). Sein Plan, damit selbst einen Versuch zu

machen, wurde jedoch durch die Kriegslage vereitelt.

Kleinigkeiten will ich nicht monieren
;
„nur cn -f

Partizip" (S. 35) sollte man nicht mehr schreiben.

Zweifellos hat Franz zu viel als „lothringisch"

und zu viel als „germanisch beeinflusst" bezeichnet —
allein bei dem heutigen Stande unserer Kenntnisse

wäre es falsch, ihn deshalb zu tadeln. Wie die Dinge

einmal liegen, konnte .er gar nicht anders vorgehen,

als indem er alles aufzeichnete, was im Lothringischen

vorkommt, und im „Anhang" alles zusammenstellte,

was auch in deutschen Mundarten heimisch ist. Die

lothringische Dialektsj-ntax , die man einst schreiben

wird, wird froh sein, wenn sie ein Dutzend Er-

scheinungen als spezifisch lothringisch wird nachweisen

können (mehr Fügungen dürften auch für eine be-

liebige deutsche Mundart von ähnlicher Begrenzung

nicht unterscheidend sein). Aber ehe man auswählt,

muss man raffen. Erst wenn solche Untersuchungen,

wie Pi-anz sie für das Wallonische und das Loth-

ringische angestellt hat, auch für die anderen Dialekte

vorliegen werden (was lebhaft zu wünschen wäre!),

erst wenn wir Karten haben werden, die nicht auf

Uebersetzungen aus dem Französischen, sondern auf

der (weit mühevolleren) Beobachtung der spontanen

Sprache beruhen — erst dann wird man sagen können,

was den französischen Dialekten gemeinsam ist, und

was sie unterscheidet. Um aber in der Frage des

germanischen Einflusses über blosse Vermutungen
hinauszukommen, müsste man bei den mit dem Deutschen

gemeinsamen Erscheinungen, soweit sie wirklich nur

an den Grenzen gegen deutsches Sprachgebiet vor-

kommen, die Geschichte jeder einzelnen im Deutschen

und im Französischen erforschen i. Dazu fehlt noch

viel. Einstweilen aber möchte ich die skeptische

Frage, die Franz selbst sich gestellt hat (S. 80)

:

„. . . Oder darf man nur voraussetzen, dass durch diesen

Einfluss ausschliesslich solche Tendenzen verstärkt

werden, die im Dialekt schon okkasionell vorhanden

waren, aber meist zugunsten einer anderen Regelung

unterdrückt -worden sind?" lieber bejahen als ver-

neinen. Mit dem Einfluss dürfte es sich in der Sprach-

geschichte nicht anders verhalten als in der Literatur-

geschichte: man darf sich das Beeinflusstwerden nicht

rein passiv vorstellen; auch eine Sprache oder eine

Mundart nimmt von einer anderen nur das an, was

ihrem eigenen Wesen entspricht, was latent in un-

schön vorhanden war.

II. Die beiden kleineren Aufsätze (im Anschluss

an mein „Futurum", S. 87—105, und an Ronjat's

1 S. 9 bespricht Franz faire = travailler als lothringisch

(s'ils veulent que je fnitse pour eux, il faut gu'ils me payenl

bien'\ Ich stelle dazu aus dem lothringischen Roman „.Jean

i Philipps Erbe" von Bernd Isemann (Stuttgart-Heilbronn
'' 1920, S. 10): „Jc^ mache, als wäre es für mich'' (sagt ein Notar),

I

es jedoch offen lassend, wer von wem entlehnt habe.
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üssai de synta.ic des parlers jjrovenraux, S. 106—122)
beauspruchen mit Eecht, nicht als blosse Rezensionen
aufgetasst zu werden, sondern als selbständige Arbeiten
mit dem Material der genannten Schritten. Im ersten
Autsatz belegt er zwei Beobachtungen, nämlich 1. „das
Heischetutur steht sehr häufig nach einem Imperativ
und setzt ihn fort", und 2. „das Heischefutur steht
ebenso häufig in der Nachbarschaft gewöhnlicher
(prophetischer) Futura", von denen er die erste bereits

bei seinen Studien in der lothringischen Dialektsj-ntax
gemacht hatte (vgl. S. 26), durch Beispiele, die er

verstreut in meiuem (nach anderen Gesichtspunkten
angeordneten) Buche fand. Da ich die erste Er-
scheinung nur flüchtig und die zweite überhaupt nicht
erwähnt hatte, wären schon diese Zusammenstellungen

\

sehr dankenswert. Aber Franz gibt auch eine Er-
klärung: „(die Beispiele) zeigen, dass auf den in-

fizierenden Imperativ ein fortsetzendes Futur folgt, das
des Willeusimpulses nicht mehi- bedarf" (S. 97). Ich
kann ihr um so mehr zustimmen, als sie sich mit der-

jenigen deckt, die ich zu einer der Stellen (S. ii»6)

gegeben habe: „Also erst Imperative — dann, nachdem
der Kontakt hergestellt ist, Futura." Nur die Schlüsse,
die er daraus zieht, scheinen mir nicht zutreffend.

Seiner Meinung nach geht aus den Beispielen hervor,
dass das Futurum nach dem Imjjerativ nicht deshalb
gewählt w-ird , weil damit eine besondere Nuance des
Befehls ausgedrückt werden soll, sondern einfach des-
halb

,
weil der Willensimpuls des Angeredeten durch

den Imperativ bereits angeregt sei, so dass eine noch-
malige Anregung (durch einen neuen Imperativ) nicht
nötig sei; es genüge also nunmehr das Futurum, und
nur darum werde dieses nach dem Imperativ gewählt.
Also, kurz gesagt, nicht aus inneren, sondern aus
äusseren Gründen. Das wäre m. E. erst bewiesen,
wenn gezeigt werden könnte, dass das Futurum nur
nach einem vorangehenden Imperativ stünde , oder
mindestens, dass auf einen ajfizierenden Imperativ
immer das Futurum folge. Und dann müsste es in

anderen Sprachen wohl gleichfalls so sein. Nun können
wir im Deutschen sehr wohl zu einem Kinde sagen:
Komm mal her (Imperativ). Du gehst jetzt zu Herrn X
imd sagst ilem . . . (Heischepräsens) — aber wir werden
die entsprechende Ausdrucksweise schwerlich einem
Erwachsenen gegenüber anwenden {^Hören Sie mal.
Sie gehen jetzt su Herrn X imd sagen ihm..."),
oder wenn war es tun, so zeigt sich deutlich, dass das
Heischetempus dadurch, dass es nach einem Imperativ
gebraucht wird , seine besondere Bedeutuugsnuance
nicht verliert , nämlich den des Verfügens über den
Willen des Angeredeten. Dass man zuerst den
Imperativ braucht, ist ohne weiteres verständlich:
bevor man über eine Sache verfügen kann, muss man
sich ihrer erst bemächtigt haben, und wenn man sich

ihrer noch nicht bemächtigt hat, so muss man zunächst
versuchen, es zu tun. Dies geschieht durch den
Imperativ, der sich — mag er nun heftig oder ruhig
au.-gesprocheu werden — doch immer an den Willens-
inipuls des Angeredeten wendet, nicht aber ohne weiteres
über ihn verlügt. Nichts hindert mich, mich auch
nachher noch (durch weitere Imperative) an den Willen
des Angeredeten zu w-enden. Und selbst wenn sich

lür die Erscheinung, dass der Beiehl mit dem Imperativ
begonnen und mit dem Futurum fortgesetzt wird, noch
weit mehr Beispiele finden sollten, wenn, wie Franz

S. 95 sagt, daraus eine „formale Gewohnheit" geworden
wäre, so wäre man immer noch berechtigt, aus diesem

Futurgebi'auch Rückschlüsse zu ziehen auf die seelische

Einstellung des also Sf>rechenden zum Angeredeten

:

denn gerade das, was in einer Sprache Gewohnheit
geworden ist, lässt solche Rückschlüsse am besten zu.

Während man das Futur nach Imperativ als eine

Art sj'ntaktischer Dissimilation ansehen konnte,

soU das Futurum andererseits auch aus einer Art

Assimilation („Form-Analogie" j zu erklären sein : in

der zweiten Gruppe („Futur des SoUens in der Nachbar-

schaft anderer Futura'') werden Beispiele zusammen-
gestellt wie: Jou m'en irai, et rous chi remanres
(Huon). Wenn in diesen und ähnlichen Beispielen

(im Gegensatz zu solchen, die Franz selbst als „weniger

charakteristisch" oder „weniger in die Augen springend"

bezeichnet) in der Tat zwischen den beiden Futura

eine Beziehung besteht , indem nämlich durch den

Kontrast das zweite, über den WiUen verfügende nahe-

gelegt wird , so hindert dies nicht , dass das zweite

eben über den W'illen verfügt, und dass eine Not-
wendigkeit, es zu gebrauchen, nicht vorhegt. Das
sieht man am besten aus dem Fortgang der Stelle

:

et se m'i atondes. (Franz deutet es freilich anders

:

„remanres und atandes sind völlig gleich, auch gleich

hütlich: der erste hol liehe Auftrag ist vom prophetischen

Futur vorbereitet, „der zweite nicht"). Wieder hilft

uns der Vergleich mit dem Deutschen: es heisst zwar

auch im Struwwelpeter : „Konrad, sprach die Frau

Mama, Ich geh fort, und du bleibst da!" — allein man
sieht ohne weiteres, dass das Heischetempus, wenn
es auch durch das vorhergehende, konstatierende ge-

wöhnliche Präsens {ieh geh fort) nahegelegt sein mag,

gleichwohl die besondere Nuance des Verfügens enthält.

S. 9b gibt Franz noch zwei weitere Ai'ten Bei-

spiele, bei denen er „nicht glauben kann, dass das

Verhältnis zum Willen des Angeredeten für die Wahl
des Futurs ausschlaggebend gewesen ist" ; a) solche

wie tupeux hd dire . Apres (p(oi tu l'amtrasseras,

„wo das Futur eine tempi orale Relativität zum Im-
perativ enthält (dann, nachher sollst Du, kannst

Du . . .)". Darauf habe ich bei den einzelnen Bei-

spielen zum Teil selbst hingewiesen ; dass auch andere,

von Franz angeführte, hierher zu ziehen sind, und dass

hier die Vorstellung der Nachzeitigkeit massgebender

gewesen sein kann als die Vorstellung des Verfügen-,

soll nicht geleugnet werden. Dagegen müsste bei den

Beispielen unter b), „wo das Futurum im Nebensatz
erscheint , wo also ausser den Umschreibungen mit

clevoir usw. das Futur die einzig zur Verlügung stehende

Form ist, um das SoUen auszudrücken", jeweils gefragt

werden, ob der Gebrauch des Nebensatzes nicht erst

die Folge davon ist, dass der Sprechende über den

Willen des Angeredeten verfügen zu können meint.

Das ist offensichthch der Fall bei dem Beispiel aus

dem Bourgeois gentilhomme III v, wo die Worte

:

„Meties eneore eleux cents pistolets que vous m'alle^
donncr: cela jera justcment dix-huit miHe fraucs . .

."

von dem Edelmann Dorante zu dem Parvenü M. Jourdain

gesprochen werden (wie ich nicht versäumt habe, zu

bemerken) ; normalerweise hätte er sagen müssen

:

Dounez-moi eneore, s'il rous pla/'t, dcux Cents pistoleis,

et mettez-les {ajoutez-les) ä la somme que rous m'arez

dejä preti'C — nur bei einem Schafskopf wie dem in t,Li

ihn vernarrten M. Jourdain, über dessen Willen ohne
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weiteres -verfügen zu konneD er sicli bewusst ist, kann

er die Ausdrucksweise mit dem Nebensatz und dem
HeischetiUurum gebrauchen. Das Verliältnis derßedenden
zum Angeredeten ist also sein- wohl ausschlaggebend.

"Wenn Franz in diesem Zusammenhang öfters von
einer Wahl des Impei'ativs bzw. des Futurums spricht,

so halte ich das (m üebereinstimmung mit Vossler)

für nicht zutreftend : in einer bestimmten Situation,

bei einem gegebenen Verhältnis zum ISprechenden, ist

auch der imperativ bzw. das Futurum das allein Ge-

gebene, und der Sprechende „wählt" die eine oder die

andere Form so wenig, wie er etwa die Anrede („Du"
oder „yie"j bewusst wählt (im Deutschen so wenig

wie im Französischen , obgleich dort bekanntlich bei

einer Aenderung des Verhältnisses mitten in ein und
demselben Gespräch in der Anredeform gewechselt

wirdj.

Auf die warmen Worte der Anerkennung, die Franz

im übrigen meiner Arbeit zollt, brauche ich nicht ein-

zugehen. Die zum Öchiuss (Ö. 1U5) aufgeworfene

Frage beantwortet sich selbstverständlich dahin, dass

die Häutigkeit oder Seltenheit des Futurgebrauches in

den verschiedenen Epochen der französischen Xultur-

geschichte aus dem Charakter dieser Epochen erklärt,

nicht aber umgekehrt der Charakter der Epochen an

Hand des Futurgebrauchs gezeichnet werden sollte.

III. Bei der letzten Abhandlung („Zur neu-

provenzalischeu Syntax"), die sich an das mehrfach
erwähnte Buch von ßonjatanschliesst, muss und kann^
ich mich darauf beschränken, eine Uebersicht über den
Inhalt zu geben. Franz weist nach, wie üonjat das

Proveuzalische nicht als uninteressierter Sprachforscher,

sondern als Apologet betrachtet, der sich überall be-

müht, die grössere Schönheit, Klarheit usw. dieser

Sprache zu. beweisen; daher sind seine Erklärungen

oft teleologisch (S. 110 verdruckt in „theologisch").

Sodann behandelt Franz die Haupteigentümlichkeiten

der provenzalischen Syntax („1. Archaische, 2- Fort-

schrittliche und 3. Die dem Provenzalischen eigen-

tümlichen Züge"). Schliesslich werden „syntaktische

Leiterscheinungen für die Dialektgruppeu des pro-

venzalischen Sprachgebiets" angegeben, fortschreitend

von Osten nach Westen, wobei sich an den Grenzen
interessante allmähliche Uebergänge zum Italienischen,

Französischen und Spanischen ergeben, und die von
ßonjat vorgetragene Auffassung häuttg richtiggestellt

wird. Ein sehr sorgfältiges Register (1-2 Siialten) er-

höht die Benutzbarkeit der ausserordentlich reich-

haltigen Schrift.

München. Lerch.

Q. Rohlfs, Ager, Area, Atrium. Eine Studie zur
romanischen Wortgeschichte. Berliner Inauguraldisser-
tation. 1920. 69 ö. 8». 1 Karte.

Die ^'ereinigung von ager, area und atrium recht-

fertigt sich damit, dass alle drei im Nordfrauzösischen
zu aire werden mussten und dass die Verschiedenheit
des Geschlechtes zwischen dem mittleren der drei

Wörter auf der einen, den beiden anderen auf der
anderen Seite infolge des vokalischen Anlautes nicht

' Nur wäre manchmal ein Hinweis auf den syn-
taktischen Teil des Altproveuzalisohen Elementarbuches
von Schultz-Gora erwünscht gewesen (z. B. zu S. 109 auf
S. lai-' § 199J.

sehr ins Gewicht fallen konnte. Es ergibt sich danach
die Frage, wie weit diese Homonymik verhängnisvoll

werden konnte bzw. was jeweilig die Grundlage der

ufrz. Lautgruppe aire sei. Dass dabei die anderen
romanischen Sprachen herbeigezogen werden, ist nicht

nur vom Standpunkte der Geschichte der lateinischen

Wörter aus berechtigt , sondern vor allem auch, weil

dadurch Licht auf das Französische fällt. Es ist auch
darum besonders erfreulich, weil der Verf. auf Reisen
namentlich in Italien Gelegenheit gehabt hat , durch
mündliche Erkundigungen das Matei-ial der Wörter-
bücher vielfach zu ergänzen. Da er ausserdem über

gesunde Kritik und sichere Verwendung der sprach-

wissenschaftlichen Werkzeuge verfügt, so ist seine

Arbeit nach allen Seiten hin erfreulich und mehrfach
die Probleme, die sie sich stellt, abschliessend.

Äger ist nur im Rumänischen, im Provenzalisch-

Katalanischen, im Portugiesischen und im Rätoroma-
nischen lebendig und in seiner Bedeutung veränderungs-

fähig geblieben, während es in Italien ein ziemlich

prekäres Dasein fristet und in Nordfrankreich kaum
vorkommt. Schwierig ist altspan. ero, das jetzt auch

von Amerigo Castro zu ager gestellt wird, RFE. 5, 28.

Nach Rato y Hevia ist astur, eru gleichbedeutend mit

er«, also eine Umbildung von area, und wenn Rohlfs

den einen Beleg von ero bei Juan Ruiz als „Vogelherd"
fasst, so dürfte er recht haben. Ganz undeutlich ist

Ruiz 317, wo es heisst, der Fuchs habe den Hahn
gestohlen und aufgefressen en tal ero, wogegen 1066,

wo der Ochse sagt no so para afriie en carrera nin

ero wohl wieder die Tenne gemeint ist , auf der der

Ochse drischt, und nicht anders heisst derramar el

simicnte en el ero „das Getreide auf der Tenne aus-

breiten", 1276. Aber rica de vinnas y de eros Berceo
Mill. 474 kann kaum etwas anderes heissen als reich

an Weinbergen und Aeckern. Nur darf man nicht

übersehen, dass Berceo ein Reimwort auf -ero brauchte,

und dass ihm daher ero „Tenne" in der Form passte,

auch wenn es im Sinne durch ein anderes Wort besser

hätte ersetzt werden können. Schon der Umstand,
dass nicht das dem vinnas genauei- entsprechende

eras gewählt ist, zeigt, dass wir nicht zu streng rechnen

dürfen. Da nun, wie auch Rohlfs mit Recht bemerkt,

lautlich ein span. ero aus ager sehr auffällig wäre,

werden wir ein solches Wort ablehnen dürfen ^. Warum
nun freilich ager im Spanischen aufgegeben worden
ist, lässt sich nicht sagen. Es ist um so auffälliger,

als der Osten wie der Westen der Halbinsel das Wort
beibehalten haben, der Westen mit weitgehender, auch

im Südfranzösischen wiederkehrender Bedeutungs-

entwicklung, die der Verf geschickt darstellt.

Der lautlichen Umgestaltung von area wird ein

breiter Raum gewidmet , obschon es sich dabei fast

durchweg um regelmässige Entwicklung handelt. Zweifel-

haft ist mu- aber die Erklärung von hicch. al'a: „das

mouillierte r wird zu mouilliertem /". Da die alte

1 Allerdings wird -fr- im Spanischen zum Teil zu r,

wie ebenfalls Amerigo Castro RFE. 7, 57 namentlich au
Ortsnamen wie teroiälla, l'eratta u. a. zeigt. Ich sehe nicht

ganz klar, möchte, was allerdings für Peronilla neben
pedionai in üalamanca nicht zu passen scheint, an eine

räumlich verschiedene Entwicklung , nicht an gelehrte

Rückbildungen bei den dr-tr-Vorm.en denken, wie Gastro

zu tun geneigt ist. Einen Schluss von da auf (jr zu ziehen,

scheint mir aber nicht angänglich, besonders, da, wie
Rohlfs bemerkt, ero in der Toponomastik keine Rolle spielt.
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Sprache davon nichts weiss, da neben -al'o auch -ajo

aus -arius vorkommt, und da endlich auch iroia, savoia

hier troTa -MivoTa lauten, so wird man vielmehr P.ieri

zupflichten, der in diesem aVo, woneben auch ajo

steht, einen „esito non 'indigeno" sieht (AGLI 12, 2),

genauer gesagt eine umgekehrte Sprechweise, da Lucca
auf der Grenze von V und j aus Jj steht. Eine
schwierige Frage, die sich hier steht, ist die, ob portg.

'

leira „Gartenbeet, Scholle, Stück Acker zwischen zwei
Furchen" hierher gehöre. Baist und C. Michaelis haben
diese Erklärung aufgestellt , während Diez sich nicht

geäussert hatte. Jene weist laria im 9. Jahrhundert
nach und gibt als eigentliche Bedeutung „eine Scholle

Erde, ein Flecken Land, ein langer und schmaler Erd-
strich, der zum Pflanzen von Kohl und anderem Gemüse
benutzt wird". Das ist begrifflich der Herleitung aus

area recht wenig günstig, so dass das formale Be-
denken, Verschmelzung des Artikels in so alter Zeit,

bei einem Worte, das doch kaum gewandert ist, noch
schwerer ins Gewicht fällt. Lautlich passt (jlarea, die

begrifflichen Bedenken, die mir 1910 (REW.) schwerer
wogen als 1887 (ZRPh. 11, 270), möchte ich in dem
Sinne beheben, dass ich einerseits die von C. Michaelis

zuletzt gegebene Verwendung an die Spitze stelle,

andererseits an gUra im altspanischen Cid anknüpfe.

Auf der glcra des Arlanzon kampiert der Cid, c/Icra ist

danach der trockene, zunächst allerdings steinige Teil

des Flussufers , der Strand eines Flusses , kann also

auch Streifen Landes an oder in einem Plussbett be-

zeichnen, die bebaut sind. Ob das nun mit den portu-

giesischen Verhältnissen vereinbar ist, müssten Kenner
des Landes entscheiden.

Neben cra kommt auch cro vor in Spanien, in

Nord- und Südfrankreich, „das weist darauf hin, dass

schon in der lateinischen Bauernsprache neben' nrra
ein areum bestanden hat" (S. 28). Ich denke, über
eine dei'artige Rekonstruktion sind wir heute hinaus.

Nur wenn einzelsprachlich die Umbildung nicht möglich

ist, besteht ein Recht oder sogar ein Zwang, zur Zu-
flucht ins Lateinische ; hier aber handelt es sich darum,

dass gerade auf der iberischen Halbinsel solcher Paare
auf -a -0 sehr viele sind, so dass Neubildungen leicht

möglich sind. Dazu kommt, dass in Prankreich ein

lat. * arimn zu air geworden wäre, wovon, soweit ich

sehe, die alte Sprache nichts weiss *, dass nur ganz
vereinzelt sekundär altes aire zu m. geworden ist.

"Wichtiger wäre es gewesen, festzustellen, was den
Anstoss zum Geschlechts- tind FormWechsel gegeben
hat. Die Bedeutung ist eine ungemein mannigfaltige,

wie sie es schon im Lateinischen war. Besonders be-

merkenswert scheint mir , dass man von der alten

„Viehlagerplatz" zu „Lagerplatz des Wildes, Horst"
gelangt, und dass agcr über „Ort, wo eine Pflanzen-

gattung stark vertreten ist , Ort, wo eine Tiergattung
stark vertreten ist, Lieblingsaufenthalt eines Tieres,

Lagerplatz" eine nahe verwandte Bedeutung hat.

Atrium scheint nur in Portugal-Galizien als aiclro,

(täro in volkstümlicher Gestalt geblieben zu sein; span.

adra .,Reihenfolge der Stadtviertel in der Entrichtung

von Abgaben" ist mir begriff'lich unverständlich. Sonst
ist (ürium als Vorhof der Klöster und als Friedhof in

' Das (ir der agn. vie de saint Gilles kann man
natürlich nicht anführen, da ja gerade die agn. Teste mit
dem Geschlecht und dem -c sehr frei schalten.

Nordfraokreich üblich, in einer Form, die relativ junges

Alter zeigt: ein Ausdruck der Kirchenbaukunst und
der Klostersprache, dessen Ausgangspunkt wohl wieder
Kölü-TrieK gewesen sein wird , wenn auch in etwas
späterer Zeit als der, der samhatum und sarcopliagus

entstammen. — Auch hier möchte ich gegen ein aus

span. adra und dem weiblichen Geschlecht von wallon.

id erschlossenes vulgärlat. fem. atria Einspruch er-

heben. Ob das spanische. Wort hierher gehört, ist

fraglich ; wallon. cf kann sekundär Femininum ge-

worden sein, lothr. atri, ctrey sind Ableitungen mit

Suffix-/a bzw. -ata. Auch ein ccctesiae seu atriae be-

sagt nichts, da das zweite -ac durch das erste hervor-

gerufen sein kann. Interessant sind die Feststellungen

über die Verbreitung der Wörter an Hand der Orts-

namen, besonders die häufige Verwendung gerade von
atrium in Nordfrankreich. In einer Reihe von Fällen

ist die Bedeutung offensichtlich: Aitre „hameau, em-
placement de l'ancien cimetiere, qui entourait l'eglise"

;

in anderen kann man sich fragen, ob sich hinter dem
aitre nicht eigentlich r.rfernc REW. 3087 verstecke.

Bonn. W. Mever-Lübke.

R. Koulche-Delbosc etL. Barrau-Dihigo, Manuel
de l'hispanisant. Tome I. Xew York. G. ir". Putnams
Son3. 1920. XXIII, 53a S. 8".

Dieses Handbuch ist der Vorläufer, der Schritt-

macher und Wegbereiter gleichsam für ein geradezu
gigantisches Werk, von dem man sich immer nur vor-

stellte, wie schön und praktisch es wohl sein müsste,

wenn es so etwas gäbe, auf dessen 'dermaleinstige

tatsächliche Abfassung man indes niemals zu hoff'en

gewagt hätte. Drei Abteilungen soll es umfassen

:

1. eine Allgemeine spanische Biographie, 2. ein Lexikon
der spanischen Druckgeschichte, d. h. also eine Biblio-

graphie nicht nur aller in Spanien gedruckten Bücher,

sondern auch sämtlicher von spanischen Autoren
stammenden, aber ausserhalb Spaniens erschienenen

Werke, 3. ein alle auf Spanien bezüglichen geschicht-

lichenDokumente irgendwelcherArt umfassendes Gesamt-
inventar, das nicht nur die spanischen, sondern auch

die übrigen europäischen Bibliotheken, Archive und
Museen umfassen würde.

Nur die riesenhafte Arbeitskraft eines Foulch^-

Delbosc durfte sich in der Tat an ein derartiges Unter-

nehmen wagen ; er allein ist freilich auch nach Art

und Umfang seiner bisherigen Arbeiten dafür gerüstet

wie kein zweiter. Und sofern man aus dem hier an-

gezeigten Vorläuferbande Schlüsse auf das im Ent-

stehen begriffene Werk zu ziehen berechtigt ist, mag
man sich der begründeten Erwartung hingeben, dass,

soweit menschliche Kraft es vermag, etwas Vollendetes

zustande kommt.
Der Einleitungsband führt das Gesamtmaterial der

auf Spanien bezüglichen Bibliographien und aller im

weiteren Sinne unter diesen Begriff fallenden kritischen

Sanimelberichte, Kataloge und Spezialarbeiten in meister-

hafter Anordnung vor. Ueber seinem Entstehen hat dei-

Unstern des Krieges gewaltet. Die ersten 400 Seiten

des in Brügge hergestellten Werkes waren im August

1914 bereits gedruckt, als der deutsche Einmarsch die

Fortsetzung verhinderte. Die während der fünf Kriegs-

jahre erschienenen Arbeiten und einige sonstige Er-

gänzungen mussten nun bei der Fortsetzung des Druckes
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als Supplement nachgetragen werden, ein kleiner Miss-

stand, der natürlich die Uebersichtlichkeit des Ganzen
um ein geringes herabzusetzen nicht verfehlt. Doch
sorgt eine genaue Inhaltsangabe und ein umfassendes

Namen- und Sachregister dafür, dass dem aufmerk-

samen Benutzer kein auch noch so nebensächliches

Titelchen entgeht.

Da unter den heutigen Umständen das Werk in

Deutschland auch auf öifentlichen Bibliotheken nur

schwer zu finden sein wird — die eigene Anschaffung

solcher Dinge haben wir uns ja längst abgewöhnt —
so mae vielleicht manchem Leser eine genaue Inhalts-

angäbe erwünscht sein. Die sechs Hauptabschnitte

sind überschrieben

:

1

.

Generdlitcs,

2. Typo-Bihliographie,

3. Biogniphiea et B^o-Bibhographien,

4. Bihlioyrophies MonofirnjiJiiqufs..

5. Ärchires, Bib]/oÜic(p<is et Musrcs,

6. Cotlections dispcrsccs.

Davon umfasst der erste Abschnitt die all-

gemeinen bibliographischen Rei)ertorien, und zwar in vier

Unterabteilungen, je nachdem sie sich auf die gesamte
Halbinsel, oder auf die kastilische, katalanische, portu-

giesische Ländergruppe beziehen. Ein Beispiel mag
die Reichhaltigkeit dieses Kapitels illustrieren. Zum
erstenmal in einem spanischen Handbuch für Bücher-

kunde wird nicht nur auf die Titel, sondern auch auf

die Bedeutung der Frankfurter und Lei]jziger Mes.s-

kataloge des lt>. bis 18. .Jahrhunderts hingewiesen.

Xur mit ihrer Hilfe ist es bekanntlieh möglich, einiger-

massen verlässliche Anhaltspunkte für die Beurteilung

des spanischen Büchermarktes in Deutschland zu irgend-

einer gegebenen Zeit zu gewinnen.

Den zweiten Abschnitt bildet eine Zusammen-
stellung sämthcher Zeitschriftenaufsätze und selb-

ständigen Werke, soweit sie irgendwelche Beiträge

zur spanischen Druckgeschichte bilden. Er ist doppelt

gegliedert, einmal nach den zwei Hauptepochen der

Druckgeschichte : Inkunabelzeit und Neuzeitdrucke,

dann nach Provinzen und Städten. So findet man
beispielsweise in dem einen Kapitel die grundlegenden

Werke von Francisco Mendez und Konrad Haebler
neben einem so abgelegenen Spezialaufsätzchen wie
das folgende : B. Eeluisand, Sur un froßDimt d'in-

cunuhh; fspagnoh Bulletin pohimatiquc du 3Iuseum
d'/nstruciion publique de Bordeaux VI (ISOS); im
anderen dagegen die zahlreichen Sonderbibliograpbien

zur Druckgeschichte der einzelnen .spanischen Städte.

Aus dieser letzteren Zusammenstellung wird deutlich

ersichtlich, wie sehr die Neigung der Spanier zu lokal-

historischer und monographischer Behandlung ihrer

Vergangenheit dem Studium der Druckgeschichte dieses

Landes Tiugute gekommen ist!

Der dritte Abschnitt ist eine gründliche Quellen-

sauiuilung für die zukünftige Alh/eDieii/e Spaniselie

Biiiijrdphie. Er umfasst zunächst die eigentlichen

biographischen Darstellungen angefangen von den be-

lühmten Genereiciones sewblaneas y ohra.s des Fernan
Ferez de Guzmän bis herauf zu den modernsten zeit-

genössischen Kollektionen dieser Art, wie z. B. Olmet

y Carrafa, I^as i/nindes Kspaiioles (Madrid 1912 ff.).

Dann die mehr bib]iogra|)liisclien Charakter tragenden

Sammelwerke mit dem einzigartigen Nicolas Antonio

an der Spitze. Und zuletzt die einschlägigen Werke,
soweit sie sich entweder örtUch beschränken (z. B.

Llana, Hijos ilustres de Asturias) oder aber nur be-

stimmte Sondergruppen (z. B. Araber, Juden, Prote-

stanten, Ordensleute, Staatsmänner, Gelehrte, Aerzte,

Stierfechter, Künstler u. dgl.) in sich schliessen. Wie
sehr dabei neben strenger Wissenschaftlichkeit der

Anordnung und der bücherkuudlichen Fixierung auch

auf die rein praktische Seite, das heisst auf die

rascheste und zuverlässigste Orientierungsmöglichkeit

Bedacht genommen ist, wird daraus ersichtlich, dass

bei der grossen Sammlung Retratos de los Espfiiiole-t

ilustres (Madrid 1791) die sämtlichen 114 Namen auf-

geführt werden, deren Träger in dem Werke ab-

gebildet sind. Bei Nicolas Antonio folgt nicht nur

eine genaue Uebersicht des riesigen und schwer zu

benützenden Werkes , sondern auch der Nachweis

einer Reihe von Exemplaren mit handschriftlichen Er-

gänzungen.

Der vierte Abschnitt enthält in drei Hauptgruppen
die Spezialbibliographien aus dem Gebiete der pen-

insularen Sprachen, Literaturen und der Geschichte, ein-

schliesslich der Wissenschafts- und Kulturgeschichte.

Hier ist vor allem jeder Autor verzeichnet , über den

irgendeine bibliogi'aphische Studie grösseren oder

kleineren Umfangs erschienen i.st. Desgleichen Kndet

man hier die Literaturverzeichnisse über einzelne Ge-

biete wie Volkskunde, Romancero, Schelmenroman,

Sprichwort, Drama. Ferner das bibliographische Material

über Kunst- und Rechtsgeschichte, Jagd, Genealogie,

Wappenkunde, Archäologie, Musik, Medizin, Stierkampf

und Reisen. Sogar Werke, deren Erscheinen bevor-

steht, werden hier bereits verzeichnet, unter anderem
eine Bibliograjdiie de la pliilologie cat(danc, und eine

neue Calderon-Bibliographie, die letztere aus der Fedei-

von Urban Gronau.

Der fünfte Abschnitt gehört ausschliesslich den

Archiven, Bibliotheken und Museen und verzeichnet

in zwei Hauptgruppen zuerst die allgemeine Literatur

über diese Gebiete, dann die gedruckten Inventare der

einzelnen in Betracht kommenden Institute inner- und

ausserhalb Spaniens sowie die Sj;ezialabhaudluugen

bibliographischen Inhalts über sie. Hier musste natür-

lich eine weise Beschränkung dem Bestreben nach

möglichster Vollständigkeit vorgezogen werden: denn

schliesslich konnte nicht jeder gedruckte Bibliotheks-

katalog, der zwei oder drei spanische Handschriften

oder ein Dutzend spanischer Drucke aufwies, mit ver-

zeichnen werden. Besonderer Dank gebührt dem Ver-

fasser für die meisterhafte Uebersichtlichkeit und Ge-

nauigkeit, mit der er den Benutzer in die verwickelten

Katalogverhältnisse der berühmten Biblioteca Colombiuu

von Sevilla einführt. Von Interesse ist auch die (S. !!8:i}

erstmals gegebene Notiz , dass die von dem amerika-

nischen Krösus und Hispanophilen Archer Milton Hun-

tington gegründete Hispauic .Societv of America eine

spanische Büchersamnilung besitzt, deren gedruckter

(der Allgemeinheit leider nicht zugänglicher) Katalog

nicht weniger als 20 Bände von zusammen 9Ü98 Seiten

umfasst.

Der sechste und letzte Abschnitt endlich be-

schäftigt sich mit den sogenannten Collectiuiis dispersecs.

d. h. ei- stellt die gedruckten Inventare und Kataloge

aller in ihrer ursjjrünglichen Zusamniensetziiug nicht

mehr existierenden Ärchixe und Bibliotheken zusammen,
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die ausschliesslich oder zum grossen Teil Hispanica

enthielten. Wie grosszügig der Begriff derartiger

Sammlungen aufgefasst ist, ersieht man daraus, dass

auch die Kataloge der wichtigsten auf Spanien be-

züglichen Kunstausstellungen sowie der zum Andenken
an grosse Dichter veranstalteten Gedächtnisausstellungen

(Cervantes, Camoens) einerseits, dann die bedeutendsten,

spanische Bestände verzeichnenden Antiquariatskataloge

grosser Firmen andererseits in diesen Abschnitt mit

einbezogen sind. —
Mit Recht bezeichnet sich der Band als Manuel

de rhiipcomant. denn er ist wahrhaftig nicht nur ein

unerreicht praktisches, Zeit und Mühe sparendes Hand-
buch für alle, die sich mit spanischen Studien be-

schäftigen, sondern auch ein zuverlässiger Führer für

alle jene, die von ihren Forschungen gelegentlich und
nebenbei auf das weite Gebiet des Hispanismus ab-

gezogen werden. Kein Hochschullehrer wird in Zu-
kunft versäumen, seine Studenten, die sich zu Seminar-
arbeiten, Examensabhandlucgen oder Dissertationen über
irgendwelche mit Spanien zusammenhängende Stoffe

vorbereiten, in erster Linie auf das Manuel de Vhispani-

ftant zu verweisen. Den beiden Verfassern aber
gebührt um so grössere Anerkennung für ihre selbst-

lose, mühevolle Arbeit, als sie ein ungeheures Kapital

an Kraft und Zeit zum Nutzen anderer geopfert haben,

das gerade sie für verlockendere , dankbarere For-

schungen aufzuwenden in der Lage gewesen wären.

München. Ludwig Pfandl.

Zeitschriften u. ä.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen 140, y'4: Alfons Hilka, Zur Kathariiieii-
legeiide: Die Quelle der Jugendgeschichte Katharinas,
insbesondere iu der mittelnii'dprdeutschen Dichtung und
in der mittelniederländisclien Prosa. — Arthur Weber,
Aas dem Lager der Berliner Romantik. — Karl B ru nne r.

Die Beimspraohe der sogenannten kentischen Fassung der
„Sieben weisen Meister". — Max J. Wolff. Ariosts
.Satiren. — Heinrich Geiz er, Maunassant und Flaubert.
— Max Leopold Wagner, Das Sardische im Romanischen
etymologischen Wörterbuch von Mever-Lübke (Lieferung 9
und 10). -^ Rudolf Ballof, Ueber die Echtheit des
Seseuheinier Liedes „Bälde seh ich Rickgen wieder". —Wilh.
M o e s t u e , Neue kritische Bemerkungen zu Lhlands Brief-
\\-echsel und Tagebuch. — C. Th. Lion, Der erste Psalm
in niederländischer Dichtung vom Jahre 1740. — Kaspar
Schwarz , Vom Pradler Bauern theat er. — Karl Brunn er,
Zum Balladenrhythmus. — F. L i e h e r m a n n , Zu Thomas
Occleve. — Ders., Zu Chaucers .Stellung in Hofämtern. —
Ders, Zu Liedrefrain und Tanz im englischen Mittel-
alter. — Ders., Zwischenspiele für EMward II. — Ders..
SImte mens:!.: „Lastschiff". — Kurt Lewent, Zu Pons
von Capduelh. ~ O. Schultz-Gora. Afrz. Bimrnhcs,
Dhl. ISovnihct -- Leo Spitzer, Nochmals itaX. iihcHu. —
Walter Beiiary, Zu „fils de char". — Beurteilungen
und kurze Anzeigen: Albert Leitzmann. Wilhelm
von Humboldt. Charakteristik und Lebensbild (Albert
Ludwig). — Gertrud Bäumer, Goethes Freundinnen.
Briefe zu ihrer Chai-akteristik, ausgewählt und eingeleitet
von 0. B. 2. Aufl. (H Beyer). — Paul Lehmann. Wert
und Echtheit einer Beda abge.sn-ochenen Schrift (F.
Liehermann). — H. Thiemke", Die me. Thomas-Beket-
ijegende des Gloucesterlegendars. Kritisch herausgegeben
mit Einleitung (Karl Brunner). — Marie Born, Die
i'uglischen Ereignisse der Jahre 168.5— 1690 im Lichte der
gleichzeitigen Flugschriftenliteratur Deutschlands (F.

Ijiebermann). — Anna Jacobson, Charles Kingsleys
üeziehungen zu Deutschland (Karl Brunner). — Theodore
Koosevelt. History as literature, and other essaya
(.V, Braiidl). — Neue' Tauchnitzbände: C. N. and A. M.

Williamson, The Wedding Dav. — Arnold Bennett.
The Truth about an Author. — H. B. Marriott Watson,
The Excelsior (Albert Ludwigl — Emil Winkler, Marie
de France (Heinrich Geizer). — Leo Spitzer, Aufsätze
zur romanischen Syntax und Stilistik (Eugpn Lereh). —
Der Trobador Cadenet. hrsg. von Carl Appel (O, Schultz-
.Gora). — Alexandre Eckhardt, Remy Belleau. Sa vie.

Sa ..Bergerie''. Etüde historique et critique (H. Heisst —
K. Vossler, La Fontaine und sein Fabphverk (O. Sehultz-
Gora. — Dr. Fritz Neuljert, Die literarische Kritik
Guv do Maupassants. — Ders., Die kritischen F.ssavs

Guv de Maupassants (mit Ausschluss der literarischen Kritik)

(Heinrich Geizer). — W. Greiz enach. Gpschichte des^
neueren Dramas, IT. Bd.: Renaissance und Reformation.
1. Teil. 2.. verm. u. verb. Aufl. — Eduaril Sievers,
Metrische Studien, IV: Die altschwedischeii Lnplandslagh
nebst Proben formverivandter germanischer Sagdichtung.
2. Teil : Texte. — Das Nibelungenlied. Uebersetzung von
.Simrock mit gegenübergestelltem Urtext, hrsg. von W.
Frege. — A. Henrich. Die lyrischen Dichtungen
.Takob Baldes (Hermann Schneidert — Jlax Scherrer,
Kampf und Krieg im deutschen Drama von Gottsched
bis Kleist. Zur Form- und Sachgesehichte der drama-
tischen Dichtung (Wolfgane Stammler). — F. Grill-
narzer. König Ottokars Glück und Ende. Trauerspiel
in fünf Aufzügen, hrsg. von Woldemar Havnel. —
Leopold von Ranke, Auswahl aus seinen Werken, hrsg.

von Otto Bauer. — Die Quellen zu Gottfried Kellpr^
Legenden. Nehst einem kritischen Text der „Sieben

. Legenden" und einem Anhang hrsg. von Albert Leitz-
mann (Wolfgang Stammler). — F. Revel, Zum Stil des
Grünen Heinrich (Hermann Schneider).— Otto .Tespersen.
Growth and structure of the English language. Äw.arded
the Volnev prize of the Institut de France IflOfi. Third
ed. revised. — M. Trautmann, Die ae. Rätsel des
Exeterbuchs (A. Brandl). — Erna Hackenberg. Die
Stammtafeln der ags. Königreiche. — Lawrence IMason ,

Genesis A. translated from the Old English (Karl Brunner).
— G.Rubens, Parataxe und Hvnotaxe in dem ältesten

Teil der Sachsenchronik (Parker-Hs. bis zum .fahre 891)

(Karl Brunner). — The recluse, a fourteenth centurv
Version of the .Ancren riwle. critically edited by .Joel

Pählsson. — Chaucer-Handbuch für Studierende, aus-

gewählte Texte mit Einleitungen, einem Abriss von
Chaucers Vershau und .Sprache nebst einem AVörter-
verzeichnis. hrsg. von M. Kaluza. — Karl .\rns. Der
religiöse britische Imperialismus. — R. E. Zachriss on

,

Engelska stilarter. — B.MUnz, .Shakespeare alsPhilosonh.
— A. Eich 1er, Anti-Baconianus. .Shakespeare-Bacon? Zur
Aufklärune seines Anteils an der Erneuerung Oester-

reichs. — Hildegard Harz. Die Umschreibung mit rlo in

Shakespeares Prosa. — Shakespeare. Julius Capsar.
auf Grund der .Schlegelschen Uebersetzung und mit Einl.

u. Anm. hrsg. von Christian Gaehde. — Gertrud La n d.s

-

berg, Ophelia; die Entstehung ihrer Gestalt und ihre

Deutung. — Elisabeth Zuber. Kind und Kindheit bei

George Eliot. — A. Brandeis und Th. Reitterer,
Lehrbuch der engl. Sprache für Realschulen.— Chambers,
Two centuries of English history. — .lohn Stuart Mill,
Oti libertv, mit Anmerkungen zum Schulgehr. hrsg. von
Wieckert. — Stories of the great war by various
authors. — .1. Pauli. „Enfaiit". „gar(,-.on", „fille" dans les

langues romanes. Essai de lexicologie comparee. — Gesell-

schaftffir Romanische Literatur. Dresden Sechzehnter
.Tahrgang.1317. — K.Bartsch. Chrestomathie de l'ancien

francais(VlIL—XV''siecles1 accomnagnee d'vmegrammaire
et d'un glossaire. Douzitiue edition entierement revue
et corrigee par Leo Wiese. — Repetitorien zum Studium
altfranzösischer Literaturdenkmäler, hrsg. von K. v. Ett-

niaver. Nr. 1 : K. v. Ettmave r. Der Rosenroman (erster

Teil). Stilistische, grammatische und literarhistorische

Erläuteruneeu zum Studium und zur l'rivatlektüre des
Textes. — E.Walser, Studien zur AVeltanschauung der
Renai.ssancp (H. Geizer). — R. Rupnert. Die spanischen
Lehn- und Fremdwörter in der franz. Sprache (H. Geizer). —
Ders.. Spanisches Lesebuch für Anfänger und Fort-
geschrittene. — Zu Huracan, Arch. 1:W. p. 217 ff. (W.
Mulertt). — Berichti,gung zu Arch. 189, S. 270 (Sch.-G.)

Uermanisch-Romanische Monatsschrift VITI. 9'10. Sept.-

Okt. 1920: FcrdiuandHolthausenzumGO.Gelmrbstag-.--
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Leo Spitzer. Schopenhauer und die Sprachwissenschaft.
— E. ßlttmel, Die gehörte und gesprochene, und die

gelesene und geschriebene Sprache. — Fr. R. Schröder,
.Scandinavien und der Orient im Mittelalter, II. — Helene
Richter, G. B. Shaws Dramen aus der Kriegszeit. —
Elise Richter, Romain Rolland. — Max Voigt, Zwei
Schneidergeschichten E. T. A. Hoffmanns. — Carl Enders,
Zu den Homunoulusdeutuugen. — A. Köhler, Der
Göttinger Dichterbund und die Lyrik der Befreiungs-
kriege. — Egon Cohn, Zur Schlagwortforschung. —
Selbstanzeigen.

Neuphilologische Mitteilungen, 1920, 58: Bruno Sjoros,
Assimilation und Quantität in den Germanischen Sprachen.
— Y. H. Toivonen, Miszallen aus dem Gebiet der ger-
manisch-finnischen Lehnwortstudien. — Hugo Pipping,
l'eber den sogenannten „Ruckumlaut" im Altdeutschen.
— Leo Spitzer, Mall, eil, O. J. Tallgren, Cat. eil

dans le Spill de .lacme Roig. — Leo Spitzer, Nochmals
franz. bemi, tortosa. bemio „töricht". — Leo .Spitzer,
Zu „Romanisches bei Oswald von W^olkenstein". — Be-
sprechungen: Karl von Ettmayer, Vademeoum für
Studierende der romanischen Philologie (Leo Spitzer). —
.loh. Storm, Storre Fransk Syntax ill (A. Wallensköld).
— Ivan Pauli, „Enfant" ,.gar9on" „fille" dans les langues
romanes (A. Wallensköld und 0. j. TallgrenJ. — Ernst

G. Wahlgren, Etüde sur les actions analogiques
reciproques du parfait et du participe passe dans les

langues romanes (A. Wallensköld). — Eugen Lerch.
Die Verwendung des romanischen Futurums als Ausdruck
eines sittlichen öollens(A. Wallensköld). — Emil W inkler,
Das Rolandslied (A. Wallensköld). — Revista de filologia

espaüola I— VI (O. T. Tallgren).

Neophilologus VI, 1. Oct, 1920: B. H. J. Weerenbeck,
A propos de Galimatias. ,— E. Boulan, La litterature

feminine et le dix-huitieme siecle „charmant et mandit". —
C. Kramer, Les poemes epiques d'Andre Chenier HI. —
S. Feist, DerKäme der Germanen. — J. J. A..\.Frantzen,
Kleine Beiträge zur Wortkunde. (Got. intritsgjati. Got.
tilartiusiijan. Got. saupa. Got. barus)ijaii. Got. manauli.
Mhd. rnncl. Mud. iiiste.) — T. S choen em aiiu, Wilh.
Busch und Schopenhauer. — P. Fijn van Draat, The
place of the Adverb. A study in Rhythm. — Jos.

Schrijnen, Genitivus mysticus. — Ders., De Latijnsche
accusativus absolutus. — Besprechung: J. J. Salverda
de Grave, R. Th. Holbrook, Etüde sur Pathelin. —
Selbstanzeige: W. van Eeden, De overlevering van de
Hallfredar Saga.

De Nieuwe Taalgids, 14« Jaarg., 4«= Ail. : C. G. X. de Vooys,
Besiaan en Grondslagen voor een nieuwe regeling v. h.

taalkundig-mannelik en vrouwelik geslacht ? — Frank
Baur, Gezelle-Studie. — E. Jaspar en J. Endepols,
Maastrichtsche zegwijzen, spreekwoorden, enz. — J. J.

Salverda de Grave, Uver Xederl. en Fransche Vers-
kunst. — Boekbeoordeelingen: G. Engels, Camera
Obscura van Hildebrand. 51« dr. met noten v. J. M.
Aeket. C. de V.; Potgieter, BloemlezLng uit zijn ge-
dichten en Prosawerk, door J. B. Schepers. — Afl. 5.

A. Kluyver, De beer Willems en de proloog v. „Rei-
naert". — Frank Baur, Gezelle-Studie (Slot). — N.
van Wijk, Een opmerking over Nederl. aksentver-
sohuivingen. — F. den Eerzamen, Spreekwoorden en
spreekwoordelike uitdrukkingen, voomamelik v. Goeree
en Overflakkee. — Boekbeooraeelingen : J.G.N. de Vooys,
Multacali Literatuur: C. G. X. de Vooys, Constantijn
Huygen's Holwijck door Dr. H. J. Eymaal.

Tijdschrift voor Taal en Letteren. .Jaarg. 8. Afl. 4:

AI. Molenaar, M. S. C: Over Alberdingk Thijm. —
P. fr. Gerl. Royen, 0. F. M.: Woordge-slacht. — H.
Linnebank, Kruicheer, Taalles buiten de Klas. —
Ders.. Onderweg. — Th. Absil, Zu Wolfram's Gral.

Boekbespreking. Horsten: Vondels's leven en streven.

W. Lutkie: Nooddruft en Liefdedrang. Baart de la

Faille en Ssbrücker: Esperanto verdedigd. Bauwens:
Zuid en Xoord.

Studier i modern spräkvetenskap, utgivna av Nyfilo-

logiska Sällskapet i Stockholm. \'U (ly20): E. Staaff,
Per Adolf Geijer. — Hilding K j e 1 1 m a n , Om den
opersonliga satsens natur. — R. E. Zachrisson, Gram-
matical changes in present-day English. — E. Walberg,

Xär förtattades AVilhelm af Canterburys miracula sancti
thome cantuariensis ? — .J. Melander, L'origine de
l'espagnol no mth. Au sens de „seulement". — A. Nord-
felt, En svensk riddardikt och dess original. — .Ich.

Visin g, Quomodo i de romanska spräken. — Hilding
Kjellman, Les redaccions en prose de l'ordre de
chevalerie. — A. Malmstedt, Ossian. — Sven Kars-
berg, G.Westgren, E. Rooth, Aperi^u bibliographique
des ouvrages de philologie romane et germanique publies
par des Suedois de 1917 a 1919.

The Modern Language Review XV. 4. October 1920:
M. Deanesly. Vernacular Books in England in the
fourteen th and f ifteenth Centuries.— Evelyn M..Spearing,
Alexander Xevile's Translation of Seneca's „Oedipus". —
M. St. Cläre Byrne, „The Shepherd Tony-^ — A He-
capitulation. — E. Allison Peers, Some Provincial
Periodicals in Spain during the Romantic Movement. —
J. G. Robertson, Xotes on Lessing's „Hamburgische
Dramaturgie". I. The Plays of the Hamburg ßepertory.
— Vinc. M'^Nabb, 0. P.. Further Light on the ,.^ncreu
Riwle'. — J. Dover Wilson, A Xote on Elisions in

„The Faerie Queene''. — W. .J.Lawrence, Doors and
Curtains in Restoration Theatres. — Marshall M o n t -

gomery, „Gerfalcon". — M. K. Pope, The So-called
„Iri-ational" Negative in Anglo-Norman Concessive Sen-
tences. — Alexander Bell. The Fictitious Battle of

Portsmouth in Gaimar. — George L. Hamilton,
Tristram's Coat of Arms. — Reviews: K. Young, Ordo
Racheiis (W. W. Greg). — L. M. Watt, Douglas's J'.neid

(G. D. Willcock). ~ .1. M. Robertson, The Problem of

-Hamlet"; E. E. St oll, Hamlet: an historical and
comparative Study; V. Osterberg, Studier QverHamlet-
Teksterne I (J. Dover AVilson). — Cai-leton Brown, The
Stonyhurst Pageants (W. W. Greg). — H. 0. Notcutt,
An Interpretation of Keats' End_vmion (O. Elton). —
L. Gauchat et J. Jeanjaquet, Glossaire des Patois
de la Suisse Romande. Bibliographie linguistique. T. I. II

(P. Studer). — Robert Grosseteste, Le Chäteau
d'Amour ed. par .J. Murray (P. Studer). — L. Pingaud,
La Jeunesse de Ch. Nodier iF. Pagel. — C. Foligno,
Epochs of Italian Literature; Cambridge ßeadings in

Italian Literature, by E. BuUough (E. G. Gardner). —
R. C. Boer. Oergerraaansch Handboek (W. E. Collinson).
— C.W a n d r e y .Theodor Fontane ; K. H a v e n s , Theodor
Fontane: A Critical Study (J. M. Clark). — "ilinor Notices:
M. Barbi, Studi danteschi. — Marie Hay, The Story
of a Swiss Port: G. Keller. — Revue de litterature

comparee. — Celebration of the Sexcentenury of Dante's
Death.

Modern Philology XVIII, 4. August 1920 (General Section
Part I): Mario Esposito, A Ninth-Century Astronomical
Treatise. — M. B. Finch u. E. .\liison Peers, Walpole's
Relations with Voltaire. — A.C. L. Brown, The Grail
and the English „Sir Perceval". — Reviews: Will. Henry
Schofield, Mythioal Bards and the Life of William
Wallace (T. P. Gross). - C. H. Grandgent, Old and
New : Sundry Papers (T. P. Gross) — XVIlI, b. September
1920 (English Section Part II): Harold N. Hillebrand,
The Early History of the Chapel Royal. — Stanley T.

Williams, Some' Versious of Timon 'of Athens on the

Stage. — Reviews : Carleton Brown, A Register of

Middle English Didactic and Religious Verse (.J. M. M.).

Publications of the Modern Language Association of

America XXXV, S; September 19^;0: Willard E. Farn-
ham. The Contending Lovers. — Howard R. Patch,
The Lndus Coveiitriae and the Digby Massacre. — B. Q.
Morgan, Music in the Plays of Lud'wig Anzengruber. —
B. Sprague Allen, William Godwin and the Stage.

—

James Waddell Tupper, The Dramatic Structure of

SamsoH Agonisüs.

Modern Langage Notes XXXV, 7. November 1920: G. L.

Hamilton, The Sources of the „Fates of the Apostles"

and „Andreas". — Jos. E. Gillet, Was Secchi's „GlTn-

ganni" performed before Philip of Spain? — Hewette E.

Joyce, Mrs. Browning's Contributions to American
Periodicals. — W. Kurrelmeyer, German Lexico-

graphv, Part III. — Stanley T. Williams, Richard
CumbeEland's „W'estlndian". — Reviews: Samuel Moore,
Historical Outlines of English Phonology and Middle

English Granimar (Howard R. Patch). — Joh. Bolte
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u. Georg Polivka, Anmerkungen zu den Kinder- und
Hausmärchen der Brüder Grimm. 3. Bd. (T. F. Crane). —
John M. Pittaro, A Spanish Reader (W. S. Hendrix). —
Charles H. W h i t m a n , A Subject-Index to the Poems
of Edmund Spenser (Allan H.Gilbert). — Henry F.Jones.
Samuel Butler, Author of Erewhon (Samuel C. Ghew). —
Corres])ondence: J. P. W. Crawford, The Source of a
Pastoral Eclogue attributed to Francisco de Figueroa. —
G. K. Jensen, On the „March of the Lion". — J. W.
Drap er, A reference to Huon in Ben .Jonson. — .T. A,
Himes, Some Interpretations of Miltou. — J. S. P.
Tat lock, Dante and Guinizelli in Chaucer's Troiliis. —
Brief Mention : A. J. W y a 1 1 , An Anglo-Saxon Reader.— Th. Humphrey Ward, The English Poets. — G.
Wacker, Ueber"das Verhältnis von Dialekt u. Schrift-
sprache im Altfranzösischen.

Edda. Nordisk Tidsskrift for Litteraturforskning. XII, -4:

V'ilhelm W anscher, Et Hovedpunkt i Goethes Filosofi
i dets Forhold til Traditionerne. — William Archer,
The True Greatness of Ibsen. — Hjalmar Christensen,
Hans Strom (slutningj. — Erik Kihlraan, Ur Ibsens
ungdomslyrik. — Valdemar Vedel: Meningsrytme. —
P. van Tieghem: La raythologie et l'ancienne poesie
scaudinavesdans la litteralure europeenne auXVlIIfsiecle.
— C. J. Hambro, Wergeland og Morgenbladet. —
Smaastykker: H. Ehren cron - Müller, Wessel og
Stads-Chirurgus Reiser. — XIII, 1: V. Osterb er g,
Prins Hamlets Alder. — Toralf G r e n i , Folkevisen om
den hellige Katharina. — P. van Tieghem, La mytho-
logie et Tancienue poesie scandinaves dans la litterature
europeenne au XVIII'' siecle. — Carl Anders Dymliug,
Leopolds tidigare estetiska Ständpunkt. — I. C. Nor-
mann, Goethes Euphrosyne. — Gustav Neckel, Sig-
munds Drachenkampf. — F. O r t h , Ti Aars finsk Folke-
sangsforskning. — Smaastykker: Margrethe Kiser, Til
oplysning om utbredelsen av Langes Norsk Tidsskrift.

Zs. für Deutschkunde. 1920. Jahrgang S4 der Zeitschrift
für den deutschen Unterricht. Inhalt: H. R. Korff,
Literaturgeschichte der deutschen Stamme und Land-
schaften. — G. Rü diger, Kunsttorm von Gerhart Haupt-
manns „Ketzer von Soana". — G. Rosenliagen, Zur
Frage des Mittelhochdeutschen auf der Schule. — E.Majer-
Leonhard, Deutschkunde-Unterricht. — E. Drach,
Sprecherziehung.—W . H o f s t ä 1 1 e r , Reichsschulkonferenz
und Deutschkunde. — P. Lorentz: Literatviibericht

1919/20. Der deutsche Klassizismus ( Goethe -Schiller-
Kant-Fichte-Pe.stalozzi). — Karl Credner, Lektüre. —
Bücherschau.

Zs. für deutsches Altertum und deutsche Literatur LVIII,
1'2: K. Droege, Zur Geschiolite der Nibelungendichtung
und der Thidrekssaga. — H. Fränkel, Aus der Früh-
geschichte des deutschen Endreims. — H. Patzig, Zum
Text der Liederedda. — H. Thoma, Ein neues Bruch-
stück des Gedichtes auf Kaiser Ludwig von Bayern. —
E. Schröder, Zur Kritik des Annoliedes. — E.Schröder,
Gedrut. — H. Schneider, Das mittelhochdeutsche Helden-
epos. — R.Henning, Wettu irminyot und das Hildebrands-
lied. — E. Wallner, Ein altbayerisches Zeugnis zur
Dietrichssage. — K. Strecker, Der Leich „De littera

Pythagorae". — Ders., Die älteste Spur vom Fortleben
des Erzpoeten? — Anzeiger: Schuchardt, Alteuropa
in seiner Kultur- und Stilentwicklung (Much). — Karsten

.

Germanisch- Finnische Lehnwortstudien (Hartmann). —
Krüer, Der Bindevokal und seine Fuge im schw.
deutschen Präteritum bis 11.50 (Frings). — Sievers,
Metrische Studien IV. Die altschwed. Upplandslagh
nebst Proben formverwandter german. Sagdichtung
(Blümel). — Dahlerup, Ordbog over det Danske Sprog 1

(Ranisch). — Hojberg Christensen, Studier over
Lybfeks Kancellisprog (Lasch). — Wahnschaffe, Die
syntakt. Bedeutung des m.hd. Enjambements (Wagner). —
Aron, Die „progressiven" Formen im Mhd. und Frühnhd.
(Baeseke). — Holmberg, Zur Geschichte der peri-

phrastischen Verbindung des Verb, subst. mit dem Part.
Präs. im Kontinentalgermanischen (Baesecke). — Haut-
kappe, Ueber die altdeutschen Beichten und ihre Be-
ziehungen zu Cäsarius von Arles (Baesecke).— Bore her dt,

Augustus Buchner (Baesecke). — Roe, Anna Owena
Hoyers (Köster). — TouaiHon, Der deutsche Frauen-

roman des 18. Jahrhunderts (Riemann). — Elkuss. Zur
Beurteilung der Romantik und zur Kritik ihrer Er-
forschung (Enders). — Cauer, Von deutscher Sprach-
erziehung (Rosenliagen). — Schopen, Die Familie in

Verfassungsleben der indogerman. Zentumvölker (Hei
mann). — Loewe. German. Sprachwissenschaft, o. .Vufi

(Muchl. — Beer, Drei Essays über die Aspecte der
Verbalhandlung im Gotischen, II iHartmann). — Po Hak ,

I^honet. Untersuchungen, II (Hartmann). — Pfalz, Bei-
träge zur Kunde der bayer.-österr. Mundarten. 1 (Schatz).
— Groeger, Schweizer Mundarten (Frings). — Da-
niel o w s k i , Das Hiltibrantlied (v. Steinmeyer). —
Skulerud, Catalogue of Norse manuscripts in Edin-
burgh, Dublin and Manchester (Burg). — Halldör
Hermannsson, Catalogue of the Icelandic collection

bequeathed by Willard Fiske (Neckeli. — Hannaas,
Christen .Tensuns Den norske dictionarium eller glosebog
(Neckeil. — Hänninger. Fornskänsk IjudutveckÜDg
(Neckel). — Palm er, Studier over de starktoniga
vokalerna i 1500 talets svenska (Neckel). — FinnurJöns-
son, Eirspennill (W. H. Vogt). — Förster, Die Beowulf-
Handschrift (Schröder). — Logeman, A commentary
to the Norwegian text of Ibsens Peer Gynt (K. .Schnitze).

— Rooth, Eine westfälische Psalmeuübersetzung aus
der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts (Ziesemer). —
Üechsli, Briefwechsel J. K. Bluntschlis mit Savigny,
Niebuhr, L. Ranke, J. Grimm und Ferd. Meyer (Roethe).
— Stempling^r u. Lamer, Deutschtum und Antike
in ihrer Verknüpfung (Roethe). — Beiträge zur For-
schung .... aus dem Antiquariat J. Rosenthal I, 8—

6

(Schröder). — Hildenbrand, Das romanische Juden-
bad in Speier (Schröder). — Voigtländers Quellen-
bücher Bd. 71/61, TA, 78/7«-'>, 79'80 (Schröder). — Rudwin,
The Origin of the German carnival comed}- (Schröder). —
Frantzen u. Hulshof, Drei Kölner Sohwankbücher
aus dem lü. Jahrh. (Schröder). — Muller u. Schärpe,
Speien van Cornelis Everaert (Schröder). — Voilmann,
Flurnamensammlung in Bayern (Schröder). — Volck-
mann, Rechtsaltertümer in Strassennamen (Schröder). —
Miszellen: Kienast, Erminreks Tod in der Thidreks-
saga. — Menhardt, Wurmsegen aus Klagenfurt.

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 4ö. 1 : F. Ho Ithausen , Nordiriesisohe Studien.

1. Nordstrander Sprachproben. — 2. Nordmarscher Sprach-
proben. — 3. Zwei ältere Föhringer Wörterverzeichnisse.
— 4. Zur föhringisoheu Mundart. — 5. Die Fremd- und
Lehnwörter. — 6. Zur Sprache der Goesharden. —
7. Hoclizeitsgedicht aus der Wiedingharde. — S. Helgo-
länder Sprachproben. — M. H. Jellmek, Zwei Dichter
des ReiuaertV — Ders., Zu Hartmanns Lyrik. —-Ders.,
Zu deu pseudoreinmarischen Gedichten. — Ders., Zur
altsächsischen Geue.sis. — Ders., Reste der «(-Kon-
struktion im Nhd. — G. Hüben er, Das Problem de
Flexionsschwundes im Angelsächs. — E. Ochs, Die
Heiligen und die Seligen. — Ders., Lärmstange. —
A. Leitzinann. Die Freidankzitate im Renner. — Ders.,
Zu den mnd. Sprichvvörtersammlungen. — 0. Behaghel,
Deutsch. — Ders., Mischen. — Ders., Ein possessiver

Dativ. — Ders., Deutsche Präposition mit lateinischer

Kasusform. — Ders., Eine Vorlage Boners. — J. Meier,
Zur ältesten deutschen Gaunersprache. — 1. Vintlers

Pluemen der Tugent. — 2. Die Basler BetrUgnisse. —
W. Hörn, Zur VVortgeschichte. 1. Hessisch gianhnse
.Kaninchen'. — 2. Nhd. i)ektriiassci: — 3. Dan. filiptns

,Finne'. '— v. Grienberger, Sivitus. — W. Braune,
Gentilis. — P. ürtmayr, Zur Deutung der Abkürzung
N. N. — Literatur. — Scherer-Preis.

Qermanische Studien. Hsgb. von E. Ehering. Heft 2.

4 u, .5. Berlin, Ehering. 1919/20. 8». Inh.: (2.J C. Beck

.

Gottfried Kellers Sieben Legenden. V'IIl, 112 S. M. 7..30.

—

(4.) AV. Kupsch, Wozzeck. Ein Beitrag zum Schaffen

Georg Büchners (1813-1837). 117 S. M. 12. — (5.) K-
Hengsberger, Isaak von Sinclair, der Freund Hölderlins

,

227 S. M. 21.

Euphorion, 22, 4: A. Schirokauer, Zur Datierung der

Liscowschen Schrift „Anmerkungen in Form eines Briefes".
— J. Stein borger. Ein unbekannter Beitrag Wielands
zu den „Freymütnigen Nachrichten von neuen Büchern"*

17ö(J. — F. J. Schneider, Studien zu Th. G. von Hippels

„Lebensläufen". — R. Ballof, Lenz, Goethe und das
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Travierspiel „Zum Weinen". — M. Möbius. Goethe und
Alexander von Humboldt. — Gg. Hrm. Müller. Aus
alten Dissertationen. — Georg von Seybel, Goethe und
üacine. — A. Benfey, Zur Fausterklärung. — F. Ba-
binger. Heinrich Friedrich v. Diez, ein orientalistischer

Berater Goethes. — A. Sauer, Zu Goethes Epigramm
..Grundbedingung". — H. de Boor, Ein Seitenstück zu
C. F. Meyers Ballade ..Fingerhütchen" von den iäröischen
Inseln. — G. Schoppe, Der Schuss von der Kanzel. —
.1. H. Schölte, Halm. Matthias Abele (Forschungen zur
neueren Literaturgesehicbtel — G; Fittbogen, Die
Hauptschi-iften zum Pantheismusstreit zwischen Jaoobi
und Mendelssohn. — H. Bisch off, Lenaus Leben von
Anton S.Schurz. — H. Sohulhof, Kindermann, Herrn.
Kurz und die deutscheUebersetzungskunst im neunzehnten
.lahrhundert. — W. Herrmann, Storni, Briefe an seine

Braut usw. — G. Bohnenblust, Conrad Ferdinand
Meyers unvollendete Prosadichtungen. — Nachrichten. —
Berichtigung. — 23. 1: Wilhelm Diehl, Nikodemus
Frischlins und Andreas Schönwaldts Anteil an dem Buch
vom Grossen Ghristophel. — E. B atzer. Beiner von Sitte-

wald — Ferdinand .Josef Schneid er, Studien zu Th. G.
von Hippels ..Lebensläufen". — Walter A. Bereu d-
sohn.. Lichtenberg und der junge Goethe. — E. Krüger,
Eine Kritik über Schillers „Geschichte des Dreissigiährigen
Krieges" aus dem Jahre 1796. - - Hans K n u d s e n , Deutsche
Briefe aus dem Nachlass Knud Lyne Rahbeks. — Wilhelm
Oehl, Ein unbekanntes Gedicht Freiligraths. — Friedrich
Stamm, Die Liebeszyklen in Heiues „Neuen Gedichten".
— Leo Spitzer, Zur Interpretation Christian Morgen-
sternscher Gedichte. — Arthur Laudien, Ein Schlüssel

zu ]\[anns „Buddenbrooks". — Miszelleu: R. Kohl, Zu
Schillers üebersetzungen des Euripides. — Georg Moritz
Wahl. Eine Erklärung des Hexeneinmaleins. — .lukob

N. Beam. Goethe und Heine über .Schlegel und Moliere.
— Paul Alfred Jlerbach, Ein Urteil über Heinrich
V. Kleist. — Hilda Schulhof. Kleine Bemerkungen zu
Eichendorff. — Rezensionen und Referate: Quellen zu-

König Lear (.losef Wihan). — Gustav Arthur Bieber,
Der Melancholikertypus Shakespeares und sein Ursprvmg
(.losef Wihan). — Anton Dnrrwächter, .lakob Greiser
und seine Dramen (Eberliard Sauer). — Wolfgang Liepe,
Das Iveligionsproblem im neueren Drama von Lcssing bis

zur Romantik (!Moriz Enzinger). — Franz Thiess, Die
Stellung der .Schwaben zu Goethe (Emil Lehmann). —
Hermann Behme, Heinrjoh von Kleist und C. M. Wie-
land (Frida Teller). — Bemerkungen zu Grilli)arzers Tage-
büchern in der neuen Ausgabe (Karl Kaderschafka). —
Wilhelm Dibelius, Charles Dickens (.losef Wihan). —
Literatur über Emanuel Geibel (Siegfried Reiter). —
1. .lohannes Weigle, Emanuel Geibels .lugendlyrik. —
2. Robert Thomas, Geibel und die Antike. — Karl
Gutzkow, Die Bitter vom Geiste (Hilda Schulhof). —
H. Scholl en b erge r, Edmund Derer, Die Persönlich-
keit. Sein Leben und .Schaffen (Rudolf Ischer). — Nach-
richten.

Festschrift für Berthold Litzmann zum 6o. Geburtstag.
Im Auftrage der literarhistorischen Gesellschaft Bonn,
hrsg. von C. Enders. -517 S. 8". (Darin: C. Enders,
Schillers Führerschaft im devitschen Geistesleben. — P.
Hau kam er. Zur Genesis von Goethes Wahlverwandt-
schaften. — E. Beneze, .Schiebelers .,Muse'' vmd Goethes
„Zueignung". — H. Berendt, Goethe und Schelling.

—

F. Oh mann. Kleist und Kant. — P. Beyer, Ueber
Vokalprobleme und Vokalsymbolismus in der neueren
deutschen Lyrik. — E. M icheisen- Krause. Lucifer.

Das Probier» seiner Gestalt bei Ricarda Huch, Ibsen und
Imuiermann. — AI. Pache. Der Strvienseestoff im
deutschen Drama. — H. S aedl er, Die Urform von Heines
„Nordseebildern". — H. Devrieut, Wie Otto Ludwigs
„Erbförster" den Weg zur Bühne fand. — E. Bertram,
Nietzsches Goethebild. — E. Sulger-Gebing, C. F.
Meyers Gedichte aus dem Gebiet der Antike. — K. Rick,
Gottfried Kellers Alte Weisen. — H. Keim, Tat und
Leben als Pi'oblem in der Literatur der Gegenwart. —
M. Zobel von Zabeltitz, Die Natur bei Stefan George_

Zs. für deutsche Mundarten. 1920, 1/2: Deutsche Muiid-
arteuforschung und -dichtung in den .lahreu 1917 und
1918. — E. Schwartz, Zur Kenntnis der bayerischen
Mundart in Ungarn. — G. G. Klocke, Die nieder-

ländische Mundartenforschung. — Bespi-echungen ; P.
Diels, Das wendländische Platt (E. Kück). — E. Kück,
Zur Volkssprache des Lüneburger Landes (Teuchert). —
E. W. Selmer, Sprachstudien im Lüneburger Wendland
(Teuchert).

Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprach-
forschung. 1920: Fr. Techen, Beisteuer II zum mnd.
Wörterbuch. — Oskar AVeise, Beiträge zur nieder-

deutschen Woi-tbildung (Gebilde mit dem Ablaut u:a;
Lautmalende Zeitwörter auf -eien und auen; Nick-

köppen, mit dem Kopfe nicken und Verwandtes; Um-
stellung der Wortstämme einer Zusammensetzung; Die
Verba auf -stern; Das verkleinernde Suffix -ken). —
W. Seelmann, Grammatische Reimstudien an Pseudo-
Gerhard (Die ä-Reime: -he(i)t, -he(i)de im Reim; Mnd. (!•

luid ei; Mnd. ö). — Ders., Altsächsische und mittel-

niederdeut.sche Diminutive. — G. Bebermeyer. Murne-
rische Nachtmusik. — H. Klenz und W. See 1 mann.
Zur Brinkmann -Forschung. — W. Seelmann, St.

Laurentius. Mnd. Gedicht des 13. Jahrhunderts. — R.
Sprenger, Zum Drenther Landrecht von 1412. — Chr.

Walther, Zur Gander.sheimer Reimchronik. — An-
zeigen ; Bilderhandsohrift des Hamburgischen Stadt-

rechts. — Erik Booth. Westfälische Psalmenüber-
setzung. — Kl. Groth, Peter Kunrad, hrsg. von C.

Borchling. — 0. Schutt. Schriftsprache in Flensburg. —
W. Stammler, Geschichte der niederländischen Literatur.

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde,
38, 3: P. Leendertz jr., Middeleeuwsche afschrijvers

en vertalers. — H. C. M. Ghijsen, Eenige werken van
Wolff en Deken beschouwd in hun beteekenis voor de
kennis van Betje Wolffs persooulijkheid. I. Het Ge-
schrift eener bejaarde Vrouw. II. Mijne üitspanningen.
III. Het oeconomisch liedje „Die dankbaar is, is blij". —
J. Verdam, üit Goudsche rechtsbronnen. — .\.

Schillings, Een atlas opoesten. — 39, 1 en 2: Jan
de Vries, Het epos van koning Bother. — .lohannes

Bolte, Zur Schwankliteratur des 16. und 17. Jahrb. -

P. Le^endertz jr., Ontcliven — Blam. — Voor de

vuist. — Inridich. — Baren. — Begrijp, Begripen. —
Gaerleger. — Catte.— Falikant— minder bekende woorden.
— H. Hooghiemster, Onjuiste toepa.ising v. d. vak-

termen .Debet" und „Credit". — G. W. Holthuis.
Twee onbekende gedichten van Starter. — G. Kalff,
Het prosa in „Marieken van Nimweghen". — J. W.
M ulier, Aernouts en Everaerts broederen. — H.
Beckering Vinckers, Enige aantekeningen bij Dr.

Stoetts „Nederl. Spreekwoorden Uitdrukkingen en Ge-
• zegden". — W. de Vries, o en 6 bij Vondel. — De
t-vormen bij „nieuw". — G. J. Boekenoogen, Arbeids-

loon.

Arkiv för Nordisk Filologi 37, 3—4: Erik Brate, Run-
radens ordningsföljd. — Helmut de Boor, Die faeroischen

Dvörgamoylieder. — Axel Kock, Tillägg om färöiska

stohvKiijjar, stoltmoi/jnr. — E. H. Lind, Nordiska per-

sonnamn. Strödda iakttagelser och tolkningsförsök. —
Hugo Gering, Öttarr heimski. — Finnur Jönsson
Nekrolog över Kr. Kälund. — Rolf N ordenstreng-
Anmälan av „Norroeua dikter tolkade av Axel Ake'''

blom I—11". — Hjalmar Lindroth, Anmälan av „Otto

Jespersen, Nutidssprog hos hörn og voxne". — Sven
Gren Broberg. Bibliografi för 1918.

Danske Studier, 1920, Heft 1 : H. F. Feilberg, Vandrendo
.Eventvr. — H. Grüner Nielsen, Odderhuset. — V.

Br«ndal, Danernes Navn. — Kultur og Folkemiuder.

Merc om den danske Jens og hans Sprog — Nordfynsk
Bondeliv — Af Bindestuens Saga— Gamle Bonderegier.—
1920, 2: Vilh. la Tour, Lejrestudier. — Marius Kri-
stensen. Nogle Synspunkter for Dialektstudiet. — G.

Br0chner-Morte'nsen. Lidt kobenhavnsk Forbryder-

si)rog. —Kultur ogFolkeminder: Fra„Oplysningstiden" —
Fra ""Ods Herred. — Fra Sprog og Eitteratur: Gammel
Livsvisdom — Knytlingasagas — Stednavne — Ikke bände.

Anglia XL1\', '.'> Allardyen Nicoll, Sceuery in Restoration

Theatres. — Victor Lang hans, Chaucers .inelida and
Aroite. — Ernst A. Kock, Interpretationsaud Emendations
of earlv Englisli T(;xt,s. VII. — Helene Richter, Die
philosophische AVoltanschauung von S. T. Coolridgc und
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ihr Verhältnis zur deutschen Philosophie. — 0. B.
Schlutter. Weitere Beiträge zur ae. Wortforschung. —
XLIV, 4: Helene Richter. Die philosophische Welt-
anschauung von S. T. Coleridge und ihr Verhältnis zur
deutschen Philosophie. (Schluss.) — Ailardyce Nicoll.
The Origin and Types of the Heroic Tragedv. — Victor
Langhans, Hugo Langes Artikel in Anglia N. F. 32,
S.213. — F. Holzhausen. Zu altenglischen Dichtungen.
1. Zu den ßätseln. 2. Zum Andreas. °. Daniel. 4. Exodus,
•"i. Satan. 6. Verse vom Walfische. 7. Zur jüngeren
(ienesis. 8. Cynewulfs Crist. — Ders., Zu den mittel-
englischen medizinischen Gedichten. — Hugo Lange,
Die Sonnen- und Lilienstelle in Chaucers Legendenprolog.
Ein neuer Beweis für die Priorität der F-Redaktion. —
E. Fonenkel. Bemerkung. — Otto B. Schlutter. Zu
den Leidener Glossen.

Anglla, Beiblatt 31. 10. Oktober 19'?0: Coleridge, Bio-
grapbia Literaria, Chapters I— 1\'. XIV—XXII; Words-
worth. Prefaces and Essays 1800— ISl-*!. Ed. bv George
Sampson (Hübener). — Shaw, Three Plays for Puritans.
The Devil's Disciple, Caesar and Cleopatra. Captain
Brassbound's Conver.sion; Shaw. John Bull's Other
Island, How He Lied to Her Husband, Major Barbara
(Caro). — Richter, Grundlinien der Wortstellungslehre
(Western). — Arns. Das Herz des Feindes. Eine Aus-
wahl englischer Gedichte aus der Kriegszeit, ins Deutsche
übertragen (Fischer). — Blau, Zu Chaucer's ,.T.ale of

Sir Topas". — Liebermann. Der Ausdruck leet. —
31, 11. November 1920: Gabrielson, The Earliest
Swedish Works on Englisch Pronunciation (Hörn). —
Zupitza, Alt- und mittelenglisches ITebungsbucli. 11.,

unter Mitwirkung von R. Brotanek und A. Eichler be-

arbeitete Axiflage herausgegeben von J. Schipper (Holt-
hausen). — ntto. Die Grundlegung der Sprachwissen-
schaft ((^'aro). — .Tost, Zur Textkritik der altenglischen
Soliloquienbearbeitung.

English Studies IL No. 11. Oktober 1920: H. Logeman,
Air Songs. — E. Kruisinga, A Historv of English
Lawcourts II. — A. G. van Kranendonk, Notes on
Modern Engli.sh Books. VIII. .\ Memoir of Samuel
Butler. — Reviews: F. van T i e g h e m . Ossian, et l'Os.sia-

nisme dans la litterature europeenne au XVIII'' siecle

(J, Prinsen). — H. Huscher, Studien zu Shelleys Lyrik
(A. G. van Kranendonk) — G. Vogel, Tbackeray als

historischer Eomanschriftsteller (W. van Maanen). —
Coleridge. Biographia Literaria. chapters I— IV,
XIV—XXII; Wordsworth, Prefaces and Essavs on Poetry
1800—1815; Edited by George Sampson, with Introductory
Essav bv Sir Arthur Quiller-Couch (R. W. Zandvoortl. —
The Chapbook. A Montbley Miscellany. Publ. by The
Poetry Bookshop. Numbers 11—14 (W. van Doorn).

Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft 66:

\V. Jürgens, Die Inszenierung von .Shakespeares Lust-
spielen. — A. Ludwig, Nietzsche und Sbakes)1eare. —
E. Kilian, „Mass für Mass" als deutsches Bühnen-
stück. — A. Leitzmann. Karl Lachmann als Shake-
speare-Uebersetzer. — W. Keller, Die Anordnung von
Shakespeares Dramen in der ersten Folioausgabe. — J.

llirschberg, Shakespeare-Anmerkungen eines Augen-
;irztes. — W. Keller. Der Schluss von Shakespeares
..Troilus und Cressida". — J. Hirschberg, The Valley
(Winter's Tale 2, 3, 1001 — 0. Walzel, AVilhelm
Creizenach. — W. Keller, Friedrich Frhr. von AVesten-
liolz. — E. Rosenfeld, Joseph Kohler. — BUcherschau:
W. Keller über 0. Walzel, Die künstlerische Form des
Dichtwerks; Wechselseitige Erhellung der Künste; 0.

Hastenplug, Ueber das Tragische: Shakespearoan
Studies by Members of Columbia University; B. Croce,
l^a critioa. fascicolo shakespeariano; E. G. L.awrence,
Sideligbts on Shakespeare: H. B. Spraguc, Studies in

Shakespeare; L. L. Seh ück i iig. Die Charakterprobleme
l)ei Shakesjieare; .A. W. Crawford, Hamlet an Ideal
Priiice, and other Essays; Eimer E. Stoll, Hamlet;
H. D. Grey, The Original Version of Love's Labours
Ijost; K. Steinhäuser, Die Echtheit von Shakespeares
l'ericles; G. Bordukat, Vers und Prosa in den Dramen
Shakespeares; R. Brooke, John Webster; O. Hinze,
l'en Jonson's Namengebung; .1. M. Galvez, Guevara
in England; G. Sei bei, Bacon versus Shakespeare. —
E. Rosenfcld, über J. Köhler, Shakespeare vor dem

Forum der Jurisprudenz. — M. Rieder, Friedrich Halms
Bearbeitung von Shakespeares ..Cynibelin" 1842. — H.
Richter, .,Macbeth'' im Burgtheater. — A. Brandl,
„Hamlet" und „.Julius Caesar" im Grossen Schauspiel-
haus. — E. Mühlbach. Statistischer Ueberblick über
die Shakespeare-Aufführungen von 1919.

Zs. für romanische PhilologJsLXL. •>: E. Gamillsch eg-
Französische Etymologien II. — M.L.Wagner, Juden-
spanisch-Arabiscbes. — A. Stimmin g.Die Entwicklungs-
geschichte der Destruction de Rome. — A. Kolsen,
Altprovenzalisches. — W. Mever-Lübke, Zu Zs. 40,

329 (noel). — H. Schuchardt, Bvnftte. Bovrgin. Jil.-

Soiiihn. Ital. i-ififo, fisyo, vi'sro munter, lebhaft, hurtig. —
A. Zauner, Zur Geschichte der Labialen und Palatalen
im Französischen. — M. L. Wagner, Sard. Kevahvra
„Freitag". — Ders., Altpisan. mocfohiVo alog. mnecuhellu
„Bestechungsgeld", altkat. monohell „Wechselgewinn". —
Besprechungen : .\. H ä m e 1 . Beiträge zur Lope de Vega-
Bibliographie. — C. Appel, Sohultz-Gora, Provenzalische
Studien T.

Beihefte zur Zs. für romanische Philologie 69' Paul
Scheuermeier, Einige Bezeichnungen für den Begriff
nöJihin den romanischen Alpendialekten Cbalma.spelunca,
crypta. *tana. *cubulum). Ein wortgeschichtlicher Beitrag
zum Studium der alpinen Geländeausdrucke. IX. 132 S. 8°.

Abonnementspreis M. 20; Einzelpreis M, 24.

Romanische Studien. Hrsg. von E. Ehering. Heft 17 u. 18.

Berlin. Ehering. 1920. 8". Inh.: (17.) R. Oehlert,
E. Zola als Theaterdichter, mit einer Einleitung über
den Naturalismus im französischen Drama. 14.5 S. M. 10.—
(18.) D. Schweiker, Syntaktische Studien über den be-

stimmten Artikel bei konkreten Gattungsnamen im Fr.in-

zösiscben. XXI \'. 289 S. M. 18.

Archivum Romanicum IV, 2: Aprile-Giugno 1920: M.
Catalano, La „Dama del Verzü". Cantare del secolo
XIV. — Riccardo Gatti, Piccolo vocabolario jesino.

—

Guido Vitaletti. L'autore del _Grillo medico". Poemetto
popolare del sec. XVI. — G. Bertoni, Appunti etimo-
logici italiani. — Ders., Intorno al „Planh" di Bertran
Carbonel. — Ders.. Basso della Penna. — ßesprechungen:
Jos. Anglade, Poesies du troubadour Peire Raimon
de Toulouse (G. Bertoni). — H. Hauvette, Boccace.

Etüde biographique et litteraire fP. Arcari). — Butlleti

de dialectologia catalana I—TV (W. v. Wartburg). — L.
Gauchat-J. Jeanjaquet, Bibliographie linguistique

de la Suisse romande II (G. B.). — F. De Saussure,
Le nom de ville d'Oron a Tepopue romaine (G. B.). —
C. Kohlfs, Ager. area, atrium. Eine .Studie zur roman.
Wortgeschichte (G. B.). — O, Keller, Der Genferdialekt
dargestellt auf Grund der Mundart von Certoux (G. B ).

—
R. Men en dez-Pidal. Discurso acerca de la primitiva
poesia lirica espaüola (G. B.). — C. Salvioni, Appunti
di toponoraa.stica Lombarda (G. B.). — H. Süssmilch.
Die lat. Vagantenpoesie des 12. und 13. .Tahrbvmderts als

Kulturerscheinung (Paul Rumpf). — E. Tappolet, La
survivance de „Diana" dans les patois romauds (W.
V. Wartburg). — E. Lerch, Die Verwendung des roman.
Futurums als Ausdruck eines sittlichen Sollens (G. B.). —
E. G. AVahlgren, Etüde sur les actions analogiques
reciproques du partait et du participe passe dans les

langues romanes.

RomaniaXLV, 179—180. Juli-Oktober 1919: E. Langlois,
Remarques sur les Chansonniers frani,;iis. — A. Jeanrov
und A. Langt ors, Chansons inedites tirtjes du manuscrit
franvais 2440(5 de la Bibliotheque nationale.— H.R. Lang,
The spanish „estribote". „estrambote", and related poetii

form.s. — G. Hu et, „Charlemagne et Basin" et les contes
populaires. — E, Droz. Notice sur un manuscrii
ignore de la Bibliotheque Nationale. — A. Pauphilet.
über Lot, Etüde sur le Lancelot en prose.

Revue les langues romanes LX, 7— 10; .T. Auglade,
I>es chunsons du troubadour Rigaut de Barbezieux.

Revue d'histoire litteraire de la France 27, 2. .Vvril-

Juin 1920: tj. Courtillicr. Ij'inspiration de „Mateo
Falcone". — Jean Giraud. D'aprcs Sapho. Variations

sur un thcme cternel. — C. Latreille, Un manuscrit
de Lamartine: le XL'' Eutretion du „Cours familier de
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litterature'". — Henri Potez, Deux annees de la Re-
naissance. {D"apre.s une oorrespondance inudite de Denys
Lambin). — A. Cherel, Atalie et le „pur amour". —
Eugene Ritter, Victor Cousin et le pasteur iMaiuiel. —
M. Henriet, Correspondance inedite entre 'Ihonias et

Bartlie. 1759— 17Si. i^Forts.). — H. \'aganay, L'acte
de naissance du mot „patrie". — Comptes rendus: M">^
Ij. Vincent, La langue et le style rustiques de tieorge
Sand dans les romans champetres (E. Mayuial). — Gilbert
Chinard, L'exotisme americain dansTo-uvre de Chateau-
briand (Louis Hugo). — C. E. Vaughan, The political

Writing.s of .Jean-.lacques Rousseau edited irom original
manuscripts and auinentic edinons (.\lbert Schinz). —
27, M. .Juillet-Septeniber 192U: P. Bonnefou, tscribe

sous l'Empire et sous la Restauration, d'apres des
documents inedits. — E. Angot, Mnn' Deshoulieres
et l'iiitrigue de Rocroy. — H. Bedarida, L'ne
nouvelle ae Matteo BanOello et la „Barberine" d'Alfred
de Musset. — H. Potez, Deux annees de la Re-
naissance, d'apres une correspondance inedite de Denys
Lambm. (i'orts.) — Fr. Lachevre, Claudme CoUetet.
apres la mort de (JuiliRume Colletet. Son second mariage.
Son ceuvre poetique. — li. Meautis, L'ne lettre ineuite
de Voltaire a Aioultou. — L. Le Lamare, Lettres
inedites de M™'^ de Beaumont a Chenedoüe. — P. B.,

Lettres inedites du Chevalier de Bouffiers. — A travers
les autographe:^. — Besprechungen: L. Vincent, George
.Sand et le Berry (D. Mornet;. — E. Ripert, La Re-
naissance Provenfale; La versification ae Fr. Mistral
(J. Madeleine).

Qiornale storlco della letteratura italiana LXXVI, 1/2.

Easc. 2k:ö i:i:7 : Er. Bioudolilio, ii Cauto degli Ipo-
criti. — E. Carrara, La BucoUca di Fausto iper una
recente edizione di P. F. Andreüui. — Pier Angelo
Meuzio, La preparazione al „Primato" e la dissertazioue
inedita sul „Progresso" di N'inceuzo Gioberti. — Rassegna
bibliografica: All). Corbellini, Guido Zaccagniui, Uino
da Pistoia. — Gioachino Brognoligo, E. Lonadoni,
Gaspara Stampa. V ita e opeie. IStoria critica della
letieratura itaiiana); G. A. Cesareo, Gaspara Stampa donua
e poetessa. — Boilettino bioiiografico: G. Gabrieli,
Intorno alle fonti oneutali della JJivina Coinniedia (M.
Fubmij. — E. \\ aiser, .'iLudien zur Weltanschauung der
Renaissance (V. Uianj. — C. Zacchetii, Lord Byron e
r Icalia (A. Porta). — B. Palagi, Giulio Cesaie nella
poesia drammatica italiana e strauiera (C. Levi). — S.

rissi, r ironia leopardiana. Öaggio critico-filosofico

(G. A. Levi). — Lers., Humour diaiugico leopardiano e

dramma manzoniano. (L drauima dell' uomo nel Leopardi
e il draninia d' uu uomo nel Manzonij (G. A. Levi). —
A.Visconti, il pensiero storico-giuridico di A. lUanzoni
nelle sue opere. i^tudio di storiografia giuridica del sec.
XIX (M. Ziuio). — f. L. Mannucci, Giuseppe Mazzini e la
prima fase del suo pen.siero letterario. JL, aurora di un
geruo (A. Momigliano). — N. 'i'onimaseo, Lell' ttalia.

Jjibri cinque. liitroduzione e note di G. Balsamo Crivelli
(V. Cian;. — M. G. Bartoli, Le parlate italiane della
Venezia Giulia e della Dalmazia. Lettera glottologica
a un collega transalpino; A. Tamaro, -Ua Veuetie
Julienne et la Dalmatie. Histoire de la nation italienne
sur ses frontieres orientales (1. Sanesi). — Aununzi ana-
litici: Fr. Lo Parco, Tideo Accianni umanista marohi-
giano del sec. XV, con sei Carmina e un Libellus inediti
della Biblioteca Ciassense di Ravenna e della Biblioteca
Vaticana (Vi. Ci.). — L. Valle, H Canzouiere di Ales-
sandro Storza, signore di Pesaro (C. Calc). — Remo
Malaboti, Lomizio Calderini (Secolo XV). Contributo
alla stona dell' tmanesimo (F. N.). — Armando V annini,
iN'otizie intorno alla vita e all' opera di Celso Cittadini
scnttoresenesedelsec. XV l(Vi.Ci.). — Michele Catalano,
La fondazione e le prime vicende del CoUegio dei Gesuiti
in Catania Li-jö—1.3(9 (A. Beil.). — Maria R. Filieri,
Antonio Bruni poeta mariuista leccese (A. Belloni). —
Eugenio Mele, Mas sobre la fortuna de Cervantes en
Itaiia en el siglo XVll (\i. Ci.). — S. Scandura, 11

pensiero pohtico di \ ittorio Allieri e le sue fonti (L. P. i.
—

-Viatteo Cerini, Vincenzo Monti. Note ed appunti (A.
Mom.). — Massimo L'Azeglio, I miei ricordi, con pre-
lazioue e note di Gustavo Balsamo-Crivelli (Vi. Ci.j. —
Giov. Batt. Zoppi, Manzoni e il determinismo nell' arte
(Vi. Ci.j. — Giuseppe Biadego, Per il VI Centenario

della morte di Dante .\lighieri (Vi. Ci.). — Pubblicazioni
niiziali: L. Chiappelli, I noini di donna in Pistoia
dair alto medioevn al secolo XIH (B. A. Terracini). —
Antonio De Pellegrini. Di Giacomo da .Sacile detto
Mammalucco (Vi. Ci.). — Angelo Sacchetti Sassetti.
Giuseppe Gioacchino Belli a Perugia (Vi. Ci.). — •\. Viglio,
U.si nuziali di Sainbughetto (Vi. Ci.). — Bindo Chiurhp,
A Udine nei giorni dell' offensiva austriaca (Vi. C). —
Comuuicazioni ed Appunti: L. Piccioni, Intorno al

un passo controverso del „Purgatorio'' dantesco. — \'.

Cian, Una chiosa castiglionesca. — E. Mele, Un „ein-

blema" dell' .-Vlciato e un „romance'' della fine del Cinque-
cento. — Necrologio: Domenico Bianchini (M. Pelaez.

Studi glottologici italiani VII: G. De Gregorio, Con-
tributi al Lessico etimologico romanzo con particolare
considerazione al dialetto a ai subdialetti sicluani : Pre-
fazione (S. Vil—XXVIII); Spiegazione delle abbreviaturc
piii importanti (S. XXIX—XXXIII); Lessico (S. 1—42S);

Glossario (S. 4-29 -4i'.-2).

Deutsches Dante- Jahrhuch , .5. Band. [Herausgegeben
von Hugo Datfner. Verlag von Eugen Diederichs in

Jena. M. 20|: Alfred Bassermann, Dante (Verse). —
H. Daffner, Dii- Xeue Deutsche Dante-Gesellschaft. —
Sofie Gräfin von Waldburg-Syrgenstein, An Franz
Xaver Kraus (Yerse). — Jos. Rohler, Dante und die

Willensfreiheit. — Alfred Bassermann, Dante-Ueber-
setzuiig. — Ders.. Der vierte und achte Gesang des
Paradieses. U ebersetzt und erläutert. — Karl Federn
und Engelbert Krebs, Zwei Beatrice-Studien. — A.
von Gleichen-Russwurm, Dante-Fuoruscito. — Hugo
Daffner, Die Tonkunst bei Dante. — Ders., „Nessun
niaggior dolore'' bei Rossini. — Aug. LeverkOhn, Auf
Bassermanns Buch: „Dantes .Spuren in Italien" (Verse). —
Allred ßassermann, Arles und das Wesen der land-
schaftlichen Dante-Spuren. — Hugo Daffner, Gleich-
artige Strafen in Dantes Hölle und in geistlichen Legenden.
Eine Anregung. — Paul Allred Merbach, Dante in

Deutschland. — Hugo Daffner, Goethe und Dante. —
Paul P o c h h am m e r , Dante als Schöpfer neuer Werte. —
Nachrufe: Für Paul Pochhamnier; Für Richard M. Meyer.
— H. Daffner, BUcherschau. — Dantes Paradies. Ueber-
setzt von Seligmann Heller.

Stud'idanteschi diretti da Michele Barbi I. 1920: M.Barbi,
La questione di Ijisetta. — N. Zingarelli, Le re-

miniscenze del „Lancelot". — P. Rajna, Arturi regis

ambages pulcerrime. -- M. Barbi, Guido Cavalcanti e

Dante di fronte al governo popolare. — P. L. R am b a 1 d i

,

Ancora un ritratto di Dante '.-'

Revista de filologia espaiiola 7, 1: R. Menendez Pidal,
Notas para el lexico romanico. — F. J. Sanch ez Cant 6n ,

Uu pliego de romances desconocidos de los primeros
aüos del siglo 1(5. — Fidelino de Figueiredo, o thema
don Quixote na litteratura portuguesa do sec. 18. —
Miscelänea. Notas bibliograficas. Bibliografia. Noticias. —
7, 2: Vincente Garcia de Diego, Etimologias espanolas.
— T. Navarro Thomas. Doctrina fonetica de .Juan

Pablo Bonet (1620). — Miscelänea. Notas bibliograficas. —
Bibliografia.

Revista Lusitana XXI, 1—4: Carolina Michaelis da
Vasconcellos, Introducfaü a li9ues de filologia portu-
guesa. — J. Maria Adriao, Retalhosde um adagiario. —
J. Leite de Vasconcellos, Amoistra de toponimia
portuguesa. — -^ug. C Pires de Lima, Tradifijes
populäres de san Tirso. — J. .J. Nunes, Textos antigos
portugueses. — J. Leite de Vasconcellos, Ex-libris

manuscritos. — Jose D. Ribeiro, Turquel folkloristico. —
Claudio Basto, Falardo povo. — Pedro d'Azevedo.

trovador Martin Soares e a sua familia. — J. Leite
de Vasconcellos, Enquisas onomatologicas. — Biblio-

grafia.

Literarisches Zentralblatt 35 : Ernst A n e m ü 1 1 e r , Schiller

und die Schwestern von Lengefeld (-tz-). — .56: S. B.

Liljegren, Studies in Milton (M. L.). — 37: Ernst

Westerlund Seim er. Satzphonetische Untersuchungen
(Heinilz). — A. Bettelheim, Neue Gänge mit Ludwig
Anzengruber (Edmund Haller). — 38: K. Brugmann,
V^ersohiedenheiten der Satzgestaltung nach Massgabe der

seelischen Grundfunktionen in den indogermanischen
Sprachen. — T. Spoerri, II dialetto della Valsesia
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(M.-L.j. — Louis Brun, Hebbel. Sa personnalite et son
teuvre Ij'rique (A. Streuber). — Hans Joachim Moser,
Geschichte der deutschen Musik von den Anfängen bis

üum Beginn des Dreissigjährigen Krieges (F. X.). —
;)9 : C. F. R e i n h o 1 d , Heinrich von Kleist. Menschen
in Selbstzeugnissen und zeitgenössischen Berichten (H.
Meyer-Benfey). — 40: Briefe von und an Malvida von
Meysenbug (M. K.}. — Dantis Alagherii De Monarchia
libfi III rec. L. Bertalot (Fedor Schneider). — 41 ; R. F.
Curtius, Die literarischen Wegbereiter des neuen Frank-
reich (Rudolf Raab). — Alte Lieder und Weisen aus dem
steyermärkischen Salzkammergute. Gesammelt und heraus-
gegeben von K. Mautner (Alfred Webinger). — 42: Heinz
Werner, Die Ursprünge der Metapher (J.). — S. Elkuss,
Zur Beurteilung der Romantik und zur Kritik ihrer Er-
forschung (Johann Cerny). — 43: Bibliotheca Schleh-
mihliana. Ein Verzeichnis der Ausgaben und Ueber-
setzungen des Peter Schlemihl. Von Philipp Rath.

Deutsche Literaturzeitung, Nr. 7/8: F. Schneider, Die
italienischen Vorbereitungen für die Dantefeier 1921. —
Briefwechsel des Herzogs-Grossherzogs Carl August mit
Goethe, hrsg. von H. Wahl, von Maync. — Nr. 9: R. F.

Arnold, Allgemeine ßücherkunde zur neueren deutschen
Literaturgeschichte, von Kaiser. — Gerkrath. Das
dramatische Meisterwerk des Protestantismus (Hamlet,
von Eichler. — Bonwetsch, Geschichte der deutschen
Kolonien an der Wolga, von Groos, — Nr. 12; Deutsch-
kunde, hrsg. von W. Hofstetter, von Streuber. — Nr. 14/lö

:

Spiess, Die dramatische Handlung in Goethes „Clavigo",
„Egmont" und „Iphigenie", von VVitkowski. — Nr. 16:

Scbeel, Martin Luther. Bd. 2: Im Kloster, von Baur.

—

Nr. 18: AV. Oehlke, Geschichte der deutschen Literatur,
von Biese. — Nr, 2:! 24: A. Debrunner, Das romanische
Heischefuturum. — Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft,
4 und .!>, von Enders. — W inkler. Französische Dichtungen
des Mittelalters, IL Marie de France, von Hubner, —
von Gleichen-Russ wurm, Ritterspiegel, von Stengel.— Nr. 27/28: Halldör Hermausson, Oatalogue of Kunic
Literature, von Neckel. — Pfalz, Suffigierung der
Personalpronomina im Donaubayerischen. — Reihen-
schritte im Vokalismus, von Jutz. — Dietschy, Die
,,Dame d'intrigue" in der französischen Originalk'omödie
des 16. und 17. Jahrb., von Heiss. — Nr. 29: Wies er,
Deutsche und romanische Religiosität. Fenelou, seine
Quellen und seine Wirkungen, von Sakmaim. —
Cassirer, Heinr. v. Kleist und die Kantische Philo-
sophie, von Volkelt. — Nr. 30: Engel, Shakespeare-
Rätsel, von Eichler. — Nr. 81/32: M. l^ehnerdt, Gian
Francesco Poggio. — Vollmer, Niederdeutsche
Historienbibeln und andere Bibelbearbeitungen, von
Bisch. — Ehrismann, Studien über Rudolf von Ems,
von Strauch. — Nr. 33 : W e i m a n n - B i s c h o f f , Gottfried
Keller und die Romantik, von Beyel. — Nr. 35/36:
Schrader, Reallexikon der igm. Altertumskunde, 2. Aufl.,
1. Lief., von Much.

Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissen-
schaften. Philos.-historische Klasse. Nr. 37: H. Schu-
I hardt. Exkurs zu Sprachursprung III.

Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften. Philos.-histor. Klasse. 1920, 2: Chr. B ar t h o

-

lomae. Zur Kenntnis der mitteliranischen Mundarten
(zur Etymologie von 0<ilt). — 1920. 3. Abb.: Frdr. Brie.
Exotiamus der Sinne. Eine Studie zur Psvchologie der
Romantik. 79 S. 8«. M. 4. — 7. Abb.: JK. v. Künss-
berg, Rechtsbrauch und Kinderspiel. Untersuchungen
zur deutschen Rechtsgesohichte und Volkskunde. .64 S. 8".

M. 3.40.

Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissen-
schaften. Philos.-histor. Klasse. 19.=). Bd. 2. Abt.; R.
Much, Der Name Germanen.

Bayerische Hochschulzeitung, Nr. 6; Helm, 0. Brennerr.

Zs. für Bücherfreunde. N. F. 12, 5'6; H. v. Müller,
Beiträge zur Bibliographie der deutschen Dichtung. IV.
Zu den sog Volksbücüern vom Dr. Faust. Mit sechs
Bildern. — H. Höhn, Ein Brief Heinrich Wackenroders
aus Nürnberg. — A. Schmiilt. Die Bibliothek Mosche-
roschs und ihre Kataloge. — G. Prochnow, Herzog
Carl August bei Bürger.

Zs. für Geschichte der Erziehung und des Unterrichts.
8. u. 9. Jahrg., 2: .S. Aschner, Basedow und seine
Freunde in Briefen. — Meyer, Robinson Cru.soe, von
Ullrich.

Der Wegweiser. Blätter für deutsche Volkserziehung
und Schulverwaltung I, 7/8: 0. Graf, Gottfried Keller
als Erzieher.

Philologus, 76, 12: A. Bauer, Der Einfluss Lukianus
von .'-Jamosata auf Ulrich vou Hütten.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum , Ge-
schichte und deutsche Literatur und für Pädagogik.
23. .lahrg. Heft 6 7: E. Maass, Goethes Elegien. —
G. Mayer, Heines Loreley.

Sokrates. Zs. für das Gyranasialwesen 8, 78; F. Adler.
Die doppelte Schlussfassung in Heinrich von Kleists
„Zerbrochenem Krug".

Berliner Philologische Wochenschrift 40, 32: Wolters-
torf f, über E. Lerch, Die Verwendung des romanischen
Futurums als .\usdruck eines sittlichen Sollens. — 40,33:
Wolff, über K. Müllenhoff. Deutsche Altertumskunde.
IV. — Meltzer. über K. Brugmann. Verschiedenheiten
der Satzgestaltung nach Massgabe der seelischen Grund-
funktionen in den indogermanischen Sprachen.

Wochenschrift für klassische Philologie -37, 3-5 —36 : N o h 1

,

über K. Müllenhoff. Die Germania des Tacitus. Deutsche
Altertumskunde I\'.

Zs. für die deutsch-österreichischen Gymnasien LXIX.
56; St. Hock über .7. Bleyer. Friedrich Schlegel am
Bundestage in Frankfurt a. M. — W. Wurzbach, über
K. Eberhardt, Ein Jahr in Paris. Skizzen und Kultur-
bilder.

Historische Zeitschrift 122, 2; W. Bauer, Das Schlag-
wort als sozialpsychische und geistesgeschichtliche Er-

I

scheinuDg. — P. Kalkoff, Erasmus und Hütten in

ihrem Verhältnis zu Luther.

Beiträge zur Geschichte, Landes- und Volkskunde der
Altmark, IV, 6: H. Matthies, Frühere altmärkische
Hochzeitsgebräuche.

Mitteilungen des Vereins für hamburgische Geschichte
38: M. G. Rosen b ach er. Die rntersuchung wegen der
,,Lieder eines Hanseaten"; Harry Heine & Co. — 39;

M. Rosenbacher, Heinrich Heines Vater.

Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft
Mark 26: J. v. Winterfeld, Das Cleppingsohe Speoulum
humanae salvationis. |— H. .1 e Hing haus , Der Name
Dortmund (ganz immögliche Deutung).

Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen,
Heft 37: Tb. Imme. Alte Sitten und Bräuche im
Essenschen. III. Nachbarschaftswesen und Totenbräuche.

Zs. für Heimatkunde von Coblenz und Umgebung, Sept.;

W. S. Becker, Aus der Coblenzei- Tlieatergeschichte
(1794— 1815).

Glück auf! Zs. des Erzgebirge -Vereins 40, .Tan.-Febr.

:

M e i c h e , Zur Deutung der Ortsnamen : Gelenau.
Zschopau.

Jahrbuch des historischen Vereins für [Sördlingen und
Umgebung \'II: G. Grupp, .Vus dem religiösen Leben
des Rieses im Mittelalter. 14: Heinrich von Nördlingen.

Archiv des Historischen Vereins für Unterfranken und
Aschaffenburg, 61: S. Seh netz, Zum Namen „WOrz-
burg".

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt
Nürnberg, Heft 23; Th. Hampe. Volkslied und Kriegs-
lied im alten Nürnberg.

62. Jahresbericht des Historischen Vereins für Mittel-

j

franken (1916,. 1917, 1918): B. Kurz, Wolframs eschen-
bach.

Hessenland. Zs. für hessische Geschichte, Volks- und
Heimatkunde. Literatur und Kunst 34, 15 16: W.Deetjen,
Aus Dingelstedts Sturm- und Drangperiode.

Quartalblätter des Historischen Vereins für das Oross-
herzogtum Hessen VI, 13; J. R. Dieterich, Grosshessen
oder Rheinfranken ?

, Hanauer Geschichtsblätter, 1919: R. Siebert, Hanauer
Biographien aus drei .Tahrhunderten (darin u. a. J. und
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AV. Grimm. Karl v. Glinderode, K. Gutzkow, Moscherosch.
I.'. Siiimller, ganz kurze Lebecsbilder).

Pfälzisches Museum 37, 1—3: Fr. Heeger, Heilmittel
und Heilliräuche im Pfälzer Volk.

Blätter aus der Markgrafschaft, 1919: K. Herbster^
Die Berufssprache des oberrheinischen Fischereigewerbes'

Schriften des Vereins für Geschichte und Natur-
geschichte der Baar und der angrenzenden Landes-
teile XIV: G. Tumbült, Der Fund von Hintschingen
in seiner wissenschaftlichen Bedeutung. (Alemannengrab
von 6:'0 bis 640 mit christlichem Kreuz.»

Carinthia 109. 1—3: M. Wutte, Deutsche und Slowenen
i7i Kärnten.

Zs. der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Nr. 1'2:

O. Baschin, Die Erdkunde in Dudens "Wörterverzeichnis.

Mitteilungen des Vereins für Sächsische Volkskunde
und Volkskunst 3 und -1: C. Müller, Vouj lieben Essen
im Gebirge. — W. Schlosser, Osterbrauch und Oster-
glaube.

Zs. des Vereins für rheinische und westfälische Volks-
kunde, 1918: J. Dill mann, Gubbse, ein in Johren
(Hunsrück) vergessenes Kinderspiel. — T. Glunz, Sagen
aus dem Flussgebiet der Hönne. — Th. Imme, Die
Nachbarschaften im Bereich des ehemaligen Stiftes Essen
mit einer Einleitung über die alten Gilden und Nachbar-
schaften überhaupt. — .J. Müller, Der Bauer im Spiegel
des rheinischen Sprichwortes; Todvorbedeutungen; das
Sauspiel in den Rheinlanden. — O. Schell, Sonne, Mond
und Sterne im Glauben des Bergischen Volkes; Volk und
Witterung im Bergischen ; Etwas vom Essen und Trinken
im Bergischen. — K. "Wehrhan, Volkskunde des lippischen
Zieglers.

Wiener Zs. für Volkskunde XXV: A. Haberland t,

Vor- und frühgeschichtliche ü eberlieferungen im Volks-
besitz der Gegenwart.

Archiv für Geschichte der Philosophie 33, 1 und 2:

E. Barth el. Das Verhältnis der .Schopenhauerschen zur
Goethescheu Farbenlehre.

Philosophisches Jahrbuch der Görresgesellschaft o3, ?,-.

X. Dyroff. Dante und Pietro tl'Albano.

Anthropos XII— XIII, h-G: "W. Oehl. Elementare "Wort-
schöpfung.

Lutherana II. Zweites Lutherheft der Theol. Stud. und
Kritiken, 3 4: .1. Meyer, ,,In Gott" und „an Gott glauben"
als Verdeutschung des credere in deum bei Luther. —
Iv. Franke. Luthers Fabel vom Löwen und E.sel in

ihrer politischen Bedeutung.

Zs. für Völkerrecht XI, 4: "W. Sauer, über .Jos. Kohler,
Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz.

internationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst
und Technik 3: M. .1. Wolff , Karl Vosslers „Dante". —
A. Hansen, Goethes Arbeiten zur Mor])hologie. — T.

Niedner, Könige und Skalden in der Heimskringla.

—

Dr. Dal mann, Das zweite Jahr des Nordischen Instituts

der Universität Greifswald. — .5; M. .1. Wolff, Lope
de Vega.

Hreussische Jahrbücher. Juli: K. K. Eberlein. Der
junge Fontane. — .^ug.: Th. X. Meyer, Die deutsche
Poesie und die neue Zeit.

Konservative Monatsschrift, Heft 12: <
'. Dam mann,

Gustav Freytag und Bismarck. — 13: M. Escherich,
Die Darstellung der Nacht in Kunst und Literatur. —
2il'Jl: H. Schneider. Fhlands Romanfragmente.

Historisch -politische Blätter, (50 1—3: X. Buk,
Kumianuel Geibel und das Neugriechentum.

Das Inselschiff I. (i: M. Heck er, Wie Goethes Geburts-
tage gefeiert wurden.

Literarisches Echo 23: E. Lerch, Lafontaine (aus .\nlass
von \'o.sslers Buch.)

Dresdner Anzeiger, 29. .Xuij.; V. S(;huniann. Sprache
des Ijui'hgowerbes.

Literaturblatt. Beilage zur Frankfurter Zeitung, Nr. 19,

12. Sept. 1920: M. Friedwagner, Die Ethik und das
Futurum. (Aus Anla.ss von E. I,erch, Die Verwendung
des romai). Fufurum.s als Ausdruck eines sittl. Sollens.)

Beilage zum Karlsruher Tageblatt, 1. -Vug.: K. Obs er,
.Aus Job. Peter Hebels N'erlassenschaftsakten.

Det Kgl. Danske Vldenskabernes Selskab. Historisk-
filologiske Meddelelser IL 8: Ohr Sarauw, Goethes

Faust i Aarene 1788-1789. — IIL 1: Kr. Nyrop, Etudes
de grammaire franyaise 6. Analogies syntaxiques. 7. Con-
taminations syntaxiques. 8. Neologismes. 9. Monier le

coup. 10. Une Question d'accord).

Svensk Humanistisk Tidskrift, 1919, 1: Erik Traua,
Härledningen av garvon. — 2: Erik Brate, Bökstens-
tolkning. — 4—6: R. E. Zachrisson, Arkaistiska
former och konstruktioner i litterär nutidsengelska.

The Athenaeum 4692; Besprechung von H. D. Sidgwick,
Dante. — 4694: Besprechung vonB. Croce, Carducci.

Museum XXVII, 7: S. Singer, Wolframs Willehelm. —
Gautier d'Aupais, ed. E. Faral. - La Chanson d'.-Vsprc-

mont I, ed. L. Brandin. — 8: C. B. van Haeringen,
De Germaanse inflexieverschijnselen phoneties beschouwd.
— H. Hecht. Robert Burns. — H. Grüner Nielsen,
Danska Viser IV, 2. — K. .Sneyders de Vogel, Syntaxe
historique du frangais. — Jac. van Ginneken, Gelaat,
Gebaar en Klankespressie. — 9: J. J. Salverda
de Grave, Italie's Letterkimde. — 10: F. Wahnschaffe.
Die syntakt. Bedeutung des mhd. Enjambements. —
11—12: H. .J. E. Endepols. Die Historie van Sunte
Patricius Vegevuer. — .1. Prinsen, G. X. Bredero. —
E. Rooth, Eine westfäl. Psalmenübersetzung. — W.
van Eeden. De overlevering van de Hallfredar saga. —
A. A. Fokker, Spaansch-Nederlandsch Woordenboek.

Leuvensche Bijdragen XII, 1: L. Simons, Waltharius
en de Walthersage. (Forts.). — XII, 2 : J. D u p o n t

,

Het Dialect van Bree. — Tiemijer. Klankleer der ge-
dicliten van Willem van Hildegausbergh, von Franssen.

Le Moyen Age XXI, Jan-Juni 1919: Th. Ferre, L'idee
de patrie en France de Clovis a Charlemagne. — .Juli-

Aug.: Huet. .\mis et .Amiles; les origines de la legende.

Revue du Seizieme Siede VI, 3—4: E. Besch. Jacques

Tahureau. iSchl.). — .1. Bouleuger. I-^tude critit|ue

sur les redactions de Pantagruel. — H. Clonzot, Re-
marques et objections sur quelques points de la vie

de Rabelais. — .1. P lattard, .\ propos de maitre Pihourt
et de ses heteroclites. — H. Clouzot, Le Christ

de Germain Pilon a l'eglise Saint-Paul. — Notes pour
le commentaire de Rabelais. — (.'oraptes-rendus.

Bulletin du bibliophile et du bibliothecaire. 15. 11—15. 12.

1919: Maurice Henriet. Thomas et ses arais, lettres

inedites. (Forts.)

Revue de l'enselgnement franfais hors de France XVII, 2:

H. Hauvette, A propos du sixieme centenaire de la

mort de Dante.

Etudes. Revue fondee par des Peres de la Compagnie
de Jesus. 5. 1. 1920: Louis de Mondadon, Les dernieres

annees et la folie de Jean-Jacques Rousseau. — 5. 2. 1920:

Lucien Koure, ..Le Genie du Christianisme" en 1920.

—

Pierre Lhande. Benito Perez Galdos, I. L'liomme. —
20. 2. 1920 : Pierre L h a n il e , B. Perez Galdos. IL L'onivre.

La Revue des deux mondes. 1. 3. 1920: G. Lanson,
Le centenaire des „Meditations'". — 15. 3, 1920: H.

de Balzac, Lettres ä l'Etrangere, nouvelle serie. —
Fidus. Silhouettes contemporaines: M. .loseph Bodier. —
Alfred Rebelliau. La correspondance de Bossuet.

V. Bossuet et Paul Ferry. — 1. 4. 1920: A. BeUe.sort,
Pour le sixieme centenaire de Dante: Dante et Mahomct
(aus Anlass des Buches von .-Vsin Palacios).

Mercure de France. 1. 1. 1'.I20: Jean Ajalbert, Le.s

Troubadours d'Auvergne. — Guy dePourtales, In-

trigue epistolaire de Beruardin de Saint Pierre: fragment.s

inedits et lettres a Rosalie de Omstant. — 15. 1. 1920:

G. A. Peronnet, L"..Education sentimentale" et les

evenements contemporains. — Fran(,-ois de ('urel, Sou-

venirs sur Carl Spitteler. — 1. 2. 1920: .Maurice Barbcr,
Encore un plagiat de Stendhal: les ..Memoires d'un,

Touriste". — 15. 2. 1920: Leon Deff oux et Emile Zavie,
Emile Zola ou „Je jette le gant". — 1. 8. 1920: Ernest

Reynaud, Le SymbolismecsotOriquc. — J. (.'a zcs, Voltaire

inventeur des tanks.
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La Minerve fran^aise. 1. 1. 1920: Ferd. Crohin, Stendhal
plagiaire de Merimee. — 1.5. 1. 1920: Ch. Vellav, La
Genese de ..L'Esprit des Lois". — 1. 2. 1920: Gonzague
Truc, De quelques deformations de l'art litteraire.

Revue de Paris. 1. 1. 1920: .Jean-H. ~S\ ariejol, Catheriue
de Medicis. — LS. 1. 1920: Albert Cassaene, Chateau-
briand ä Gand. — 1.5. 2. 1920: Antoiiie Albalat. Emile
Faguet intime.

La Revue fiebdomadaire. SI. 1. 1920: Andre Chaumeix.
I/anniversaire des ,.Meditations''. — 6. 3. 1920: Andre
Hallays. M""-» de Sevigne. 1. L'esprit de M"'^' de Se-
vigne. — Vi. 3. 1920: Dass. IT. Comment eile aimait ses
amis. — 20.3. 1920: Dass. III. Comment eile aimait ses
eufants. — 27. :!. 1920: Dass. IV. La cour et le roi.

Le Correspondant. 2.">. 1. 1920: Marius Andre, Perez
(ialdos: la place de son ceuvre dans la litterature
espagnole. — 10. 3. 1920: Andre Bellesort, Chateau-
briand en Amerique: la sincerite du vovageur, la portee
<le son leuvre. — A. Masseron, Pour le prochain
.iubile de Dante. — 2.5. 3. 1920: Paul Gruyer. l'At-
lantide du ..Pretre Jean", la description du fabuleux
royaume.

Academie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe
lies lettres et des scieuces morales f politiques. 1919, 4:
H. Deleliaye. La legende de St. Eustache.

Rendiconti del R. Istituto lombardo di scienze e lettere
S. II. LIL 19—20: P. Sabbadini, 1 uomi locali del-
rElba.

Atti e memorie deila R. Accademia di scienze, lettere
ed arti in Padova N S. XXXV: A. Medin, Emile
Picot. — A. I'oratti. Le sculture del Purgatorio di
Dante.

Archivio storico lombardo XLVL P1 19. 4: E. Filippini,
Giovanni Campiglio ed i suoi scritti editi e inediti. —
F. Pas.'^ani. Postille inedite di Alessandro Manzoni.

Bullettino storico pistoiese XXII, 1. 20 niarzo 1920:
L. Chiappelli, I nonii di donna in Pistoia dall' alte
Medioevo al secolo XIII.

Miscellana storica della Valdelsa XXVIl, :i, 31 die. 1919:
<. Delli, un poeta dimenticato: Pietro Bagnoli san-
ininiatese 1727—1847. — E. Mancini, La Podesteria di
]'"ranfo Saccbetti a San Miniato.

Rivista di Filologia e di Istruzione classica XLVIII. 1:

B. Terrae ini, I'ier Enea (iiiarnerio.

Arte nostra. Rassegna d'arte e critica, Ferrara, I, 3,

17 marzo 1920: G. Bertoni, ,.Lodovico Ariosto" di
Benedetto Croce.

L'ArteXXIIL 3, maggio-giugno 1920: P. D'Ancona, Ur
codice ileir „Accrba" di Cecco d'Ascoli illustrato da un
ignoto lombardo del secolo XV.

NuGva Antologia 11.53: A. Chiappelli. Raffaello e il

l.eopardi il due grandi conterranei). — 11.54: U. Fleres,
11 sipario uel teatro shakespeariano. — 11-55: P. Bellezza,
Piflessi manzoniani in nn carteggio inedito. — llSö:
!'. Crispolti, A. Fogazzaro nella,,Vita" di T. Gallarati
.'^eotti. — 11.57: G. A. Cesareo. Ilrealisrno del Meli.

—

F. Ra.ina, Dante e i ronianzi della Tavola Rotonda
(Lancelot, Tristan, Perceval). — P. Misciatelli, La
eoscienza religiosa di Antonio Fogazzaro. — P.Rebora,
Traduttori e critici inglesi di Leopardi. — 16. 8. 1920;
.1. Del Lungo, Un periodico-parodia disegnalo da Giac.
Feopardi. — Gius. (rabetti, Hebbel e \Vagner nella
i'voluzione del ilramm:i todesco del secolo XIX. — 1. 9.

1920; Giulio Bertoni, Maria di Fraiicia. — Ireueo
Sanesi, La „Canzone di Legiiauo" di Carducci.

II Marzocco XXV, 18, 2 maggio; E. G. Parodi, Fonti
:irabo della „Divina Commcdia". (Aus ,\nlass von Asin
ralacii>s, La eseatologia musalnian;i en la Divina (jomedia.)
20. 16 maggio: G. Grtolani, II gianseuismo uer70u c

Scipione dei Ricci. - 24. 13 giugno: E. G. Parodi,
l/edizione delle opere di Daute per il sesto centenario. —
2.5. 2(1 giugno: F. Rajna, .losciih Bedier.

II Secolo XX.XJX, 4: G. Pighetti, George Sand e im
Muo protettore.

I.:i Rassegna XXVII, 5—6; A. Santi, La „burella" e il

..cucii liuuK-'. — E. Filippini, Per „la Musa" del
Frezzi. -^ A. PeUizzari, FiIii)po Bnmellesohi scrittore.

— A. Gandiglio. Discussioni critiche intorno all'Ecloga
XI" di Giovanni Pascoli. — R. Cristiani, I'na pustilla
al Tasso. — 0. Pierini, Una lettera di Vincenzo Gio-
berti per una edizione ravennate della ..Divina Comniedia".

Rassegna Nazionale XLII. 16 marzo 1920: F. Boffi,
L' isiiirazione poetica di Giovanni Marradi. — 16 aprile:

E. Levi. Maestro Antonio da Ferrara rimatore del
secolo XIV. (Fortsetzung) — IS. Belletti, Rileggendo
„Astichello" di Giacomo Zanella. — 1. maggio: G.
Checchia, La vita e T opera di Giosue Carducci in un
volume di nn critico francese (Jeanroy). — L. Pagano,
Reminiscenze del Chiabrera in una canzone di Giacomo
Leopardi. — 16 inaggio; B. Magni. .Sopra la ..Gerusa-
lemme liberata" di Torquato Tasso. — 1. giugno: M.
Foresi, A proposito di due sonetti inediti del Petrarca
e di una Madonna Laura di carne. — C. P e 1 1 i n a t i

,

.llpbonse De Lamartine e Aleardo Aleardi.

Rivista d'ltalia XXIII, 4: L. Rava, Ugo Foscolo gior-
nalista a Milano. — G. Toffanin, Zanella e Long-
f'ellow. — .5: E. Romagnoli, I canti popolari siciliani

e la musica greca.

II Qiornale d' Italia, 24 maggio 1920; S. De Chiara, Gia-
como Leopardi e il „tenebroso ingegno'".

Calabria letteraria I. 1 ; R. \'alensise, Perche secondo
Dante nel sorriso dell' uomo vi e bcllezza.

Qazzetta diOenova. Rassegna delTattivitä ligure, 1920,1:
Spigolando nella vecchia Gazzetta: Un giudizio sul
Manzoni. — 2: L. Valle, Un poeta carnascialesco
genovese: Paolo Foglietta.

La Critica XVUI. 1. 20 gennaio 1920: B. Croce, Cor-
neille. I. Critica della critica. II. L' ideale ilel Corneille.
III. Meccanicitä della tragedia corneliana. IV. La poesia
del Corneille. — Ders., II ..Paolo Ucello" di G. Pascoli.
2. 20 marzo: B. (^. rooe, Note sulla poesia italiana e

straniera del secolo decimonono. VII. Werner. ^'III. Kleist.
-- B. Croce, La storiografia in Italia dai cominciamenti
del secolo decimonono ai giorni uostri. (Forts.) — G.
Geutile. Appunti per la storia della cultura in Italia

nella seconda meta del secolo XIX. IV. La cultura
tuscana. — 3. 20 maggio; B. Croce. La storiografia in

Italia. (Forts.) — B. C, Nuove recerche sulla vita e le

opere del Vico e sul vichianismo. (Forts.) — B. C. Un
napoletano comentatore di Dante. Raffaele .\ndreoli.

Pagine critiche 1, 1: V. Rossi. L'undicosimo cauto del

„Purgatorio".
Sulla Corrente. Rivista mensile di critica letteraria

(Napoli) 1, 2: E. Bartoli, Un poeta anonimo genovese.

L'Azione (Qenova) II, 1:35 l:i6, 16.,17. Mai 1920: F. E.
Morando. G. Carducci a Genova, Una lettera inedita
del poeta.

Athenaeum VIII. 1, gennaio 1920: A. Michetti, Di alcuui
epigi'ammi medievali su Roma. — C. Calcaterra, 11

„Re della fava". — F. Picco, Opere di Paolo Savj-
l.,opez. — 2, aprile 1920: R. Zagaria, Lettere di Vincenzo
Gioberti 1801— 18-52. — A. Sepulcri, über Meueghetti,
La latinita di Venanzio Fortunato.

Bilychnis IX, 4, Aprile 1920: F. Momigliano, I monieuti
ilel pensiero italianao (dalla Scolastica alla Rinascenza).

N cMi erscliieneue Bücher.

Bock, H., u. K. Weitzel, Der histor. Roman als Be-
gleiter der Weltgeschichte. Ein Führer durch das Gebiet
der histor. Romane und Novellen. Leipzig. Hacluneister &
Thal. (Lehrmeister-Bücherei Nr. 5.35-544.) VIII, 416 S.

8". M. 9.

Hartlebens, A., Bibliothek der Sprachkunde. 13Ü. und
131. Teil. Wien. A. tlartleben. kl. S». — Seidel, A..

Einführung in das .Studium der roman,/Sprachen. Ge-
schichte und vergleichende Darstelhms der romau.
Sprachen, o. J. |

l'X'O]. 131. Teil. .\V1, 176 S. Pappbd.
M. 10. - .Seidel, .\., S]irachlaut imd .Schrift. Eine all-

.gemeine llinführung in die Physiologie, Biologie und
(reSchichte der Sprachlaute und der .Schrift, nebst Vor-
schlägen für eine Reform der Rechtschreibung und ein

allgemeines liugidst. Alphabet. 130. Teil. o. J. 1 1920J.
Xll, 178 S. Pappbd. M. 10.
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Lukäcs, Georg, Die Theorie des Romans. .Ein geschichts-

philosoph. Versuch über die Formen der grossen Epik.

Berlin, Paul Cassirer. 1920. 170 S. 8". M. 12; Pappbd.
M. 16.

Theaterkultur. Volkstümliche Vortrage. Herausgegeben
von Walther Küchler. 1: W. Küchler, Libussa. Ein-

führungsvortrag zu der Aufführung des Grillparzerschen

Schauspiels. 28 S. 8". — 2: Sedlm aier. R., Sohönherr
und das österreichische Volksstüok. Einführimgsvortrag
zu der Aufführung von Glaube und Heimat. 23 S. 8°. —
3: Zillinger, W., Der Dichter des Wallenstein. Ein-

führungsvortrag zu der Aufführung von Schillers Wallen-
stein. 16 S. H". — 4: Fischer, W., Bernard Shaw in

seinen dramatischen Werken. Einführungsvortrag zu der

Auflührung von .,Der Arzt am Scheidewege", yu S. 8".

VVürzburg, Verlagsdruckerei.

Young, Karl, Ordo Racheiis. L'niversity of Wisconsin
Studies in Language and Literature. Nr. 4. Madison
lUlf). 6.5 S. 8". .50 Cents.

Abhandlungen, Germanistische, begr. v. Karl Weinliold,

hrsg. V. Frdr. Vogt. 51. .52. Heft. Breslau, M. it H.Marcus.
gr. «o. — Vogt-Terhorst, .\ntoinette, Der bildl. Aus-
druck in den Predigten Johann Taulers. 1920. VI, 171 S.

51. Heft. — Oswald, Der Wiener, hr.sg. von Gertrud
Fuchs. 1920. XXXI V, 64 S. 52. Heft. M. 10.

Archiv, Münchener, für Philologie des Mittelalters und
der Renaissance. Hrsg. v. (Prof.) Frdr. Wilhelm. 8. Heft.

München, G. D. W. Uallwey. 8". — Wilhelm, Frdr.

(Prof.), Zur Geschichte des 'Schrifttums in Deutschland
bis zum Ausgang des \'6. .Jahrb. 1. Von der Ausbreitung
der deutschen Sprache im Schriftverkehr und ihren

Gründen. 1920. VII, 58 S. 8. Heft. M. 8.

Baerwolf, W., Der Graf Essex im deutschen Drama.
Tüb. Diss. 82 S. 8°.

Beiträge zur schweizerdeutschen Grammatik. Im Auftrag
des leitenden Ausschusses für das sohweizerdeutsche
Idiotikon hrsg. von Albert Bachmann. Vi. Frauenfeld,

Huber & Co. 8". — Meinherz, Paul, Dr., Die Mundart
der Bündner Herrschaft. Gedr. mit Unterstützung der

Stiftung für wissenschaftl. Forschung an der Universität

Zürich. 1920. 13. X, 276 S. M. 12 -(- 100«'o T.

Bode, Wilh., Die Schicksale der Friederike Brion vor und
nach ihrem Tode. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. Pappbd.
M. 19.

Bouillier, V., Georg Christoph Lichtenberg (1742—1799).

Essai sur sa vie et ses ceuvres literaires, suivi d"un choix

de ses aphorismes; Paris, libr. Edouard Champion. 1914.

In-8, VllI, 2.50 p.

Boy-Ed, J., Charlotte von Kalb. Eine psychologische
Studie. 4.— 6. Tausend. Stuttgart, Cotta Nachf. 134 S. 8».

Mit 8 Abbild. M. 7: geb. M. 13..50.

Büchm ann, Georg, Geflügelte Worte. Der Zitatenschatz
des deutschen Volkes, gesammelt und erläut. von Georg
Büchmann. Fortges. von Walter Robert-tornow, Konrad
Weidling und Eduard Ippel. 26. Aufl., neu bearb. von
Bogdan Krieger. 3., unveränd. Abdr. Berlin, Haude &
Spener. 1920. XXXIV, 722 S. 8". Hlwbd. M. 60; Hldrbd.

M. 90.

Büchner, Anton, Judas Ischarioth in der deutschen
Dichtungvom Mittelalter bis zur Gegenwart. Freiburg i.B.,

E. Guenther. [Durch F. L. Herbig, Leipzig.] M. 18; geb.
M. 24; Vorzugsausg., Hpergbd. M. 40.

Hurgun, A., lie developpement linguistique en Norvege
depuis 1814. 1. Partie. Kristiania 1919. Vid.-selskapets

Skr. IL- Hist.-filos. Kl. 1917. Nr. 1.

Corssen, Meta, Kleists und Shakespeares dramatische
Sprache. Berliner Diss. VI. 74, S. 8».

Dahlerup, Verner, Forelfesninger over f0rste bog af

Jyske lov ved Jörgen Glahder. Kopenhagen 1920.

Dennert, Fr., Goethe und der Harz. Quedlinbm-g, Verlag
Harzer Heimatbücher. 184 S. 8". M. 12.

Deutschkundliche Bücherei. Leipzig, Quelle & Meyer.
8. 0. Lauf er, Deutsche Altertümer im Wandel der Jahr-
hunderte. 45 S. M.—.80. — Ders., Deutsche Sitte. 47 S.

M. 1.50.

Edda, Die, Heldenlieder, üebertvagen von R. J. Gors-
ieben. München-Pasing, Verlag Die Heimkehr. 129 S. 8".

Eeden, W. van, De overlevering van de Hallfreitar Saga
Verband, van de K. Acad. van Wetensch., afd. Lctterk.
nieuwe reeks XIX, 5. 1919.

Festgabe für Julius Kaftan zu seinem 70. Geburtstage.
Tübmgen 1920. 435 S. 8". [Darin O. Scheel. Taulers
Mystik und Luthers reformatorische Entdeckung.

Fischer, H., Schwäbisches Wörterbuch. 62. Lfg. » — Uiigild.
Tobingen. Laupp. Bd. VI, S. 1. — 160.

neueren Literaturgeschichte. Hrsg.
55. Band. Weimar , Duncker. 1920.
M. 6: Subskr.-Preis M. 5 -f 100 ".'o T. —
Die Chronologie der Novellen Hein-

Forschungen zur
von F. Muncker.
VIII. 126 S. gr. 8».

Inh.: K. Gassen,
richs von Kleist.

FranQois, Louise
Ein Briefwechsel.

M. 10; geb. M. 1.5.

von, und Conrad Ferdinand Meyer.
Herausgegeben von Anton Bettelheim.

2., verm. Aufl. Berlin und Leipzig, Vereinigung wissen-
schaftlicher Verleger. VI. 315 S. 8". M. 32; geb. M. 40.

F r a u e n 1 e b e n. Eine Sammlung von Lebensbeschreibungen
hervorragender Frauen. VI, XII. kl. 8". Bielefeld, Vel.
hagen & Klasing. Pappbd. je M. 8-t-80VT. — Höffner,
Jobs., Frau Rat, Elisabeth Goethe, geb. Textor. Mi-
5 Kunstdr. 3. Aufl. 186 S. 1920. XH. — Wychgram.
Jakob, Charlotte v. Schiller. Mit 5 Kunstdr. 3. Aufl
1920. V, 156 S.. VI.

Gerhard. Melitta, Die Bedeutung der griechischen Tragödie
für Schillers Dramen. Abschnitt 1 und Abschnitt 2. Kap. 1.

Weimar, Duncker. 63 S. 8". Diss. Berlin.
Goethe, Die Novellen von. Herausgegeben von Heinz
Amelung. Essen, W. Girardet. 467 S. 8". M. 18; geb.

^

M. 24.

Goethe. Joseph, Goethes erste grosse Jugenddichtung
wieder avtfgefunden und zum ersten Male herausgegeben
von Paul Piper. Faksimileau-sgabe. Hamburg, W. Gente.
XXX, 222 S. 8».

Goette, Rud., Kulturgeschichte der Urzeit Germaniens,
des Franfcenreichs und Deutschlands im frühen Mittelalter
(bis 919 n. Chr.). Bonn, Kurt Schroeder. 374 S. 8".

M. 33; geb. M. 40.

Götze, Alfred, Frühneuhochdeutsches Glossar. 2., stark
vermehrte Auflage. Bonn, A. Marcus & E. Weber. M. 15.50;

geb. M. 20.

Gundolf, Fr., George. Berlin, Bondi. 271 S. 8°.

Hau kam er, P., Zacharias Werners Schicksalsdrama „Der
vierundzwanzigste Februar". Essen, Fredebeul & Koenen.
Bonner Diss. 41 S. 8".

Haym. Rud., Die romant. Schule. Ein Beitrag zur Ge-
schichte des deutschen Geistes. 4. Aufl. Besorgt von
Oskar Walzel. Berlin, Weidmannsche Buchh. 1920. XH,
994 S, M. 30; geb. M. 40.

Held, Martin, Auf goldenen Spuren. Der Schauplatz von
Gottfried Kellers Novellen: „Die Leute von Seldwyla".
Ein Beitrag zum 30. Todestag des Dichters. Mit einer
Ansicht und einer Karte. Zürich, F. Sommer. 1920. 66 S.

kl. 8». Fr. 3.

Hellquist, Elof, Svensk etvmologisk ordbok. Heft 1.

Lund 1920.

Hoffmann. Kray er, E., Volkskundl. Bibliographie für
das Jahr 1918. Berlin u. Leipzig, Vereinig, wissenschaftl.
Verleger. XVIII, 127 S. 8».

Ihrig, Roscoe Myrl, The Semantic Development of words
for „Walk, Rvm" in the Germanic Languages. The L'ni-

versity of Chicago Press. VII, 168 S. 8". 75 Cents.

(Linguistic Studies in Germanic. Ed. by Fr. A. Wood'
VoL IV).

Isch,W'erner, Otto Ludwigs Erbförster. Diss. Bern. 152 S. 8°.

Jacobs, Montv, Ibsens Bühnentechnik. Dresden, Sibyllen-

Verlag. [Durch F. Volckmar, Leipzig.] M. 18; geb. M. 23.

J 6 n s s o n , Finnur, Islandske Lffisestykker med Forklaringer.

II. Kopenhagen.
Kämpfer, Aug. Herm.. Ein Führer durch Goethes Faust.

Halle, Buchh. des Waisenhauses. M. 3.60.

Kühnemann, Eugen, Schiller. 6., durchges. Aufl. 16. bis

19. Taus. München, C. H. Becksche Verlh. 1920. XVI,
558 S. 8». Hlwbd. M. 40.

Lindblad, Gösta, Abraham Sahlsledt och den svenska

substantivböjningen. Ett bidrag tili det svenska skrift-

spräkets historia. 8vo (25;<17). XVI, 265 S.. Lund,

Gleerupska univ.-bokh. i distr. Kr. 10.

Literaturdenkmäler, Deutsche, des 16. Jahrhunderts. 2.

Hans Sachs. Ausgewählt und erläutert von Julius Sahr.

2., verm. und verb. Auflage. Neudruck. Sammlung



1921. LiteraturWatt für gerffianlsclie und romanisclie Philologie. Nr. 1. 2. 68

Göschen. 24. 144 S. 80.-3: Von Brant his Rollen-

hagen. Brant, Hütten, Fischart sowie Tierepos uncl

Fabel. Ausgewählt und erläutert von .Julius Sahr. 2. .\uf I.

Neudruck. Sammlung Göschen. 3C. 1-59 S. 8*.

:Mavnc, Harry. Immermann. Der Mann und sein Werk

im Eahmen 'der Zeit- und Literaturgeschichte. München,

Beck. VI, 627 .S. 8^ M. 60.

Meinck, E.. Prof. Dr., Richard AVagners Dichtung Der
;

Ring des Nibelungen aus der Sage neu erlaut. 1. ieil.
,

Liegnitz, J. H. Burmeister, kl. S". 1. Das Rhemgold.

19-M. 121 S. M. 7..30.

Meisted, Bogi Th., Islendinga saga. Hl. '.. Kopenhagen.

IMörike, Eduard]. Eines Dichters Liebe. Eduard Mörikes

Brautbriefe. Hrsg. von Walther Eggert AN mdegg. Mit

2 A.bb (auf 2 Taf.). S.— 10. Taus. München. C. H. Becksche

Verlh. 1920. XIV, 18.5 S. 8». Pappbd. M. 12..50.

Mogk, E., Die deutschen Sitten und Bräuche. (Kultur

und Welt.) Leipzig, Bibliograph. Institut.

Monumenta Germaniae Historica inde ab a. Chr. D usque

ad a. MD. ed. sooietas aperiendis fontibus rerum ger-

manicarum medii aevi. (Neue Quartausg.) Scnptorum

rerum Merovingicarum tomi Vll pars 1 et 2. Hannover,

Hahnsche Buchh. — Passion es vitaeque sanctorum

aevi Merovingici ed. B. Krusch et W. Levison. 1919.

440S. (Tomus Vn, parsl.) M.44 -f 20'''oT. — D asselb e

cum Supplemente et appendice. 1920. X u. S. 441—902 mit

Taf. (Tomus VII. pars 2.) M. 168; auf Schreibpap. M. 2.d2.

Morsier. Emile de, Parsifal, de Richard Wagner, oul'Idee

de la redemption; suivi d'une etude sur la genese de

Parsifal. Preface d'Edouard Schure. 2" edition. Paris,

Fischbacher. LH, 79 S. .

Moser, Virgil, Die Strassburger Druckersprache zur Zeit

Fischarts (1.570-1.590). München. Virgil Moser. M. 13.

Musculus, A., Hosedjsevelen. Paa daiisk ved P. Palladnis.

1556. Udg. af Lis .lacobsen. Kopenhagen.
Neckel, Gustav, Die üeberlieferungen vom Gotte Balder.

Dargestellt u. vergleichend untersucht. Dortmund, Ir.

Wilh. Suhfuss. 1920. VII, 267 S. gr. 8». M. 20.

[Neu Dauer], Sechs Porträt(.s) nebst drey verborgenen),

darunter ein Bildnis Göthes nach Chodowiecki. Em
Kupferstich zwischen 1792 und 1806 geferdigt von Neu-

bauer in Frankfurt a. M. Neu gedr. und mit einem

Schlüssel vers. von Eduard Volkening. (1 T.af. mit 2 S.

Text.) Leipzig, E. Volkening. 1920. 8^ M. 1 -t- 100 »/o T.;

mit Taf. auf neuem Büttenpap. M. 1..5Ö -1- lOü "/o T.; auf

altem Büttenpap. M. 2..50 + 100 ";o T.

Neu haus, J., Det nordslesvigske .Sporgsmfd. Jena 1919.

Nibelunge Not, Der, in Auswahl u. mhd. Grammatik
mit kurzem Wörterbuch von W. Golther. 5., verm. u.

verb. Aufl. 1.5. Abdr. 196 S. Sammlung Göschen.

Norden, E., Die germanische Urgeschichte m Tacitus

Germania. Leipzig, Teubner. X, .50-5 S. 8». M. 30; geb.

M. 38. ^ , ^
Nor.ges Indskrifter med de »Idre Runer, udg. ved

Magnus Olsen. Bind 3. Heft 2. Christiania.

N o r s k e G a a r d n a v n e , udg. af 0. R vgh. Bind 12. N ordre

Bergenhus Amt, bearbeidet af A. Kjter. Kristiania 1919.

Oehlke, Waldemar, Die deutsche Literatur seit Goethes

Tode und ihre Grundlagen. Halle, Niemeyer. 711 S. 8 .

Mit 2 Tafeln. M. 60; geb. Ganzleinen M. 80; Hlbfrz.

M. 90. , , .

,

Olsen, Magnus, Eggjum-stenens indskrift med de »Idre

runer. ütgiven for Det norske historiske kildeskriftsfond.

12.5 S. 4". Kristiania, Jacob Dybwad. K. 16.

Olsen, Magnus, og Th. Petersen. En runeamulet fra

Utgaard, Stod. Det Kgl. norske vid:s selsk. 1919. Nr. ..

Trondhjem 1920.

Reitz, Elisab.. E. T. A. Hoffmanns Elixiere des Teufels

und Cl. Brentanos Romanzen vom Rosenkranz. 106 b.

mit .5 Tab. Bonn, Rhenania-Druekerei. 8". — Bonn,

P. Hauptmann. Philosoph. Diss. der Univ. Freiburg

(Schweiz). M. 4.

Reutercrona, H., Svarabhakti und Erleichterungsvokal

im Altdeutschen bis ca. 12-50. Heidelberg, Winter. XXXIII,
199 S. 80.

Rimnasafn, udg. ved Finnur Jönsson. Heft 11. Kopen-
hagen 1919.

Rohde, Rieh., Jean Pauls Titan. Untersuchungen über
Entstehung, Ideengehalt und Form des Romans. Berlin,

Mayer & Müller = Palaestra 10.=,. VIII, 179 S. M. 2-5.

.Sagenbuch, Deutsches. In Verbindung mit Frdr. Ranke
und Karl Wehrhan hrsg. von (Prof. Dr.) Frdr. v. der Leyen.
1. Teil u. 3. Teil. 2. Hälfte. München. C. H. Becksche
Verlh. 8". — Leyen, Frdr. v. der. Die Götter u. Helden-
sagen der Germanen. Neue Bearb. 1920. VII, 273 S.

1. Teil. Pappbd. 22. — Wehrhan, Karl, Die deutschen
Sagen des Mittelalters. 2. Hälfte. 1920. IX. 2-53 S.

3. Teil. 2. Hälfte. Pappbd. M. 17.

Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte. Bd. 30.

Berlin, Selbstverlag 1919. — Inh.: R. Klein, Heinrich
Theodor Rötschers Leben und Wirken. Ein Beitrag zur
Geschichte der literarischen Kritik. VIII, 221 S. 8".

Setälä, E. N.. Sprakstriden i Finland. Stockholm 1920.

Skrifter utg. av .Svenska Litteratursällskapet i Finland:
Förhandlingar och uppsatser 33. 1919: C. G. Estlander.
Skrifter II, 2. Finlands svenska folkdiktning. VII, 1.

—
A. Mörue, Nya AVecksellstudier. Släktbok utg. av Atle
Wilskman. II: 2.

Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Fin-

land. CL, : Studier i nordisk filologi, utgivna genom
Hugo Pipping. Elfte bandet: Arnold Nordling, Gm
sammanskrivning och särskrivning av sammansättning
i fornsvenska och äldre nj'svenska urkunder sasom ett

medel att beteckna olika betoning. Om Frödings uttryck

av typen svagtgyllne. (134; 32. S.

.Skrifter udg. av Institutet för ortnamns-och dialekt-

forskning vid Göteborgs Högskola. II. Göteborg 1920.

Slepfevif-, P.. Buddhismus in der devitschen Literatur.

A\ien, C. Gerolds Sohn. V., 127 8. 8". M. 16. Diss.

I

Freiburg i. d. Schweiz.

[
Söderman, Sven, Melpomene och Thalia. Frän Stock-

holms teatrar. .Studier och kritiker. 8vo (2.5x18). 312 S..

27 pl. Stockholm, Ahlen & Akerlund. Kr. 14: inb. Kr. 26.

Sogur danakonunga utg. av Carl af Petersens och Emil
blson. Heft 1. Lund 1919,20.

Stammler, Wolfg., Geschichte der niederdeutschen
Literatur. (Aus Natur und Geisteswelt.) Leipzig, B. G.

Teubner. Kart. M. 2.80; geb. M. 3.50.

Storck, Dr. Karl, Deutsche Literaturgeschichte. 9., verm.
Aufl. 24.-28. Taus. XU, 6.58 S. 8». Stuttgart, J. B.

Metzler. 1920. Pappbd. M. 25.

Streitberg, W., Gotisches Elementarbuch. 5. u. 6. neu-

bearb. Aufl. Heidelberg. Winter. German. Bibliothek.

1. Abt., 1. Reihe. 2. Bd. XII, 303 S. u. 1 Tafel. M. 1^.

: Studien, Germanische, unter Mitwirkung von Prof. G.

I Ehrismann . . . hrsg. von Dr. E[mil] Ehering. 6. Heft,

gr. N". Berlin. E. Ehering. — A sehn er, Dr. S., Ge-
schichte der deutschen Literatur. 1. Bd. Vom 9. Jahrb.

bis zu den Staufern. VII, 512 S. 6. Heft. 1920. M. 28.

Tumarkin, Anna. Die romantische Weltanschauung.
Bern. Haupt. IV. 145 S. 8». M. 10.

I'nwerth, Wolf von, und Theodor Siebs, Geschichte der

deutschen Literatvir bis zur Mitte des 11. Jahrh. Berlin

und Leipzig, Vereinigung wissenschaftl. Verleger. IX,

261 S. S". M. 26.40. = Grundriß der deutschen Literatur-

geschichte I.

Vogel, Julius, Kätcheu Schönkopf. Eine Frauengestalt

aus Goethes Jugendzeit. Leipzig, Klinkhardt & Bierinann,

XI, 119 S. 8» u. 12 Abb. Pappbd. M. 17..50: Seidenbd. 40.

Vogt, Frdr., und Max Koch, Proff. Drs., Geschichte der

deutschen Literatur von den ältesten Zeiten bis zur

Gegenwart, 4., neubearb. und verm. Aufl. 3. Bd. Mit

66 Abb. im Text. 5 Tafeln in Holzschn. und Tonatzung,

sowie 14 Hss.-Beil. VIII. 415 S. Lex. 8". 1920. Leipzig,

Bibliograph. Institut. Geb. M. 75.

Wagner. Albert Malte, Heinrich Wilhelm von Gersten-

berg und der Sturm und Drang. 1. Bd.: Gerstenbergs

Leben, Schriften und Persönlichkeit. Heidelberg. Winter.

Vm, 208 S. b«. M. 7.

Wasserzieher, Oberlvz.-Dir. a. D., Dr. Ernst, Hans und
Grefe. .500 Vornamen, erklärt. Berlin. F. DUmmlers
Verlh. kl. S". 28 S. 1920. M. 2.50.

Weitbrecht, Carl, Deutsche Literaturgeschichte der

Klassikerzeit. 2. durchgesehene und ergänzte Auflage.

Von Karl Berger. Neudruck. Sammlung Göschen 161.

186 S. 8».

Werner der Gärtner, Meier Helmbrecht. Aus dem
Mittelhochdeutschen übertragen von Fritz Bergemann.
Leipzig. Insel -Verlag. 80 S. 8".
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(

Wilke, Georg, Archäologische Erläuterungen zur Ger-
mania des Tacitus. Leipzig, C. Kabitzsch. M. 12.

Allen, Morse S., The Satire of John Alarston. Columbus,
Ohio , T. J. Heer Printing Co. Princeton üniversity
Dissertation.

.\dams, .Jos. Quincy, Shakespearean Playhouses. A history
of English Theatres from the beginnings to the Resto-
ration. London, Constable. XIV, -173 S. 8'\ 21 s.

Aronstein, Phil., John Doune als Dichter. Ein Beitrag
zur Kenntnis der englischen Renaissance. Halle, Nie-
meyer. 101 S. 8°. S,-A. aus Anglia XLIV, 2.

Bayley, Harold, Archaic England. Philadelphia, J. B.
Lippincott Co. $ 1.50.

Bernheime r, Lydia, Saggio di studi shelleyani: Shelley
in Italia. Piacenza, tip. Progresso, succ. ditta Pumelli e
Perinetti. 8». p. 35. 1Ü20.

Boehn, Max v., England im 18. Jahrb. Berlin, Askan.
Verlag. Lwbd. M. 200; Liebhaberausgabe, Ldrbd. oder
Pergbd. M. (300.

Brown, Carleton, A Register of Middle English Didactic
and Religious Verse. Part II: Index of First Lines and
Index of Subjects and Titles. Oxford , Printed for the
Bibliographieal Society at the Üniversity Press. XX,
4.58 S. 4».

'

;

Burd, Henry Alfred, Joseph Ritson. A crfbical biography.
|

Published fcy the üniversity of Illinois under the Auspices
of the Graduate School Ürbana. 224 S. 8". $ 1.15. —
Universitv of Illinois Studies in Language and Literature.
Vol. II.

' No. 3. August 1916. S. 343—558.
Chapbook, The, No. 15. Sept. 1920. Cid Broadside
Ballads. Collected and edited, witli reproductions in fac-

simile, and introduction bj' C. Lovat Fräser. The Poetry
Books hop 1/6.

Colby, Elbridge, The Echo-Device in Literature. New
YorJ, Public Library.

Crabb's English Synonymes. By George Crabb. Cente-
narv edition. Revised and enlarged by the addition of

modern terms and definitions arranged alphabetically,
with complete cross-references troughout. AVith an Intro-
duction by .lohn H. Finley. London, Routledge. s.

D renn an, C. M., Cockney English and Kitchen Dutch.
Lecture delivered at üniversity College, .Johannesburg.
Witwater.srand, Council of Education.

EUis. S. M., George Meredith. His life and friends in

relation to his work. London, Richards. 8". sh. 21.

Greenlaw, Edwin, Spenser's Influeuce on 'Paradise Lost'
S.-A. aus „Studies in Philology", XVII.

Gross mann, Rudolf, Spanien und das elisabethanische
Drama. (Hamburgische L^niversit.at. Abhandlungen aus
dem Gebiete der Auslandskunde, Bd. 4, Reihe B. Völker-
kunde, Kulturgeschichte und Sprachen, Bd. 3). Hamburg.
Friederiohsen & Co. VIII, 138 S. 8». M. 18.

Harrison, Henry, Surnames of the United Kiugdom. A
concise Etvmological Dictionary. London, The Moorland
Press Ltd.' 2 Bde. 50,'.

.Fönes, H. Festing, Samuel Butler, author of „Erewhon".
1835-1902. 2"ti ed. 2 Bde. London, Macmillan. 42 s.

Jones, Rieh. Fester, Lewis Theobald. His Contribution
to English Scholarship. with some unpublished letters.

Columbia üniversity Press. Dol. 2.

Jones, Rieh. F., The Background of the „Battle of the
Books". Reprinted from Washington LTniversity Studies.
Vol. VII. Humanistic Series No. 2. S. 97—162.

Landauer, Gustav, Shakespeare. Vorträge. 2 Bde. Frank-
furt (Main), Literarische Anstalt Rütten & Loening.
M. 60; Hlwbd. M. 82.

Levey, Sivori, Shakespeare in London (1919) An incomplete
but helpful record and guide to Shakespearean activities
— literary, dramatic and musical — in London. London,
Fountaiu Publ. Co. 8". sh. 2,6.

Lu ick, K., Histor. Grammatik der engl. Sprache. 3. Licfg.
S. 321—384. Leipzig, Tauchnitz. M. 6.

Mackail, J. W.. Pope. The Leslie Stephen lecture, deli-

vered before the Üniversity of Cambridge, 10 th May
1919. Cambridge, Univ. Press. 8". sh. 2.6.

Mark Twain, Letters of. With a Biograph ical Sketch
and Commentary bv Albert Bigelow Paine. London,
Chatto and Win'dus.' XV, 432 S. 8«.

Neuner, Erich, Ueber ein- und dreihebige Halbverse in

der altenglischen alliterierenden Poesie. Berliner Diss.

Berlin, Mayer & Müller. 87 S. 8". M. 5.

Old English Ballads. 15.53-1625. Chief ly from Manu-
scripts. Ed. bv Hyder E. Rollins. Cambridge üniversity

Press. XXXI," 423 S. 8». 18 s. 6 d.

Perry, Bliss, A Studv of Prose Fiction. Boston, Houghton
Mifflin Co. $ 2.25."

Pollard, Alfred W., Shakespeare's Fight with the Pirates

and the Problems of the Transmission of his Text. Second
Edition. Revised , with an Introduction. Cambridge
üniversity Press. XXVIII, 110 S. 7 s. 6 d.

Purity. A Middle English Poem. Edited with Intro-

duction, Notes, and Glossary by Robert J. Menner. New
Haven, Yale Univei'sity Press. London, Humphrey Mil-

ford. Oxford, üniversity Press. — Yale Studies in Eng-
lish. Albert S. Cook, Editor. LXI. LXII, 230 S. 8».

S 3.

Quiller-Couch, Arthur, On the Art of Reading. Lec-
tures delivered in the Universitv of Cambridge 1916—1917.

Cambridge üniversity Press. VlII, 237 S. 8». s. 15.

Rolland, Romain, Die Wahrheit in dem Werke Shake-
speares. Aus dem Französischen übersetzt von Hannah
Szäsz. 51 S. 8». Berlin, Paul Cassirc:-. 1920. M. 4.

Saintsbury, George. Some recent .studies on English
prosody. London, British .A.cademy. 8°. sh. 1.6.

Saurat, Denis, La Pensee de Milton. BibliothSque de

Philologie et de Litterature modernes. Paris, Alcan. 8°.

Fr. 20.

Saurat, Denis, Blake and Milton. A study of the

relationship between the tvvo poets' characters and Sy-

stems of thought. Paria, Alcan. Fr. 7.50.

Schaubert, Else von, Dravtons Anteil an „Heinrich VI.",

2. und 3. Teil. Cöthen, O." Schulze. XVI, 219 S. 8». =
Neue Anglist. Arbeiten, hrsg. von L. L. Schücking und
M. Deutschbein. Nr. 4.

Schofield, Will. Henry, Mythical Bards and the Life of

William AVallace. Cambridge, Hervard Üniversity Press.

1920. XII, 381 S. 8». Harvard Studies in Comparative
Literature. Vol. V.

Schwemmer, Paul, John Bales Drama A brefe Comedy
or Enterlude concernynge the temptacyon of our lorde

and sauer Jesus Christ bv Sathan is the desart. Er-

langer Diss. 26 S. 8».

Select Early English Poems. III. Ed. by Sir Israel

Gollancz. A Good Short Debate between Winner and
W.aster. An allitterative poem on social and economic
Problems in England in the year 1352. With modern
English rendring. London, Milford. öl.

Selections from Early Middle English 1130-1250.

Ed. with Introduction« and notes bv Joseph Hall. Part I:

Text. Part II: Notes. Oxford, Clarendon Press. 7/0,1.5'.

Shay, Frank, The Bibliography of Walt Whitman. New
York, Friedmann. 4(5 S. $ 3.

"

Shelley, Percy Byssche, A Philosophical View of Reform.
Together with an introduction and appendix bv T. W.
Rolleston. London, Milford. XI, 94 S. 7 s. 6 d.

Simmons, Lucretia Van Tuy!, Goethe's Lyric Poems in

English Translation prior to 1860. Madison. 202 S.

•50 cts. üniversity of Wisconsin Studies in Language
and Literature No. 6.

Sorley, W. R., A History of English Philosophy. Cam-
bridge, üniversity Press. 20/.

Stevenson, Roh.' Louis, Some personal recollectious by

the late Lord Guthrie. Edinburgh, W. Green and Son.

21 s.

Thomas, Louis, L'Esprit d'Oscar Wilde. Collection

„Anglia". Paris, G. Cres & Cie.

Three Prestis of Peblis, The, How tliai tald thar

talis. Ed. from the Asloan and Oharteris Texts by T. D.

Robb. Scottish Text Society. XLV, 99 S. 8".

Visions and Beliefs in West of Ireland. Collected and

arranged bv Lady Gregory. With two Essays and Notes

by W. B. Yeats. 2 Bde. 'London, Putnam. 22 s. 6 d.

Whitman, Walt, Leaves of Grass. Sclectcd and edited

with an introduction by Ernest de Seliucourt. The
World Classics Pocket E'dition, London, Milford. XX,
392 S. 2/6.

Wright, H. G., Studies in Anglo-Scandinaviau literary

relations. Bangor, Jarvis & Fester. 8°. sh. 10.
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"Wyndham, George, Essays in roiuantic literature. Lon-
don, Macmillan. 8 ". sh." 12.

Aicard, J., Alfred de Vigny. Conferences de la „Eevue
hebdomadaire", mars 1914." Paris, libr. Ernest Flamma-
rion. XV, 299 S. 16". 191-1. Fr. SM.

Alberti, Eugenio, L'ode ,,Alla Martire di Delaroclie" di

Mario Eajiisardi. Studio critico. Palermo, G. Travi edit.

Alborello, S., Giuseppe Giu.sti e l'Italia. Palermo, A.
Trimarchi. 37 S. L, 1.

Alonso Cortes, N., El primer traductor espafiol del
falso Ossian y los vallisoletanos del siglo XVllI. Yalla-
dolid, Imp. Castellana. 30 S.

.\lonso Cortes, N., Miscelänea vallisoletana. Seguuda
Serie. Valkulolid. E. Zapatero. 162 S.

Angiola da Foligno, Beata. La via della croce. Li-
troduzione di Guido iJattelli. Firenze, G. Giannini e
figli, 1919. le''. p. SIL 26. L. l.gO. — Fiori di lettera-
lura ascetica e mistica, no 8.

.Viigu i 1 lara ,Deir, Giovanni Andrea. Canzoneinedita,
Ipubblicata da] Giov. Battista Goretti. Eoma, tip. del
Senato, 1920. 8". p. 11. Nozze di Domenico Mezzadonna
con Maria Buzi.

Arnold, Eob. F., Die Kultur der Eenaissance. Gesittung,
Forschung, Dichtung. 3., verb. vi. verm. Aufl. 141 S. 8".

Sammlung Göschen. 189.

-istengo, Stef. Luigi, La Liguria e la Divina Commedia.
Campobasso, Colitti. 32 S. 8». L. 2,

Bartoli, M. G., Le parlate italiane della Yenezia Giulia
e della Dalmazia. Lettera glottologica a un collega
transalpine. (S.-A. aus La Geografia. TU, 8. 194—204.)

B a s eil , V., Etudes d'esthetique dramatique. Paris, Librairie
fran^aise. 280 S. Fr. .'*.

B e tzingev. B. A., und Eich. Kurth , Eumänische Sprach-
lirUcke. Einführung in die rumänisclie Sprachlehre und
Herkunftswörterbuch. Leipzig. Otto Holtze. IV, 49 S.

M. 3.60.

1! iondolillo. Fr.. Dante e la auerra. Campobasso, Colitti.

24 S. L. 1.50.

Bobbio. Antonio. II Manzoni nella vita e nell'arte:
comferenza tenuta il 2 niaggio 1920 al politeama alessan-
drino. Alessandria, tip. Popolare, 1920. 8". p. 33.

Borelli, A.. Proviucialismi di Reggio Calabria. Eeggio
Calabria, F. Morello. 23 S. L. 0.50.

Braamcamp Freire. A., Vida e obras de Gil Vicente,
..Trovador. Mestre de Balanca". Porto. Tip. da emprensa
literaria e tipogräfica. 518 S. Fol.

B r e m o n d , Henri , Histoire litteraire du sentiment
"religieux en France depuis la fin des guerres de religion

jusqu'a nos jours. IV: La Conquete mysticjue. II: TEcole
de Port-Eoyal. Paris, Bloud et G;iy, editeurs. 1920;

In-8. III, 604 p. avec gravures. Fr. 10.

Bremond, Henri, Histoire litteraire du sentiment religieux
en France depuis la fin des guerres de religion jusqu'ä

ijos jours. V. La Conquete mystique. III. L'Ecole du Pere
Lallemand et la Tradition mystique daus la Compagnie
de Jesus. Paris. Bloud et "Gay, editeurs. 1920. In-S,
413 p. avec gravures. Fr. 10.

Bren der. Franz, Die rückläufige Ableitung im Lateinischen.
Diss. Basel. 82 S. 8».

l'usetto, Natale, La composizione della l'eiittcoMe di

Alessandro Manzoni. Eoma. Albrighi, Segati e C. 1920.
16". p. 11.-.. L. 2..'-i0.

Cagnat. Rene, Xotice sur la vie
Paul Meyer. Nogent-le-Eotrou,
verneur. ' Paris 1920. In-8, 21 p.

fheqiic de TEcole des chartes'". T.

t 'a Icaterra. Carlo, Storia della poesia frugoniaua. Genova,
libr. cd. Moderna (Citta di Castello, soc. tip. Leonardo
da Vinci). 1920. S». p. XV, -528. L. 38.

Cammarosano, Franc, La vita
Speroni. Empoli, tip. R. Xoccioli.

t'ampari, .Antonio. La poesia
Pascoli: studio critico. Bologna,
1920. 8». p. 70.

("anzone, La, d' Orlando, tradotta da E. Sciava.

et les travaux de >t.

impr. Daupeley-Gou-
Extrait de

80. 1919.

la „Biblio-

e lo opere di Sperone
254 S. 8».

georgica di (4iovanui

coop. tip. Mareggiani.

H. Saudron.' 191'.

Uci popoli. XV.

l'alermo,
16». p. XLVIIL 1.59. L. 5. Biblioteca

Carducci, Giosue, Poesie, MDCCCL-MCM. Quiudiccsima
edizione. Bologna. K. Zanichelli (P. Xeri). 1919. 16".

p. 1075, con due ritratti e quattro fascimili. L. 12.50

Carli, A. de, Autour de quelques traductions et imitations
du theätre franc,ais publiees ä Bologne de 1690 ä 1750.

Bologna. Zanichelli. 48 S. 8°.

Chaix, M.-A., La Correspondance des arts dans la poesie
contemporaine. These. Paris, Alcan. 148 S. 8°.

Ciaf ardini. >E , Tra gli amori e tra le rime di Dante.
Xapoli. P. Federico e G. Ardia. 84 S. L. 2.40.

i

Citanua, Giuseppe, La poesia di Ugo Foscolo: saggio

]

critico. Bari, G. Laterza e figli. 1920. 8". p. x, 141.

:
L. 6.50. Biblioteca di cultura moderna. n" 99.

I

Constantino Guerrero, E., Diccionario filolögico.

Estudio general sobre el lenguaje venezolano con refe-

; rencia al de Espaüa y al de otros paises de la America
latina. Xictheroy. Esfcola typ. Salesiana. XLV, 377 S.

Cordier, Henri, Emile Picot, membre de l'Academie des
( inscriptions et bellesJettres. president de la Societe des

bibliophiles Iran^ais. Paris, libr. Henri Leclerc. 1919.

Iu-4, 35 p. Extrait du ..Bulletin du bibliophile".

Cortese, Cüac. Delle ragiöni perche Dante Alighieri
scrisse in italiauo la Divina Commedia, con teste e
versione della corrispoudenza poetica fra D. A. e Giov.

' Del Virgilio. Eoma, Signorelli. 2e8 S. L. 12.20.

Cortese, Giulio Cesare (Fil. Sgruttendio). II gran
Cortese e la Tiorba a taccone. per la prima volta ri-

ordinata e corretta, con note illustrative e glossario, da
Ferdinande Eusso. Xapoli, dott. G. Giannini (S. Morauo).
1920. 16«. 2 voll. p. 525. L. 12.

Crescini, Vinc, Appunti su Tetiiaologia di „goüardo".
Venezia. 53. S. 8". S.-A. aus Atti del E. Istitato Vcneto
de scienze, letere ed arti. 19191920. Tomo LXXIX,
Parte seconda S. 1079—1131.

Curtius, Ernst Eob., Die literar. Wegbereiter des neuen
Frankreich. 2. u. 3. Taus. Potsdam o. J., G. Kiepenheucr.
1920. 291 S. 8». Hpergbd. M. .30.

Dante Alighieri e Giovanni Del A'irgilio. Corri-
spondenza poetica. Testo e versione, con introduzione o

note di Giacomo Cortese. Eoma, A. Signorelli (soc.

poligr. Italiana). 1920. 16». p. 40. Parte II del vol.

Delle ragioni perche Dante Alighieri sci-isse in italiano
la Divina Commedia.

De Michelis, Alessio, I „Sepolcri" del Foscolo nell'am-
biento in cui sorsero. Torino, Tip. Baravalle e Falconieri.

Diccionario gallego-castellano por la Eeal .\cademia
Gallega. Cornüa. Boel. Fol. Cuaderno 14.

Di Giacomo, S., Teatro. Vol. I. H. Lauciauo, E. Carabba.
300, 210 S. .Teder Band 6 L.

Donadoni. E., Gaspara Stampa. Vita e opere. Messina,
Principato. lOo S. (Storia critica della letteratura ita-

liana.)

Doutrepont, G., Les Debüts litteraires d'Emile Verhaeren
a Louvain. Paris, Cres. 76 S. Fr. 2.50.

Ercole, A.. Caino nella letteratura drammatica italiana.

Torino, casa ed. G. Chiantore. 200 S. 8».

Filieri, M. E.. Antonio Bruni poeta marinista leccoso.

Lecce, Tip. Sociale.

Finch, M. B., and E. A. Peers, The Origius of Freii-I.

Eomanticism. London. Constable & Co. 15 sh.

Firrari. Dom.. Commento delle Odi barbare di Giosii>'

Carducci. Libro I. Bologna, Zanichelli. XXI, 322 S. ^".

L. 6.50.
_

.

Foscarini. Cesira. La ..stanza" nella Urica del secolo X\ I.

Padova, A. Draghi. 140 S.

Foulche-Delbosc, E., etL. Barrau-Dihigo, Manuel
de l'hispanisant. Tome 1. New York, G. P. Putnam's
Sons. XXIII. .i33 S. 8".

Fresta, M., Studio critico sulla Eaccolta aniplissima il;

canti popdlari siciUani di Lionardo Vigo. Acireale, Tip.

Orario delle ferrovie. 144 S. L. 5.

Fusinato, Guido. Le idcalita nella vita. Scritti letterari.

Torino, Bocca. Xll, 275 S. L. 6.

Gallarati-Sootti, T., La vita di Antonio Fogazzaro.
Milauo. Baldini e Castoldi.

Gazier, Georges, Dn manuscrit iuedit de Philippe de Mai-
zieres, retrouve a Besancon. Nogent-le-Eotrou, impr.

Daupeley-C4ouverneur. 1920. In-8, 8 p. Extrait d« bi

„Bibliotiieque de l'Ecole des chartes" T. 80. I9IU.

Gigli, Gins., Balzac in Italia. Contributo alla biografia

di Ünorato di Balzac. Milano. Treves. 236. L, 6.
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(filbert, Pierre, La Foret des Cippes. Essais ile critique.

I ; Prince de Ligne. Racine. Boileau. L.a politiquo

de Richelieu. Bernardin de Saint-Pierre. .Jean ,Taoque.s

Rousseau. Chateaubriand. .Stendhal. PlaidoyerpourEmma
Rouault, femme Bovary. Le semitisme au thefltre. .Jules

Lemaitre. Anatole France. Paul Bourget. Maurice
Barres. .Tacques Bainville. Leon Daudet. Pierre Lasserre.
Charles Mauras. „L'Ora del tempo". Definitions et

Principes. Introduction et Notes, par son ami E. M. Paris,

Champion. XI, rm S. 8».

Gilbert, Pierre, La Foret des Cippes. Essais de ci-itique.

IL Theätreclassique. Corneille. Racine. Meliere. Marivaux.
.Tean Moreas. Chronique de la scene en 1912. tTene-

ralisations. Alfred Capus. Maurice Donnay. Eugene
Brieux. Paul Hervieu. Henri Bataille. Henri Lavedan.
Francois de Curel. Les Idees dramatiques et TCEuvre
d'Albert Guinon. Paris, Champion. XVl, 48-5 S. 8".

Gillet, Louis, Le Tasse ;i l'abbave de Chiialis. Abheville,

imp. Paillart. 32 S. 8°.

Gil Vicente, Four PIa\'s of, Edited from the editio

princeps (l.')62), with Translation and Notes, by Aubrey
F. G. Bell. With facsimiles of the title-pages of the
first two editions of Vicentes works. Cambridge Uni-
versity Press.

Gioberti-Massari. Carteggio (1838—1852). Pubbl. e

annot. da G. Balsamo-Crivelli. Torino, Bocca.
Gutierrez Ganiero, E., La novela social. Madrid,

Graficas Reunidas. 75 S. 4".

Guzman y Raz Guzman, J., Voces homofonas. Mejico,
Inipr. Victoria. 84 S.

Hamilton, Louis, Ursprung der franz. Bevölkervmg
Canadas. Ein Beitrag zur Siedelungsgeschiclite Nord-
amerikas. Berlin, Neufeld & Hennes. 88 S. 8".

Hartmann, Jac. .Joannes, La poesia latina di Giovanni
Pascoli. Traduzione di S. Barbieri. Bologna, N. Zani-
chelli (coop. tip. Azzoguidi). 1920. 16". p. 8(5, con ritratto.

L. 2.80.

Hills, E. C, The Ödes of Belle, Olmedo and Heredia.
With an Introduction. New York, G. P. Putnara's Sons.
VIII, 153 S. Hispanic Notes and Monographs. Essays,
Studies, and Brief Biographies issued Ijy the Hispanic
Society of America. Peninsular Series III.

Holbrook, R. Th., Etüde sur Pathelin (Elliott Monographs
ed. by E. C. Armstrong). Baltimore und Paris 1917.

Kennard, .1. S., Goldoni and the A'enice of bis time.

New York, Macmillan. XXI, .551 S. $ 6.00.

Kerdaniel, E. L. de, Un rhetoriqueur Andre de la Vigne.
Paris, Champion. 143 S. 8". Bibliotheque du XV" sieole.

Langfors, A., L'Histoire de Fauvain. Reproduction
phototypique de 40 dessins du manuscrit fran^ais 571

de la Bibliothfeque nationale (XIV'' siecle), precedee d'une
introduction et du texte critique des legendes de Raoul
Le Petit. 10 planches. Paris, libr. Paul Geuthner. 1914.

ln-4, 84 p.

Lanson, G., Esquisse d'une liLstoire de la tragedie fran-

9aise. New York, Lemcke & Buechner. XTI, 155 S. 8".

9 1.25.

Laudi spirituali. Firenze, G. Giannini e figlio ed. (Fiori

di letteratura ascetica e mistica. N. 14: Prefazione di

Guido Vitaletti.)

Le Bidois, G., L'Honneur au miroir de nos lettres.

Essais de psychologie et de morale. Paris, Garnier freres.

XL 397 S. 8°. Fr. 6. Les idees morales dans la littera-

ture francaise.

Lenz, Rodolfo, La Oraciön y sus Partes. Madrid 1920.

.Junta para Ampliaciön de Estudios e Investigaciones
cientificas. Centro de Estudios Histciricos = Publi-
caciones „de la Revista de Filologia Espafiola". Vol. V.

XX, 545 S. 8». 10 Pesetas.
Lenz, R., Sobre la poesia populär impresa de Santiago
de Chile. Contribuciön al folklore chileno. Santiago
de Chile. Soc. Impr. i Litogr. Universo. 112 S. S.-A. aus
der Revista de Folklore Chileno VI, 2—3.

Leopardi, Giacomo, I canti, con commento di Ladislao
Kulczycki. Vol. I. Älilano, Soo. ed. D.Alighieri diAlbrighi,
Segati e Co.

Lerch, E., Einführung in das Altfranzösische. Texte mit
Uebersetzungen und Erläuterungen. Leipzig- Berlin,

Teubner. IV, 161 S. 8». (Teubners philologische Studien-

bücher.)

Longus et .Jacques Amyot, Les Amours pastorales
de Daphnis et Chloe, ecrites en grec par Longus et

translatees en fran(,-ais. par .Jacques Amyot et ornees par
Andre Hofer. T. 1. T. 2. P.iris, Societe litteraire de
France. 1919. 2 vol. in-Kl. T. 1, 111 p.; t. 2, 121 p.

Lo Pnrco, Fr., Tideo Acciarini umanista marchigiano dcd

sec. XV. Con sei Carmina e un Libellus inediti della

Biblioteca classense di Ravenna e della Biblioteca Vati-

cana. Napoli, Stab. tip. Fr. Giannini.

Lope de Vega, Ausgewählte Komödien. Zum erstenmal
aus dem Original ins Deutsche ilbersetzt von Wolfg.
V. Wurzbach. Bd. 3: Die .Jüdin von Toledo. Strassburg,

.J. H. Ed. Heitz. 1920.

Lote, G., Etudes sur les vers fran^ais. Premiere partie.

L'Alexandrin , d'apres la phonetique experimentale;
2'' edltion considerablement augmentee. Tome 1. Tome 2.

Tome 3. (Analvses et Tableaux.) Paris, editions de la

Phalange. 19l2, 1913, 1914. 3 vol.,in-4. Tome 1. XIX-
368 p. avec fig.; tome 2. p. 369 a 719 avec fig.: tome 3,

VI-215 p. Les trois tomes, ensemble, 60 fr. net.

Machiavelli, N. Operette satiriclie (Belfagor — L'asino
d'oro ^- I Capitoli). Introduzione e commento di L.

Foscolo Benedetto. Torino , Unione tip. ed. Torinese.
186 S.

Malaboti, R., Domizio Calderini (Sec. XV). Coutributo
alla Storia dell' Umanesimo. Milano, Tip. dell'Istituto

Marchiondi.
Martino, P., Stendhal. Societe francaise d'impr. et de

libr. Paris. 1914. In-16, 382 p. Fr. 3.50.

Mele, E., Mas sobre la fortuna de Cervantes en Italia en
el siglo XVII. Madrid, Impr. de los Sucesores de Her-
uando.

Meyer-Lübke, W., Einführung in das Studium der

romanischen Sprachwissenschaft. 3., neu bearb. Auflage.

Heidelberg, AVinter= Sammlung Romanischer Elementar-
und Handbücher L 1. XVI, 301 S. M. 21 -t- 20»/o Sort.-

Zuschlag.
Metastasio, Melodrammi. A cura di Carlo Bernardi.

Torino, Unione tip. ed. XLIH, 124 S. L. 4.

Monti, Gennaro Maria, I^n laudario umbro quattrocentista

dei Bianchi. Todi, Casa ed. Atanore. 205 S. L. 6.

Biblioteca umbra.
Morabito, Fr., II misticismo di Giov. Pascoli. Milano,

Treves. -XVI, 263 S. L. 7.

Morice, A., L'Esthetique de Sullv-Prudhomme. Paris.

Tequi. 1920. 205 S. Diss. Rennes.'

Morice, H., La Poesie de SuUy Prudhomme. Paris,

Tequi. 472 S. Diss. Rennes.
Mortarino, G., Esposizione sintetica della Divina Com-
media. Con tav. schematiche. 2^ edizione migliorata.

Parte I: L' Inferno. Torino, Paravia. 84 S. L. 3.

N er man, Türe, Cyrauo de Bergerac, hans liv och diktning.

8vo (22 >' 1.5). 207 s., 1 pl. Sv. AndelsförL Kr. 10; Ivxuppl.

Kr. 40.

Neuere portugiesische Schriftsteller. 1. Trin-
dade Coelho. Autobiographie und Auswahl aus den

belletristischen Werken mit erklär. Anmerkungen untl

einigen deutschen Uebersetzungen sowie einer Einleitung

von Luise Ey. XX, 122 S. — 2: Guerra Junqueiro.
Auswahl aus seinen Werken mit erklärenden Anmerkungen
und einigen deutschen Nachdichtungen sowie einer Ein-

leitung von Luise Ey. XV, 128 S. Heidelberg, .Tuliu.s

Groos. ^ \~, ,
Niscia, G. Di, II fascino di Dante. Campobasso, G. Colitti.

38 S. L. 1. CoUana Colitti di conferenze e discorsi. -53.

Orlando-Cafazzo, Girolamo, II Tasso in Bi.sacoia:

difesa di Giambattista Manso contro critici vecchi e

nuovi. .\vellino, tip. Pergola. 40 S. L. 2.

Pao'ano, Antonio, Alfredo Baccelli poeta e prosatore.

Napoli, P. Federico e G. Ardia (S. Morano). 1920. 16".

p. 174, con ritratto. L. 5.

Palagi, Bi., Giulio Cesare nella poesia drammatica

italiana e stranniera. Lucca, Tip.editr. Baroni. XX,
198 S. 8». ^ . . rr ;,

Papini, Giovanni, L'uomo Carducci. Terza edizione

Bologna, N.Zanichelli (P.Neri). 1919. 16». p. 2.5a L. 5.

Pascoli, Giovanni, Alcune lettere medite pubbl. da

Domenico Claps. Potenza, soc. tip. la Perseveranza.

11 S. 8". Nozze Giantureo-Coccia.
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P at t ers o n , W. E., CoUoquial Spanish. New York., Dutton.

$ 1.2.5.

Pellizzari. AcUille. II pensiero e l'arte di Luigi Capuana.
Napoli , soc. ed. F. Perrella (Cittä di Castello, soc.

Leonardo da Vinci). 1919. 16». p. 100. L. 2. Biblioteca

rara: testi e documenti di letteratura, d' arte e di storia,

raccolti da A. Pelli>!zari, serie 2», XXVI-XXVII.

P i c c o 1 o. Fr., Saggio d' introduzione alla critica del romanti-

cismo. Napoli, Detken & ßochoU. 132 S. L. -5.

Plattner, Ausführliche Grammatik der französ. Sprache.

Eine Darstellung des modernen französ. Spi-achgebrauchs

mit Berücksichtigung <ler Volkssprache. 1. Teil. S"'

Freiburg i. B., .1. Bielefeld. 1. Grammatik der franzö.s.

Sprache für den Unterricht, i. Aufl. XV, 4G4 S. 1920.

Hlwbd. M. 1.5.

Purgatoire de Saint Patrice. Le, du manuscrit

de la Bibliotheque Nationale Fonds Fran^ais 25 54.5.

Publie pour la preraiere fois par Marianne Mörner. Lund.
Gleerup. Leipzig, Harrassowitz. XXVJI. 62 S. 8" =
Lunds Universitets Ärsskrift. N. F. Avd. 1. Bd. 16. Nr. 4.

Raffa Garzia, Note manzoniane. Bologna, Stab, poligr.

riuniti. 1919. 8». p. 319.

Eanieri, Antonio, Settc anni di sodalizio con Giacomo
Leopardi. Eistampa dell'unioa e rarissima edizione del

1880 con aggiunta di lettere non ancora raccolte del

Leopardi e del Eanieri. Napoli, ßicciardi. 152 S. L. 6.

Biblioteca napoletana di Storia lett. e art. 11.

Ravmondi, E., Per la nostra cultura: Percv Bysshe
Shellej' in Italia. Padova, Zannoni. 24 S. 8». L. 1..50.

Eegnard, Jean-Franc;ois, La Provenvale, suivie de la Satire

contre las maris; par .lean-Frangois Eegnard. Testes
accompagnes d'une preface sur Eegnard et la litterature

barbaresque, d'une notice ä propos de cette satire. de

quelques indications relatives aux logis de Eegnard ä Paris

et ä ia campagne, et de nombreuses notes, par Edmond
Pilon. Avec un portrait grave sur bois, par Achille

Ouvre. Paris, editions Bossard. 1920. In-16. 209 p.

Collection des chefs-d'o-uvre meconnus.
Eoland-Holst, Henriette, Jean Jacques Eousseau.
München, K. Wolff. M. 10: geb. M. 16 + ^'c T.

E omanische Texte zum Gebrauch für Vorlesungen und
Uebungen hrsg. von E. Lommatzsch und M. L. Wagner.
1. Del Tumbeor Nostre Dame. Altfranzösische Marien-
legende (um 1200). [Hrsg, von E. Lommatzsch.] Berlin,

Weidmann. 51 S. 8».

E o 8 8 i , Vittorio , II poeta della volontä eroica : due letture

dantesche (Inf., IX ; l'urg. I). Bologna, N. Zaniohelli

(coop. tip. Mareggiani). 1919. 16». p. xj, 91. L. 2.50.'

Saba, M., Le favole antiche nel pensiero e nell'arte di

G. Leopardi. Sassari, tip. ü. Satta. IV, 115 S.

Sabatier, P., Esquisse de la morale de Stendhal. Paris-

Hachette. 117 S. Diss.

Sabatier. P.. L'Esthetique des Goncourt. Paris, Hachette.
636 S. 8«. Diss.

Santanera. A., L'amore passionale: Sul canto V del-

1' Inferno. — La visione di Dio: Sul canto XXXIII del
Paradiso. Torino, Lattes, 61 S. 8". L. 4.

S antares a, Santorre di, Delle speranze degli Italiani.

Opera edita per la prima volta, con prefazione di A.
Colombo. Milano, Casa ed. Risorgimento. (Collezione
Risorgimento N. 1.)

Sarauw, Christine, Die Italianismen in der französischen
Sprache des 16. Jahrhunderts. Diss. Jena. 66 S. 8".

Saviotti, G., Charles Baudelaire critico e la questione
dell'umorismo. Caserta. E. Marino. 19 S. L. 1. (^ollana
di opuscoli critici. 1.

Schemann, L., Quellen und Unter.suchungen zum Leben
Gobineaus. 2. Bd. Berlin und Leipzig, Vereinig, wiss. Ver-
leger. XII, 454 S. 8» und 18 Tafeln. M. 50.

Schweiker, Dora, Syntaktische Studien über den be-
stimmten Artikel bei Gattungsnamen. Berlin, Emil
Ehering -= Rom. Studien 24.

Tamaro, A.. La Venetic Italienne et la Dalmatie. Histoire
de la nation italienne sur ses frontieres orientales. Rome,
Impr. du Senat. .'^ Bde. 1033. 501, 688 S.

Tassoni, A.. Paragone degli ingegni antichi e moderni
(libro X, ed. altro, dei Pensien diversi) a cura e con
introduzione di M. Eecchi. \'o\. II. Lanciano, E. Ca-
rabba. 1.50 S. L. 1..50. Cultura dell' aniraa 57.

T e a t r o a n t i g u o e s p a fi o 1. Textos y Estudios. I : Luis
Velez de Guevara. La Serrana de la Vera. Publicada
por B. Menendez Pidal y M.' Goyri de Meuendoz Pidal.

1916. 4". VIII. 176S, 4ptas.— Ilt'Francisco deEojas
Zorrilla, Gada quäl lo que le toca y La Vifia de Nabot.
Publicadas per Americo Castro. 1917. 272 S. 4". 5 pes. —
III: Luis V'iilez de Guevara. El Eey en su Imagi-
nacion. Publicada por .1. Gomez dcerin. 1920. 160 S. 4».

6 pes. Madrid. .Junta para Ampliacion de Estudios e

Investigaciones cientificas. Centro de Estudios Histöricos.

Thomas, Henrv. Spanish and Portuguese Eomances of

Chivalry. The Eevival of the Eomance of Chivalry in

the Spanish Peninsula, and Its Extension and Influence

Abroad. Cambridge University Press. 25 S.

Urefia. Pedro Henriquez, La Versificacion irregulär en

la poesia espafiola. Publicaciones de la Eevista de Filo-

logia Espafiola. Vol. IV. Madrid, Junta para Ampliacion
de Estudios e Investigaciones cientificas. Centro de

Estudios Histöricos. VIII. 338 S. 8". 7 pes.

Vanderem. F., Baudelaire et Sainte-Beuve. Paris, „le

Tenips presenf. 1914. In-8, 23 p. Articles parus. dans

les numeros de fevrier et de mars du „Temps present".

Visconti, A.. ',11 pensiero storico-giuridico di A. Manzoni
nelle sue opere. Milano. 61 S. 8". S.-A. aus Archivio

storico lombardo. XL VI. III.

Vising. .Job., Till franskans ställning i England under
medeltiden. 8 S. 8". Aus: !Minnesskrift utg. av Filo-

logiska Samfundet i Göteborg. 1920. Göteborgs Högskolas

Ärsskrift. Bd. 26. 1920.

Vi

t

ocoloniia, A., La leggcnda del mille nella storia e

uella Ifrfteratura. Eoma, Maglione e Strini. 197 S. •^".

L. 4.50.

Zacchetti, C, Lord Bvron eVItalia. Palermo. Saudron.

VIII, 118 S. 8».

Literarische Mitteilungen, Personal-
nachrichten usw.

Im Verlage von Ed. Champion, Paris, wird Ende
dieses .Jahres 1920 eine Vierteljahrsschrift unter dem Titel

Revue de Litterature comparee zu erscheinen be-

.
ginnen. Herausgeber sind F. Baldensperger und P. Hazard.

A. Risop und A. Hilka gedenken den Roman
de Florimont des Aimou de Varennes zu veröffentlichen.

Aus den Mitteln der Samson-Stiftung bewilligte die

haverische Akademie der Wissenschaften Dr. Gerhard
Rohlfs einen Druckzuschuss von 1500 M. für sein demnächst
erscheinendes Werk „Das romanische /mfceo-Futurum".

Der ao. Professor an der Universität München Dr.

Ft. von der Leyen folgt einem Eu-f als o. Professor der

deutschen Philologie an der Universität Köln.
Der ao. Professor der deutschen Philologie an der

Universität Greifswald Dr. Werner Richter wTirde zum
Ordinarius ernannt.

Der frühere Professor für neuere deutsche Literatur
an der Universität Strassburg Dr. Franz Schultz hat
einen Ruf an die I'uiversität Köln angenommen.

Der ord. Honorarprofessor der deutschen Philologie

und Bibliothekar Dr. Karl Bohnen berger in Tübingen
wurde zum Direktor der Universitätsbibliothek daselbst

crnaunt.
Dem ao. Professor Dr. Fr. Gundelfinger wurde

unter Verleihung der akadoinischen IJechte und der Amts-
bezeichnung eines ord. Professors eine etatmässige ausser-
ordentliche Professur für neuere deutsche Literatur an der
Universität Heidelberg übertragen.

-f zu Tübingen Ende Oktober der ord. Professor der
germanischen Philologie Dr. Hermann Fischer im Alter
von 69 Jahren.

-;- 22.' l'ktober zu Freiburg der ord. Professor der
romanischen Philologie Dr. G. Baist, 67 Jahre alt.

-;- Ende Oktober in Mailand der Professor au der
Accademia scientifico-Ietteraria C. Salvioni, 62 .Tabre alt.

D r n c k f e h 1 e r b e r i c h t i g u e.

Sp. 384 f.: fl. Philipp Fuchs .st. Philipp.
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K u II J i; e 1
1 u 11 1;- des Verbandes deutsche v

Hochschulen.

Der ^' er band der Deutschen Hochschulen hat
mit lebhafter Freude von der Kundgebunfj spanischer Ge-
lehrter Kenntnis genommen, die für eine Wiederherstelhing
der internationalen 'wissenscliaftlichen Beziehungen, fttr die

Freiheit des wissenschaftliehen Schaffens und des geistigen
Einflusses eines jeden Volkes auf das Ausland und für die

Ausschaltung der Politik auf jeglichem Gebiete wissen-
schaftlicher Arbeit für Deutschland so entschieden eintritt.

Für die gebildeten Kreise Deutschlands ist diese Er-
klärung spanischer Gelehrter keine Ueberrascliung gewesen.
Die Festigkeit, mit der führende Männer der spanischen
Intelligenz während der letzten Jahre zu wiederholten
Malen ihre aufrichtige Sympathie gegenüber der deutschen
Kultur bekundet haben, offenbarte dem gebildeten Deutsch-
land einen erfreulichen und angesichts seiner Abgeschlossen-
lieit unerwarteten Reichtum an edlen moralischen Kräften,
die heute ebenso wie im Verlaufe der ruhmvollen Geschiclite
Spaniens einen wesentlichen Teil des geistigen Besitzstandes
des spanischen Volkes ausmachen, und die sich allezeit

ganz besonders im Denken und Fühlen seiner gebildeten
Kreise verkörperten. Die Unabhängigkpit der Meinung
steht in Spanien heute noch so fest wie ehedem. Dies zeigt
die von warmer .Symjiathie getragene Kundgebung, die
Männer der spanischen Wissenschaft heute an ihre deutschen
Kollegen richten.

Auf das wärmste berührt, sprechen die Lehrer sämt-
licher Hochschulen Deutschlands durch den in diesem .Tahre
begründeten Verband der deutschen Hochschulen den Unter-
zeichnern die.ser Kundgebung ihren Dank aus. Sie geljen
dem Wunsche Ausdruck, dass auf der Grundlage dieses

.spanischen Programms die Wissenschaft gepflegt werde
und hoffen zuversichtlich, dass ein reger geistiger Austausch
zwi.sclien Spanien und Deutschland den Furtschritt beider
Länder fördern möge.

Münster i. W., den 11. August 1920.

Eine Bemerkung zum Literaturblatt f. germ. u. rem.
Phil. 1920, Spalte 242 bis 246.

.\uf die Besprechung meines Milton-Buches von Prof.
Stern, de.ssen gro-sse Verdienste um die Milton-Forschung
sowohl seiner Anerkennung als seinen Einwendungen be-
sonderes Gewicht verleihen, wollte ich gern folgendes
antworten.

Die Bemerkung des Kez. bei verschiedenen Stellen,
dass in diesem oder jenem Falle meine Behauptung nicht
neu sei, macht den Eindruck, als ob ich es versucht hätte,
die Entdeckungen anderer für mich zu beanspruchen. Dies
ist ja nicht der Fall. Diese Entdeckungen sind mir aber,
was der Kez. nicht immer hervorgehoben hat. oft ganz
nebensächlich. Der Gedanke z. B.,"dass Satan der wahre
Held des P. L. sei, ist mir nur von Gewicht , insoweit er
sich einer Kette von dichterischen Tatsachen anreiht , die

'auf Miltons Charakter und Weltanschauung bezüglich
sind, und deren weitaus wichtigstes Moment die Zerlegung
f.ev Christusgestalt im P. R. ist, die wohl doch als mein
Eigentum angesehen werden darf.

Auch scheint es mir, als ob die Einzelheiten, die der Rez.
als von mir nicht beachtet oder missverstanden hervorhebt,
alte Streitfragen der Milton-Forschung seien, die in zwei
llichtuiigen liin gedeutet werden könnten. Der Rez. be-
gnügt sich zuweilen damit, die keineswegs auf Tatsachen
fu.sscnde Auffassung der einen Milton-Tradition gegen
meine Behauptung zu setzen, die ich doch etwas besser zu

- begründen gesucht habe, als bishej geschehen ist. Ich
möchte gern einige solche Stellen kurz besprechen. „After

. a short but soandalous night of Interruption" kann nicht
auf Richards Protektorat bezogen sein. Milton sagt,

- Jass die oberste Gewalt im Staate jetzt in die Hände des
Parlaments zurückgekehrt, nachdem sie ihm einige Zeit
genommen gewesen sei. Die Herr,schaft aber wurde dem

' Parlament von Oliver Cromwell genommen. Der Tod
Olivers bedeutete die Rückkehr des Parlaments an die
Kcgierung. Nicht einmal nach der Auflösung des Parlaments
im Mai li'..V.) und Pichards Abdikation wollte das Heer
die Wraiil wortüchkeitfürdie Regierungauf sich nehmen, wie

es Oliver getan hatte. Man betrachtete dann das ßump-
parlament als die selbstverständliche oberste Gewalt.
Cebrigens spricht Milton, als ob es das lange Parlament
sei, an das er sich wendet'. Dann würde sein Coiisideration^

(gedr. im August 16.59) nach der Rückkehr des Rumpf-
parlaments im Mai 1659 geschrieben sein und die Worte

:

„After a short but scandalous" usw. müssten die Zeit
zwischen der Vertreibung des Rumps durch Olivers
Soldaten und dessen Rückkehr 16.59 bezeichnen. .Jedenfalls

inuss damit die Zeit gemeint sein, wo dem Parlament seine

Macht genommen war. und in dieser Weise trifft die Rüge
hauptsächlich Oliver. Das hat schon M asson eingesehen
und eine Erklärung in diese Richtung offenbar nur des-

halb verworfen, weil sie nicht mit seiner Auffassung von
Sfilton übereinstimmte (vgl. Life V, 606—607),

Gesetzt , dass die leisen , in extravagantes Lob ge-

tränkten fraglichen ..Aeusserungen" Miltons wirklich als

„freimütig" anzusehen sind — gesetzt das alles, ist es wirklich

demRez. nicht aufgefallen, dass an der bezüglichen Stelle in

der Def. «See. das lauge Parlament als selbstsüchtig, faul und
untauglich gemalt ist. das zu Recht von Oliver aufgelöst

worden sei'', aber an der späteren .Stelle, im ('inisideratioii.'',

als der Retter Englands vom .Anfang der Revolution
an, der Begründer und Spender bürgerlicher Freiheit und
alles Guten begrüsst wird? Dass Oliver hingegen die

letzten Eigenschaften an der ersten Stelle zugeschrieben
werden, nicht aber an der letzteren V Zumal Massen findet

hier „weniger Dankbarkeit gegen den toten Oliver, als die

Bewunderung für den lebenden Oliver gewesen war"
(Life V, 607). Versuchen wir es doch, uns aus der Tradition
herauszuarbeiten, der Macaul a y - Carlylesch en .so-

wohl als der Johnsonschen , und Milton als den
Menschen und den als Menschen Erklärlichen zu sehen.
Erkennen wir doch, dass er es mitunter verstand, geschickt
zu reden in einem Mass, das ihm in einem Gegner nicht

gefällig gewesen wäre.

An einigen Stellen scheinen mir die Bemerkungen des
Rez. meiner Darstellung nicht gerecht zu werden. Ich
habe selbst darauf hingewiesen, dass eben Miltons Besuch
im Jesuitenkollegium die Jesuiten feindlich gestimmt haben
könne, mache aber auch darauf aufmerksam, dass, wenn
die Situation so gefährlich gewesen sei, als M i 1 1 o n uns
offenbar sagen will, es merkwürdig ist, dass nichts daraus
geworden. AAich wenn er bei den Leitern des mächtigen
Ordens in üblem Geruch stand, hat dies nicht Luoa
Holstein, den Bibliothekar des Vatikans, und den Kardinal
Barberini gehindert, gegen Milton sehr freundlich zu
sein. Von einem unlösbaren Widerspruch glaube ich nicht
gesprochen zu haben.

Bei meinem Urteil über Gardiner schliesse ich mich
an die Auffassung eines tüchtigen Historikers. Die Mängid
der Geschichtsschreibung G. s, die sich dem amerikanische]]
Historiker LTsher fühlbar gemacht hatten, fielen auch mir
bei meiner Arbeit auf. Das heisst doch nicht an dem
Grossartigen der Leistung Gardiners unverdienterweist;
zu schmälern; dies wird ihm niemand absprechen können.

Die Äycopriiiitica ist wohl doch kein Angriff auf die

Zensur, der den Puritanern missfallen konnte. Die Schrift

war ja eine dem Parlament sehr schmeichelhaft gehaltene
Hinwendung an dasselbe, um ein auch für das Parlament
schädlich sein könnendes ^'erhältnis abzu.schaffeii. Es unter-
liegt wohl übrigens keinem Zweifel, dass M ilto n wirklich
in der angedeuteten Weise es von .\nfang an verstand,
in seinen Pamphleten einen Hintergrund von grossen Talen

' „to whiim sho]]ld I address wliat I still publisli nii

the same arguinent, but to von, whose magiianiiuous
Councils first opened and unbouiul the age from a double
bondage under prelatical and regal tj'ranny . . , and thereby
deserving of these nations, if they be not barbarously
ingrateful , to he acknowledged , next under God , the
authors and best patrons of religious and civil liberty,

that ever these Islands brought forth." (Prose Works ed.

Fletcher. p. 42o.)

- ,.Cum videres moras necti, private queinfjue rci,

i|uam publicie, attentionem, populum queri delusum sc suji

spe, et potentia paucorum circumventum esse, quod ipsl

toties moniti i]olcliant, eonim doniinationi fi]iei]i imijosuisti.

l'arliamentuu] aliud c:>uvocatur novuni . . . coi]\ci]iuiil,

electi; nihil agunt." . . (I'rose Works ed. Fletcher, )). 729.)
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und Männern i^u verfertigen, gegen den er sich abheben
konnte. Davon zeugen die häufigen, überaus stolzen
Passagen z. B. in der L)ef. See. und anderswo. Masson
findet diese Tatsachen berechtigt (Life IV, 636— 637).

Der Eez. zitiert Worte aus meinem Buche, nach denen
ich Älilton eine „völlig subjektive ethische Haltung" zu-

zuschreiben wünsche. Ich habe aber gesagt, dass seine
I'^thik ,,ultimately subjective" sei, und das scheint mir was
ganz anderes. Diese Meinung habe ich zu begründen
versucht, und 'es wäre mir lieber gewesen, wenn der Eez.
meine Gründe als hinfällig aufgezeigt hätte, als dass er,

wie es geschehen, sie dahinstellt. Ich habe es nicht ver-
sucht, Milt on als ethisch haltungslos zu bezeichnen, sondern
als einen Menschen, der von seinen Leidenschaften häufig
in die Stellung gebracht worden ist mit Sophismen aus-
zukommen oder in grenzenloser Selbstüberhebung' die ge-
strengen ethischen Forderungen zu verletzen, die er sonst
anerkannte, und die er an andere stellte.

Was M i 1 1 o n s Stellung gegenüber M o r u s betrifft, so
haben wir seine eigenen Worte dafür, dass es ihm im Grunde
gleichgültig sei, ob Morus der wirkliche Urheber oder
nicht. Diese Tatsache erkennt sogar Masson an; er scheint
auch hier in der Handlungsweise M i 1 1 o n s etwas Erlaubtes
von Seiten des Genies und des ethisch überlegenen Menschen
gegenüber dem Halunken zu sehen, das ist: er sieht die

' Beachte . dass der neueste Milton-Forscher Saurat
ganÄ, unabhängig vun mir als den Schlüssel seiner Deutung
von Milton des letzteren „berechtigten Hochmut", seinen
„kolossalen Hochmut" angibt.

Sache ganz wie Milton. Dieselbe Auffassung habe ich
übrigens im Gespräch über diese Sache mit Engländern
vertreten gefunden. Die von Prof. Stern angedeutete Stelle
beweist mir nichts, als dass vielleicht der Verf. der be-
treffenden Lebensbeschreibung die Tatsache nicht kannte.

Zuletzt sei es mir erlaubt, darauf hinzuweisen, dass
es mir weniger daran gelegen ist, zu beweisen, dass Milton
dieses oder jenes getan hat. Mein Ziel ist, sein Persön-
lichstes aus irreführendem Formelhaften herauszuschälen,
ihn zu verwirklichen, als den zu zeigen, der, weil er ein
Jahrhundert zu früh in ein noch ausschliesslich christlich
bedingtes Gemeinwesen hineingeboren war, sich selbst und
seine Zeit über seine wahre Stellung gegenüber der Religion,
der Etliik und Menschenauffassung getäuscht hat.

Lund. S. B. Lil jegren.

Notiz.
Den germanistischen Teil redigiert Otto Behaghel (Giessen

Hofmannstrasse 10), den romanistischen und englischen Fritz Xeu-
niann (Heidelberg, Koonstrasse 1-1), und -^vir bitten, die Beiträge
(Rezensionen, kurze Notizen, Personalnachrichten usw.) dementsprechend
gefälligst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herren Vor-
leger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle

neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr
gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung
von O. R. Reisland in I-eipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle
wird die Redaktion stets imstande sein, üher neue Publikationen eine
Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.
An O. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Souder-
abzüge zu richten

Preis für '^^-i-uene Petitzeile LlteFarische Aiizeigeii. Beilagegebuhren nach Umfan::

M. 24.—, 30.— u. 3(j.—

.

4. VERLAG VON O. R. REISLAND IN LEIPZIG.

Zeitsclirifteii

:

Bibliotlieca pllilologica chissica. Verzeichnis der auf dem Gebiete der klassischen Altertums-

Missenscluiit erschienenen Bücher, Zeitschriften, Disserüitioiien . Prograimn-Abhandlunj'cn , Aufsätze

in Zeitschriften und Rezensionen. 1. bis 44. Jahrgang:, 1>>74— liHT. (lOly/l'.l im Erscheinen.)

KllghSflie Studien. Organ für englische Philologie unter Mitberücksichtigung des enghschon Unter-

richts auf höheren Schulen. Begründet von Dr. Elisen Kölbhig, herausgegeben von Prof. Hoops.
Bande 1— 54. (.j5. im Erscheinen.)

.hihresbericht ül)ei' die Fortseliritte der klassisehen Altertumswisseuscliafl.
Begründet von C. Uursiau , herau.sgegeljen von A. Körte. 45 Jahrgänge. (lOiid im Erscheinen,

Preis M. 80.—.)

Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der Germanischen
1 hllologie. Herau.sgegeben vun der Gesellschaft für deutsche Philologie in Berlin. Jalirgänge 4—4".

(3'.>. und 40. .Jahrgang. 1917/18. M. 3().—.)

liiteraturblatl für trermanische und romanische Philologie. Herausgegeben von

Otto Behagliel und Fritz Neninaiiii. .fahrgänge 1—11. (Jahrgang 12 im Erscheinen. Preis pi"

Semester M. 16.— .) .

Philohlgische Wochenschrift. Herausgegeben von F. Puhuid. Jahrgänge 1-40, 1881—192ii-

(11I21 im Erscheinen. Preis M. 70.—.)

VerjinUvortlidier Kudaktcur Prof. Vi. l'iitz Neu manu in Huidclliurg. — Unick dtr Pieror.sclieu Hofbuchdnickerei iu Alteuburg, Ö.-A.

Hiersiii je eine Beilage von A. Marens & E. WcbPrs Vcrlaij in Wonn nn<l der Weidmaiiusclien Buchliaudliing in lierlio.

Ausg-eg-eben im Januar 1921.
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Götze, Anfünee einer mathematischen Fach-
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Bohrend, Der Tunnel über der Spree
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Leitzmann, Die Quellen zu Gottfried Kellers
Legenden (v. Grolman).

Aman-Nilsaon, Lord Byron och det sekel-
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böker (Fischer)

Körten, Thomas Hardy's Napoleondichtung
„The Dypasts" (Fischer).
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Küchler, Aufsätze über Renan (Lerch).
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I
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Lazzari, ün' oraz»one di Lodovico Carbonu

' a Firenze (Wiese).
1

Laz7ari, II „Barco- di Lodovico C'arbone

I
(Wiese)

Lothar, Die Seele Spaniens (AngelaHämel-
Stier).

1 Jud, Zur Geschichte der bündner-romanischen
Kirchensprache (v. Planta)

Weisand, 21.—25. Jahresbericht des Instituts

für rumänische Sprache in Leipzig (Meyer-
Lübke).

Gamillscheg, Oltenische Mundarten (Schurr).
B i bliograp h ie.

_Personalnachrichten.

Karl Vossler, Sprache und Rellgion(Neuere Sprachen,
1920, S. 97 ff.).

Mathias Mieses, Die Entstehungsursache der
jüdischen Dialekte. Wien, Löwit, 1915.

Mit Vossler atmen wir stets Höhenluft, und so hat
uns auch dieser Vortrag in die lichten Höhen geführt, wo
Dom und Laboratorium ineinander übergehen, Glaube und
Wissenschaft sich \ermählen. Kaum wird sich an den
Grundgedanken dieses an Gedanken so reichen Vortrags
rütteln lassen, nur Ergänzendes wird man vorbringen
können: die Streitfrage, ob die Sprache „magisch" das
Religiöse auszudrücken vermöge oder „mystisch" hinter
dem auszudrückenden Gefühlsinhalt zurückbleiben müsse,
entscheidet Vossler gewiss nicht nur seinem persönlichen
Bedürfnis nach Vermittlung zwischen Antithesen folgend,
sondern sachlich richtig dahin, dass die Sprache zwar der
Religion gegenüber unzulänglich sei, aber symbolisch
unsere religiöse Sehnsucht ausdrücken könne. Dasselbe
symbolische Verhältnis zwischen Sprache und Ausgedrücktem
besteht ja bei all unseren Sehnsüchten, so auch bei der so
mächtigen erotischen, indem die Sprache hier wieder durch
unser gesellschaftliches Tabu zum Hindeuten auf ein Ge-
heimes, Unwortliobes gezwungen wird und dadurch das
Mystische der Erotik verstärken hilft — genau wie die
Religion aus der Transzendenz der Empfindung über die
Worte viel von ihrer Empfindungskraft bezieht. Durch
die Unzulänglichkeit unserer Sprache werden Religion und
Erotik, diese zwei verschiedenen Sprösslinge aus gleicher
Quelle, über das Irdische erhoben — unsere Wortqualen
werden zu Schätzen unserer Seele, äussere Armut wird zu
innerem Reichtum. Die Unzulänglichkeit unserer W^orte
hat aber neben der Verinnerlichung unserer Gefühle auch
deren Trivialisierung zur Folge : wenn das Wort einm.<)l

vorübergehend aus dem Dienste des Heiligen entlassen ist,

steht es arm xind glanzlos da wie ein Heiligenkopf , über
dem der Heiligenschein verblichen ist. Aber im Dienste
des Glaubens wirkt das AVort wie alle Ingredienzien des
Religiösen blindlings und unbedingt — weil es „im Dienst"

ist, weil es eine innere Mission hat: mit Recht schreibt

Calderon im Auto „Los mysteriös de la Misa"

:

No ay voz, no ay palabra en ella,

No ay Ceremonia, no ay
Vestidura, que no tenga
Un Mysterio en cada acciön,

Un Secreto en cada Letra.

Der Mensch heiligt seine Worte und empfindet diese von
ihm selbst in die Höhe gehobenen Worte als etwas von
ihm Abgelöstes, Nun-einmal-Heiliges. Vossler hat schon

richtig betont, dass den „heiligen Wörtern" sprachlich keine

Ausnahmsstellung gebührt, dass Wörter von der Sprache
heilig gesprochen und entheiligt werden können (das

„Schwinden alle Erdengrössen, nur die Götter bleiben

stehn" der Schillerschen Kassandra bestätigt die Sprache

nicht); den künstlichen Heiligen füge ich noch den hl.

Expeditns an, über dessen rein wörtliche Geburt man bei

Nyrop-Voigt, Da.« Lthen der M'örter, in Fritz Mauthners
Kritik der Sprache — und endlich Ohr. Morgensterns Ge-

dicht nachlesen kann; für entheiligte Wörter gibt Vossler

keine Beispiele: ich erwähne daher vor allem zwei: Gutt

und heilig. Die Promiskuität zwischen Alltags- und Sakral-

sprache, die wir allenthalben beobachten können und die

darin ihren tiefsten Grund hat, dass wir das Göttliche

zur Lenkung unseres Alltagslebens bedürfen und gerade

vom Alltag aus zur Sehnsucht nach einem dem Alltag Ent-

gegengesetzten, Transzendenten getrieben werden — diese

Gemeinsamkeit des Vokabulars zwischen Heiligem und
Profanem bewirkt ein fortwährendes Schwanken in der

Stimmung, die ein Wort umgibt: die heiligen Wörter
haben kein fest umzirktes Fanum, das nur Geweihte be-

treten dürften: das Grosser Gott, hör' mein Flehen! des

Elieser in Halevy's Oper „Die Jüdin" und das achoU achaft

!

eines Berliner Spiessers, der ein lauwarmes Bier am Stamm-
tisch vorgesetzt bekommt, ist „toto coelo" verschieden.

Dem persönlich Geschauten und als Helfer in äusserster

Seelennot herbeigerufenen Gott im ersten steht im zweiten

Fall eine Interjektion gegenüber, die schon in ihrer laut-

lichen Verschmelzung mit einem Schallwort den geringen

Grad von .\utonomie der Gefühlsfärbung dartut (vgl. den

6
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iulerjektioualisierteii Heilandsnamen in u je.', wo noch Äb-
schleifung des Auslauts liinzutritt). Genau so geht es etwa
dem Wort Weib mit seinem „edlen" (sakralen) und seinem
trivialen Klang. Die Gefühlsdegradierung, die der Gottes-
naine erduldet, führt zu dessen Grammatikalisierung, die
ich in meinen ^»/*((7;t(( ~-«/- rumatiischcn Si/utiix und litilistih

S. 262, Anm. behandelte: das "Wörtliche am Wort Gott
sieht man so recht an ital. criandio. wagartdäiu, avrepta Diu
the ,wenn auch', neuprov. tant quc de Dien jmi .t.ant qu'il
peuf, kat. miiy de den .nie' (urspr. ,nie von Gott aus"),
altital. madio usw. ,aber' (urspr. ,aber Gott')', REAV s. v.
nmyi^, wie man schon aus der Uebersetzung (durch ())

ersieht und noch besser aus Bemerkungen einheimischer
Lexikographen wie zu pola. made de si. dt no .proprio si,

no" bei Ive, / diaktti ladino-veneti S. 88, oder JSaco Arce,
GraimUiai c/cdlega S. 217: „JJe Diü.<<, fräse äquivalente ä uii
adverbio superlativo : herraba de Jbiofs ,gritaba desaforada-
mente', peridronlle de Diox ,muchc.', iste an« hai mdlo de Bios
,maiz en abundancia'". Valbuena, Fe de erratfs III, 219:
„La fräse de Duis para indicar copiosamente, niiere de Dios.
por ejemplo para decir que llueve nuicho^ lo habran oido
los academicos en algun parador de diligencias y solo a
los zagales, porque no se dice entre genta culta (vgl. nocli
ein Beispiel wie Pardo Bazän, ('»('«to.s egcor/idon S. 65 riaüin
de Dios — ein Fuchs!), E. Ernault in Melanqes d'Arbnis ile

.JnhdinrUh- S. 79 (,,Le mot Dieu en breton"); ..l'addition du
mot Dieu peut finir par noter vaguement l'extension,
l'intensite". Meist ist der Gottesname nicht ganz grammati-
kalisiert und auch nicht ganz religiös gefasst, sondern die
Sprache hält eine mittlere Linie ein; es bleibt unent-
schieden, ob Gott wirklich angerufen ist oder nur als
stimmungsvoller Effekt, als „göttliche Maschinerie" er-
.seheint (etwa wie der Geigenstrich hinter der Bühne vor
„grossen Szenen" in Amerika) : ein frz. tt n'e?t pas Dien
pussible, ein dtsch. in aller Heirgottsfndie , ein sp. Ict wds
<liiena inoza (jue se ha risto eii esta tierra de Dios. en los dias
de Dios no hcire eso ,niemals', desde aqui para dein nie de Dios
(Don Quijote 1. 15) ist zwar schon weit von gläubiger
Proskynese entfernt, erinnert aber immerhin daran, dass
wir in einer von Gott gelenkten Welt leben, und beruht
auf der naiv als hewiesen angenommenen Gleichung „die
Welt, die wir sehen" = „Gottes Welt": der Sprecher be-
kundet seinen Gottesglauben, indem er annimmt, es sei
unmöglich, weil es wenigstens in einer gottbeherrschten
^yelt unmöglich sei, es gebe kein schöneres Madchen auf
dieser Erde, soweit es sich um Gottes Erde handle (eine
andere gebe es ja nicht-). Der heutige Europäer kennt eine
doppelte Buchführung: er operiert im -Alltagsleben nur
mit Kausalitäten, aber seine Sprache bewahrt noch den
alten Wunderglauben (daher alle monistischen Versuche
stets scheitern müssen): er leugnet mit Ausdrücken, die
den Glauben bezeugen; er fluohi mit segnenden Worten;
er kommt zu verneinen und bejaht — wie Calderon's
Segismundo, der aus dem La rido es siieüo die Gottesfurcht
ableitet. Farinelli in seinem herrlichen Buche La rita e

an sogno (II, 261) wundert sich über die Wandlung des
Helden: „Lo scetticismo iniziale si converte in ascetica

' Aus Pirano (Istrien) wurde an einen kriegsgefangen en
österreichischen Soldaten italienischer Zunge in Asinara
geschrieben: e vorei e bramerei dopo hiiigo e doloroso tempo
vederti, ma Dio ptaeienza. Ist ma Dio oder Dio pazienza (wie
sonst paeienza di Dio) zusammenzunehmen?

- Manchmal scheint es, als ob unsere christlich ge-
schulten Sprachen noch eine aussergöttliche Welt kannten,
aber sie wird nur angenommen, um sie zu leugnen: so
erklärt sich die Redensart sp. cnesta Dios ij ayuda, die
ich a. a. O. nicht einwandfrei zu deuten vermochte: in-e-
tührend übersetzt Tolhausen Dios y ayuda ,mit Gottes
Hilfe'. Zur Don-Quijote-Stelle (I, 7 Sancho spricht): Sepu,
seiior, 'jue no vetle [sc. meine Frau] dos maravedis para reina

;

eondesa le caerd mejor, y aun Dios ii ayiida bemerkt Cejador
y Frauca in seinem Wörterbuch richtig: .,dificilniente. es
menester que ayude Dios, y encima otra a\'uda, fräse
vulgär, gräfica 'como ella sola. En Malon ' de Chaide
{MiKjdalena S. 277, Rivad.): y auii Dios y ayuda 'fiie asi lo

/lodamos comer" ; vgl. noch "Pereda, Penas arriba AM: Dios
y nytidri nos costii <i redncirlr d que siquiera nos esciieliaro

las niznnes; kat.: Catala, Ombrivoles 78: L'ostalcr aguc de
menester Deii y ajitda; Labernia bucht ser menester Dtu y
tijudu, für eosinr d. y uj. briügo ich a. a. 0. Belege.

aspirazione. Sul tronco della piü risoluta negazioue !

posta a fiorire 1' affermazione" — im Sprachlichen ist dieser
Weg vorgezeichnet. Die Sprache bewahrt den Glauben
vor seinem Verfall. Segismundo schreitet innerlich den Weg,
den seine Worte ihm vorzeichnen, ab. Mag auch der einzelne
Sprecher noch so ungläubig sein, er kann sich dem Vokabel
„Gott" nicht entziehen: wenn Romain Rolland in seinem
Kriegsmysterium Litnli Gott als opportunistischen, mit beiden
Parteien paktierenden, lächerlichen Maitre-Dieu auftreten
lässt, so regt sich bei uns eine Art Abscheu vor dem
Sakrileg — auf diesem normal vorausgesetzten Gefühl be-
ruht überhaupt die literarische Kühnheit des Verfassers:
unsere Wörter bergen alte Empfindungsweisen — und rufen
sie wieder hervor. Das Religionssprachliche überlebt das
Religiöse durch die Sprache imd lenkt immer wieder darauf
hin: wenn Goethe von der Unvertreibbarkeit des Aber-
glaubens geschrieben hat, so gilt dasselbe von dem keines-
wegs wesensverschiedenen Glaubeii: er schlüpft in alle

möglichen Winkel und Eckchen (auch sprachliche), stets

bereit, neues Leben zu erringen. Wie wenig „ernst" oft dem
Sprecher die sprachlich ausgedrückte Loyaalätskundgebung
ist, zeigt das Vikariieren des Gottesnamens mit dem des
Teufels: neben kat. ^.\hie eoleii de part de Den"? (Rondayes
mallorquines V. '201

: mit dieser Frage will ein junger
Mann ein ihm erscheinendes Gespenst gewissermassen von
vornherein auf den Boden des Glaubens ziehen) steht frz.

que diable!, que dianire!, sp. que diablos.'. ptg. que diabos
neben magj-ar. mi az islen esuddja lehet (z. B. Vikar Bela
in Magyar Nyeleör 1919, S. 90) ,was für ein Gotteswunder
kann es sein' > .was in aller Welt k. e. s.' ein mi uz ördög
,was der Teufel'. Dass Gott (und Teufel!) dort sich sprach-
lich einstellt, wo ein Geschehen dem Willen des Menschen
entzogen ist, kann den nicht wundem, der die lyrische
Entstehung des Gottes aus der Sehnsucht des unbefriedigten
Menschen erkennt: Gott ist der Ausdruck menschlichen
Kräfteversagens, und so bedeutet ein span. estd de Dios den
Gegensatz zu .es steht bei mir': zu dem andalusischen
Vierzeiler

<jQuieres vivir sin afanesV
Deja la bola rodar;
Que lo que fuere de Dios
-\ los manos se vendrä

bemerkt Kodriguez Marin (Cantox populäres espaholes l\

241): „Tiene nuestro Pueblo puntas y ribetes de fatalista;

no dice: iL'staba escrito! como los musulmanos; pero dice
a cada momento : Kstaria de Dios !" Bildung und Auf-
klärung verscheuchen nicht so ganz die religiös gestimmten
Wendungen, wie die obige Bemerkung Valbuena's glauben
machen könnte: in mündlicher Rede ist die Wendung
estar de Dios ganz geläufig, z. B. Palacio Valdes. La
hermatui San Sulpicio S. 341 „estaba de Dios" que aquella tarde

la habian de persequir'. Bezeichnend, dass besonders bei

Frage, Ausruf, bei Superlativ- und Widerspruch der Gottes-
name grammatikalisiert wird: sard. iüeu .was' = quid de»
erinnert uns daran, dass indem wir fragen, wir unser Nichts-
wissen-können ausdrücken; der Ungar mit seinem mi esoda':"

,was'? sieht mit wun de rgläubigeu Augen in die Welt:
ein kat. tantdebö de Deu ,wäre es doch!' (Ruyra, Marines y
boseatjes S. 179) = ital. magariddio sagt, dass unser Wünschen

' Die erst allmähliche L^nterwerfung unter das an-
gebliche «Gottfatum" zeigt die Novelle von zwei charakter-
vollen Bauern in Estebanez Calderons Escenas an'tahizas

S. 146, die für einen D. Veremundo stimmen wollen, in

ihren Taschen aber immer wieder auf D. Opando lautende
Stimmzettel vorfinden, bis sie schliesslich sich in das durch
Wahlschwindel bewirkte Wunder fügen: Compadre, esto

estd de Dios: que nos perdove por ahora D. Veremundo. y
quede rohido D. Opando, y bueno eslii lo bueno.

- Die steigernde Kraft des Gottesworts sieht man dort
am besten, wo die urspr. Bedeutung am meisten verwischt
ist: mallork. tot-deu heisst .jedermann', .alles': Bondayes
mall. IV. 2.54 tirant carretades de pestes y trons y Vamps u

tot-deu cieeiit .fluchend allem Lebenden', IV, 279 Tot Deu
prepard ses aliiuares ,jedermann'. Cejador zitiert in seinem
Kommentar zum ]Jbro de bueii iiiiior I, S. 119 einen modernen
Beleg („.\. Alv. Silv. Per. 4 cen. l-'ic § M") h> mejor rs qm
ton sus liabliUas enziirzan . . . d todo Dios .jedermann". Wohl
aus der Bibel und wohl von heidnischen Göttern urspr.

gemeint? . .
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\in(l Hoffen sterblich ist; ein -sp. Ihiere ric Dios. kat. iim-i/n

im siil ih' Maria Scintissinin (Ruyra S. '251), dass alles in

Menge Erscheinende mir ausnahmsweise gespendete

; Gabe Gottes ist (kat. («' il> Ben, ital. henr d J/ldio]: das ital.

iiiadiu, (riaiulio. avvegnii Diu flif, dass der Einspruch des

Menschen gegen ein Geschehen nur in der Form eines

(Tebctes zu Gott, eines „frommen Wunsches" möglich ist.

TeberaU. wo der Mensch aus seiner örtlichen oder zeit-

lichen Gebundenheit, aus seiner Verankerung im Normalen
1. imd Zwangsläufigen herausstrebt, tritt die sprachliche

Schranke des Wortes Gott ihm entgegen, rasselt die Kette,

die er sich gewöhnt hat. mit den Augen der Sehnsucht als

„innere Freiheit" u. dgl. zu sehen. Gott vicariiert als

Schicksalslenker nicht nur sprachlich mit dem Teufel,

sondern seine Fügungen werden auch bald als angenehm,
liald als unangenehm für die Sprecher gewertet; in sp. i

li la buena de Uios .ohne Falsch', kat. « la bona de Den ,id."

(Ruyra. Marinen // buscatjes S. 2-33) ist Gott das Urbild des

Guten, in den Cuentos aragoneses Eusebio Blasco's finde ich

ein elliptisches otra [sc. cosa] qne Dio>: [sc. manda: oder

liegt ein Abwehrwunsch vor?]: I. -iS Xo piie' .«fr. — Otra
,

'lite Dioti, ^.pur que? 11,84; Ojald s' linbid nnirrtu! '.Otra <j)ic
i

redifis'. ^,1'ues <jm Vlui pasao? (ein andermal, wohl fälschlich,

iinders interpungiert : H. 18 ;Otra 'lue. redios!), das sowohl
in dem otra wie in dem re- die Unzufriedenheit des Sprechers
über wiederholt widrige Fügungen Gottes ausspricht. Selbst

in dem erzkatholischen Spanien, in dem Lande Murillos

und Peredas, regt sich auch sprachlich der Widerspruch
gegen die Annahme der bedingungslosen Güte und An-
betungswürdigkeit Gottes: Rodriguez Marin 1. c. 11. 38u

I

schreibt zu dem Vers l'o le qiiiero nuis qnc d Dins: „3/(/.« que

(i Dios . Mdx qiie Dios , ni Dioif v Ni pd Diox son modos
hiperbnlicos de decir extremadamente comunes en An-
dalucia . . . Eespecto de la fräse il/os qxe DioK, la ciroun-

stancia de haber oido a gentes del Pueblo : Fulano es mdn
l'eo, ö mds rico etc. que Dios piadoso me ha hecho pensar
si serä una forma eliptica", S. 339 zitiert er ausser mds
voliente que Diosnochmdti cobarde qneDio*: aus der steigernden
Funktion des Gotteswortes ergibt sich auch die Anwendbar-
keit auf pejorative Vorstellungen : wieder ist dem Worte
Gott kein Sonderschicksal besciiert, sondei-n es wandelt die

Geleise aller sich langsam aber sirher abnutzenden affek-

tischen Wörter : . . . de Dioi^, . . . iiue Dios sind bedeutungs-
schwache „queues romantiques" wie etwa farbloses frz.

. . . comme tout (bcaii comme tout, laid comme tout, dtsch.

nie mir irgendeiner {schön . . ., hdsslieh . . .). Betrachten wir
die üebereinstimmung aller romanischen Sprachen in dem
. . . de Dei) (sogar mm. mai de Durmterefi .etwas Passables'!,

30 wären wir versucht, an eine sog. „gemeinromanische"
Erscheinung zu denken, die man sich gewöhnlich als im
Sprachwachstum organisch begründet denkt, während wir
in "Wirklichkeit nur einen ..calque linguistique" vor uns
haben, eine Lehnübersetzung, die sich aus der gemeinsamen
Seelensituation der bibelgläulDigen romanischen Völker (wie
des germanischen ' und des bretonischen, ungarischen usw.)
erklärt: Sainean hat in seinem hübschen Artikel über
Jambe de Dien in Herne des e'tudcs rabelaisiennes 7, 346 ff.

die Entlehnung aus einer hebräischen Wendung nach-
gewiesen, was Saco Arce schon für die gallegische Wendung
vermutet hatte: Aehnlich finden wir in allen europäischen
Sprachen eine durchaus produktive hebräische Superlativ- '

bildung {vanitns vanitatum, König der Kö>nge usw.), ein pro-
duktives hebräisches Heischefutur. So schleppt der moderne,
selbst der entkonfessionalisierte Mensch noch die Sprach-
blüteu mit sich herum, die andere Glaubensklimate ge-

schaffen haben. Stilistisches hat sich zu Sprachlichem aus-

gewachsen. Wir verraten in unserm sprachlichen Kostüm
Einflüsse von Bekenntnissen, die wir in unserer Gesinnung
oft verraten haben. Religiöse Sehnsucht hat das Wort
Gott geschaffen; die Affektentleerung führt zur Grammati-
kalisiei-ung . aber unter der verkohlten Asche der Sprach-
hOlsen glimmt immer der Funken weiter, der neue Glaubens-
fackeln entzünden kann : das "Wort Gott hat auch für den
Atheisten noch einen erschütternd seelenvollen Klang. Wir
bleiben Gefangene der Sprache. Noch immer gibt es in

unseren Spracnen eigene Sprachkategorien für das (iött-

liche tjnd Religiöse: das engl. Ilinn als Gotte.?anspraohe, das

' Für derlei Erscheinungen im Germ. vgl. .1. Franck,
Xeitschr. f.hochdtsrii. Mmidnrten 1908 (,Godersprech und Ver-
wandtes").

-etil der 3. Pers. Sing, als Bibelendung, das spanische vx
das allerdings göttliche mit irdischer Majestät teilt, gegen-

über banalem nsted des Alltags usw. Das Schicksal Gottes

teilt die Mutter Gottes (vgl. oben kii so! de Mario Saidissima,

ferner kat. Santa y bona Maria qite ,es mag noch hingehen,

dass' = ital. pacienra, Anfsätsre S. 13'2), der Teufel (s. o.).

die Engel, denen die Sprache ihren Einfluss streitig macht,

indem sie ihre sog. Geschenke als Verdienst des Beschenkte'Ti

ausgibt (sp. tiene »mcho diige! ,er hat viel Talent, Charme usw.'),

die Heiligen: die Grammatikalisierung von kat. sense dir per

quin motiii ni in noin de quin sant zu ,wieso' h.ibe ich Aufsatte
S. 262 behandelt: der urspr. schützende Heilige, in dessen

Namen etwas geschah, wird sprachlich zu einem blossen

Popanz, einer Etikette, einem Vokabel: ergibt bloss seinen

Namen als Aufputz her : sp. santo ist wirklich schon zum
Synonvm von motivo entheiligt, wenn es in Pereda's Sotile:a

S. 383'heisst (man beachte den Parallelismus mit dem rein

finalen para que!): Verda es que nii liay agraria en todo lo

que me cuentas, CleUt: pero ^.d santo de que me In cuentas

ahora? — ;Pano! — respondio Cleto mug admirado —• p?;.«

^•f/ sanio de que se cuentan siempre esas cosasj' Pa que se

sepan. Der Romanist wird sich sofort an die Präpositio-

nalisierung des Ausdrucks der Gotteslielje des Christentums.

an die Verwortlichung dieser erhabensten Lehre, erinnern

:

aus dem transzendentalen Lebens vollen pour T amonr de

Dien, per amor di Bio. um Gotfeswillen hat sich eine logische,

gefühlskalte Präposition ,um . . . willen' losgelöst: oberital.

2>er mor de. galiz. jiramode, lothr. pramul; .weil' usw.

(REW s. V. amor), gemeinromanisches säkularisiertes

Kirchengut. Wahrlich, der Alltag wüstet fürchterlich im
Sakralen — ärger als der erbittertste Atheismus: denn
keine schärfere Waffe gegen das Heilige kann es geben
als .,was uns alle bändigt,'' das Gemeine", die Gleichgültig-

keit und die .Abnutzung der Gefühle. Der Atheismus kann
noch Märtyrer und Heilige zeugen, nicht aber gibt es ein

„Bekenntnis der Indifferenz''.

Noch einen Feind hat das Religiöse im Leben wie

in der Sprache: aus der extremen Gefühlsextase , die es

voraussetzt, muss das Gegensätzliche sich notwendig er-

geben; die Parodie. „Vom Glauben zur Narrheit ist

nur ein Schritt", sagt Vossler, und es ist gewiss kein Zu-
fall, dass die Entwicklung der mitteleuropäischen Groteske

aus christlich mittelalterlichem Kulturmilieu sich erklärt,

dass früh schon Klerikerparodien kirchlicher Zeremonien
vorkommen, die Sotits die äusseren Formen der Kirchen-

hierarchie hernehmen, um sie innerlich auszuhöhlen. Ekstase

und Parodie, Tragödie und Satyrspiel sind komplementär.
Jedes Extrem fordert das ihin entgegengesetzte heraus.

Zur Parodie des Geistigen trägt das Formelle an einer

Verehrung besonders bei: das Heilige muss. um dem
Gläubigen in greifbarer Form zu erscheinen, materialisiert,

in Symbolen verehrt werden: eben die greifbare Form be-

wirk!: aber Profanisierung. indem die Form über den Lilialt

Herr wird, versteint und verharscht; sich vor das Inhalt-

liche vorschiebt, ja manchmal dies zu ersticken droht. Die

jüdische Zeremonienarabeske, die jüdische Philologie, haben

den jüdischen Glauben getötet. So ist die Materialisierung

zum Symbol eine ebenso notwendige wie gefährliche Ent,

Wicklung jeder Religion: ohne Symbol wäre sie dem Unter-

gang preisgegeben, aber gerade das angerufene Heilmitte-
' entwickelt sich zum lebentötenden Gifte. Durch die Sprach!

schafft sich der Gläubige, wie Vossler gezeigt hat, ebene
'

falls Symbole, vielleicht die geistigsten, unmateriellsten-

aber gerade dadurch die gefährlichsten. Das Wort (Logos)

. hat etwas Philologisches an sich: die Liebe zum Gefühls-

iiihalt ist diesem selbst gefährlich. Nicht umsonst schwieg

der wissende Sokrates und überliess seinen Philologen-
' Schülern das ..Reden". Das Wort als etwas (wenn auch

ungemein flüchtiges) Materielles erdrückt das Geistige —
j

wie die täppische Hilfe wohlmeinender Liebe oft mehr
: Schaden als Nutzen stiftet. Die Worte Dominus Bens,

\ Je bon Bieu. the Lord, Iddlo. Vater Unser. Herrgott, der Er-

\
löser, Jesus Christus, heilig, sind vergegenständlichende, ge-

' Wissermassen mnemotechnische Behelfe, die der Gläubige

als Träger seiner Gefühle braucht - ein gegenstiindlichor

Träger Lst ja schon durch die der Flexion ganz normal

eingepasste Form des Substantivs gegeben--, anderseits

ie den Gläubigen, seine Gefühle m einer ganz be-zwingen si

» Vgl. die syntaktische Gemeinsamkeit, die aqui de. Dios

und aqui del AV.v (,hierher im Namen . . . .1') verbjndet.
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stimmten Richtung einzustellen, und iinigi-onzen lokal,

national und politisch, was unbegrenzbar scheint. Der
spanische Jude sagt Dio, wo der spanische Christ Dios
gebraucht: das -s wird zum Exponenten verschiedener
WeltaDschauung. So erklärt sich auch die Atifgabe eines

alten Vokabels für Gott im Gefolge kultureller Ver-
schiebungen. Gott, das höchste Wort unserer Kultur, rückt
auf eine Stufe mit den sog. „Kulturwörtern", den sich fast

modehaft ändernden Bezeichnungen für Erzeugnisse der
materiellen Kultur: „El olvido absoluto de aquel nombre
de Dios entre nosotrbs [den Basken!], demuestra ademäs que
las palabras pueden desaparecer en absohito, sin dejar
rastro en lo que tenga relaciön con tal ö cual significado

suyo, tanto mas si este tiene transcendencia superior 3'

tanto mas si se las persigue con safia por temor al resurgir
de creencias antiguas", so schreibt sehr richtig Aranzadi,
Bev. de et. hasquefi 1920, S. 97/98: Les dievx s'en tont, lautete
einmal ein Motto bei Heine — das CTÖttliche aber bleibt

als Bedürfnis. Das Formelle des Sakralen wendet nun
nicht nur der Glaubensfeind, sondern vielleicht gerade der
Gläubige gern ins Scherzhafte; aiis Freude an der Ver-
änderung öes ihm Gewohnten und Vertrauten, aus Lust
am Spiel, am Umstülpen des Nun-einmalSo-Gegebenen,
am Widerspruchsvollen und ü eberraschenden. Tooler hat
in seiner Abhandlung „Verblümter Ausdruck und Wort-
spiel in altfranzösischer Rede'" allerlei wunderliche Heilige
erwähnt, die in mittelalterlichen Texten wie in Volks-
erzählungen ein groteskes Wesen treiben: frz. fnire la suvtde-

tüiouihe, sp. san Se-(nul.<j, dtsoh. am Nimmerniehrstag \Vgl.

noch den österreichischen hl. Bürolratius). Derlei haben
gewiss keine kirchenfeindlichen Ketzer geschaffen, sondern
Kleriker oder Gläubige, die gerade aus ihrer Alltags-
vertrauHchkeit mit Heiligen das Vertrauen schöpften
— Intimität macht drei.ster — , neue would-be- Heilige
zu schaffen, das kirchliche Mäntelchen um profane Be-
griffe zu mvimmeu. Das Heilige wird so durch das
formale Element, das gleichsam eine sprachliche Kategorie
erschaut, grammatikalisiert: son, das ist sozusagen ein

Heiligkeit andeutendes Präfix, wie vice- und ex- in die

Beamtenhierarchie hineinführen: das Präfix archi- Erz-,

das selbst aus kirchlich-hierarchischen Verhältnissen ent-

sprungen ist, hat ja eine ähnliche parodistische Nuance
entwickelt (archisot). Als ich in einer Zensurabteilung jahre-

lang versteckte Hungerklagen italienischer Kriegsgefangenen
sammelte, war ich bass erstaunt, mit welcher Häufigkeit itnd

Zähigkeit alle möglichen Hungerheilige, wirklichetiS.ünf/fV/o)

und erdichtete (!>. IMagno. t>. Cr(paiis)0, S. Facehiano, zu
pncio .Paket'), auftauchten: es war das Staunen des an-

geblich „wissenschaftlich" eingestellten Beobachters, der
nicht an das praktische Fortleben im Mittelalter und der
früheren Neuzeit ganz geläufiger Vorstellungen glaubte:
vgl. etwa das Sitio der Passion zum Trinkerwitz herab-
gewürdigt von Gläubigen Rabelais oder eine Stelle in

Calderön's La tida is siuiio (HI, 1), wo der Gracioso die

volkstümliche Einkleidung von Gastronomischem in Sakrales
vornimmt

:

Que en vna prision nie vin,

Donile ya toilos los dian

En el filösofü leo

I^'icomedes [= ni comedes], // las nochen

En cl convilio Kiceno [= ni ceno].

Si' llaman Santo al catlar,

Como en calendario nuero,

San .secreto es para m>,
Pues le ayuno y no le hitelrjo.

Wörter wie it. santo, henedetto, frz. hcmit sind oft ganz
ihrem sakralen Milieu entrückt: tultn ü Santo giorno ist

nicht mehr als den (ian.-tn lieitn Tag. quel hencdttto male dt

ttomaco wird gleich malcdetlii, in frz. hcnet ist das Bewusst-
sein für die „Segnung" ganz verloren gegangen. Schuchardt
mit seinem feinen etymologischen Ohr hat „das Echo
priesterlicher Stimmen" des öfteren im Romanischen gehört,
und ich habe Aufsätze S. 214 auf seinen Spuren liturgische

Wendungen gesammelt, Fossilien in der Sprache, die das
Mechanische der gottesdienstlichen Uebung zum -'Ausdruck

von Profanem benutzen, also den Alltag mit geistlichem
Talar kostümieren: „das Echo des Gebetleierns" sehe ich

dort, wo ein Gebetstück als Zeiteinheit erscheint: vgl. noch
ausser den a. a. 0. zitierten Beispielen andal. cn nn santiaweH,
wn der „Etalon" aus zwei zufällig beieinander stehenden.

nicht miteinander syntaktisch verknüpften AVörtern besteht
[in nomine patris et filii et Spiritus] sancti amen: vgl. etwa
das ahslefbtiis avicn, das man in familiärer österreichischer
Bede für

,
jawohl' hören kann. Besonders der Name Jesus

oder das Vaterunser erscheint als minimale Zeiteinheit:
Blasco 1. r. 1, .58: ^'A'o diren nadn? — ;A7 Jen'is, ni este

moro es miol (neben einem profanen Alltagsrefrain!), H, 24
Del jiriiiier eiaje cjue la tire'. no dijo ni Jesiis. Rodriguez
Marin 1. c. IV,' 148:

Acuerdate, pecador,
Que tu riila es una In:

Y que te piiedes morir
Antes de decir .Jesus".

ebenso in Sizilien: vgl. Pitre Studi di Icggendc pop. in Siviliu

S. 201 : e' ntrn nn Patri e Figqhiu tutti li Frandsi fora lirati

di' mmemu, imd in dem katholischen Oesterreich: Peter
Rosegger, Als ich das erste Mal auf dim Danipfuageti sas.s:

„Zehn Vaterunser lang mochten wir so begraben gewesen
sein, da lich.ete es sich wieder." Von sonstigen triviali-

sierten liturgischen Ausdrücken erwähne ich noch tosk.

aisönne ,in abondanza' (wenn zu kyrie eleison), das von
Angiolini gebrachte reggio. esser tocch int' al nomine patris

,nel comprendonio', it. ameii[iie] ,basta, e finita' (Salvioni

RDR 4, 17.5): wie dtsch. frz. amen und ähnliches bogotä.
Angela Maria „como interjeccion para denotar que se

aprueba alguna co.sa 6 que se cae en la cuenta de algo:
es indudable que se ha tomado de las palabras que se

dicen ä las oraciones" (Cuervo, Apunlacionts etc. S. 376).

Auch Appellativa werden gern durch Fragmente der latei-

nischen Sakralsprache ausgedrückt, Pereda, Gonzalo Gonzalez
de la Gonzalcra S. S4 ^.tömo )ia de pusar nn trcn por debojo

del agua sin que se ahogue cl msn ncorda que vaya adentro i'

= lat. sursnm corda, Bdtg. .der Mensch'?), Palacio Valdes.
La hirmana San Sutpicio S. 1"28: A'i fultaha tampoeo el

tahfdleio ohUgado de huena sombra, que dice grdtios en ro:

alta y anda de grupo en grvpo ^queddndosecuntodoMaria
Sa nt isima" ('mit aller Kaltblütigkeit';, 270 [er schlägt seine

Frau] con too Maria Satdisima. Die Worte des Breviers
Tu autem, Vominc, miserere nobis, haben in den romanischen
Sprachen sprachlich gezündet: frz. c'ei-t lii le tuautcm ,das

ist die Hauptsache', gask. Ion tu-autem d'nn coumphA bei

Ader 1968 (womit Ducamiu fälschlich frz. tuyau ,Tip beim
Rennen' zusammenstellt), prov. tu-autem ,difliculte, nceud
de l'affaire; gros bonnet, richard', auch im Katal. in beiden
Bdtg. (wenn auch Vogel nur die persönliche ,Macher, Haupt-
kerl' hat; vgl. aber Eond. malinr(iu.Vl,'ä4 Tots romangutren
ab SOS cabey.t drets, com cl me reuen ab tant de ~tit-a^iteni''

,mit soviel Aufwand, Pracht', VI, 144 il//rn, te jare creu

d'aquelles tres anys que me dvus, y esturem cabals d'aqucll' tii-

nltcm'' 'quitt mit dieser Angelegenheit', mit interessanter
Entwicklung au > al wie altar .gefallen' aus adaptare >
a{z)autar), piem. tu-autem ,Schwierigkeit' usw. Man wird
bemerkt haben, dass gerade Spanien, das gläubige Land
des Katholizismtts, besonders üppig die scherzhafte An-
wendung kirchlicher Wendungen auf den Alltag pflegt:
die religiöse Durchdringung schafft eben eine besondere
lexikalische Beeinflussung — genau wie etwa der Gedanken-
kreis einer bestimmten Beschäftigung, eines Berufes die

Sprache der Berufsangehörigen mit deren Termini durch-
wirkt (etwa die Sprache der asturischen Fischer Pereda's
auch bei Gesprächen, die sich nicht um Fischerei drehen,
mit Fischereiausdrücken durchsetzt ist). Zweitens bemerken
wir, wie gerade die Worte der lateinischen Sakralsprachc
mit ihrer isolierten Fremdheit innerhalb der Volkssprache
— wie jedes Fremdwort — leicht von ihrer semantischen
(und phonetischen) Eigenart abgetrieben werden und sich

zur Parodierung und Entstellung gern hergeben : das Feier-

liche ist ja mit der Versetzung in den Alltag schon
parodiert. Die Bischofsmütze, auf die Strasse gezerrt, wird
zum Symbol karnevalistischen Mummenschanzes. Aber
gerade "die Parodie des Heiligen beweist dessen Einfluss.

indem der Scherzende dennoch mit seinen Worten gerade
die Herrschaft der Mächte bejahen muss. die er bespöttelt.

11.

Vossler hat schon geschrieben: .,Aus Stilunterschieden
sind im Lauf der Jahrhunderte Sprachunterschiede ge-
worden" und die Einflüsse des religiösen Stils auf unsere
modernen romanischen Sprachen erwähnt: an Koffmane's Ge-
scliirhte des Kircheidatcin's konnte auch .lud in seinen Problenicn
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ihr itllnuiiatiisrJicn WurUjeiifirnpliie wie in seinem kürzlich

iTschienenen meisterhaften Aufsatz über die bündner-
romanische Kirchensprache, anknüpfen. Wackernaeel hat
das so alltägliche romanische Wort für ,\Vorf jiamhuhi als

F.,ehnübersetzung aus dem Hebräischen erwiesen, D"Ovidio
unser T«?m?= ;indoles' aus dem neutcstamentlichen Gleichnis
erklärt. Immer mehr ringt sich der Gedanke durch, dass
las Religiöse überhaupt vielleicht an der Qu eile
manches Sprachliclien stehe. Die Religion wirkt
arcliaisicrend und worterneuernd, je nachdem : jener er.ste

Zug i.st etwa bei der Lautgestalt der Worte flicn, diablc zu

sehen, bei dem -s von spanisch Dias: gewiss ist Diezens'
Meinung, der religiöse Charakter des Wortes habe die alte

Ivasusforni erhalten, nicht vollkommen i'ichtig, da Ijins

iiiohr als Rufname, als Lokativ (wie Carlos) denn als Saki-al-

name erhalten blieb, aber immerhin ist das Resultat ein

-Vrcliaismus. Und der vereinzelte Archaismus wirkt weiter
in der Sprache: nach kirchlichem esprit erklärt Gillieron
rrspirer mit seinem gesprochenen s. Respekt vor der Gott-
heit bewirkte überhaupt Respekt vor den heiligen Worten
(vgl.Güntert,jRf/jHiror(/)(7f/»)(f/fnS.'212). Die mit jeder Religion
gegebenenTabuwirkungenhabeu wieder eine worterneuernde
jiraft: die Verbote der Religionen, die das Eitelnennen des
Namens, das „Lästern" beseitigen möchten — das sind offen-

bar Versuche, der Promiskuität der heiligen Worte zu steuern,

diesen gewisse Reservatrechte in der Sprache einzuräumen—
Versuche, die stets misslingen müssen, weil die Sprache
ihre biologischen Gesetze nicht zu übertreten erlaubt und
alle ihre Worte, im selben Flussbett ^-orwärtsschiebt. Wenn
der Schem, der Name Jehovahs, nicht ausgesprochen werden
durfte, so traten wie sonst bei allen verschleiernden Euphe-
mismen (bei den sexuellen, den abergläubischen usw.) die

Ersatzwörter für den verbotenen Namen in dessen Funktion:
Elohim, Adonaj, Schaddaj usw. Dabei schwand die Kenntnis
des urspr. Namens. Die Religion wollte einen Namen
lieilig erhalten, die Sprache antwortete, indem sie.mehrere
Namen hinzuschuf, hinzu-heiligspraoh und den einen
Namen aus der Sprache tilgte. Die Religion wollte Reservat-
uamen, die Sprache antwortete mit Vokabelvermehrung.
Die Religion ist also ein sprachändernder Faktor par ex-
c.ellence — auch in unserer angeblich entkonfessionalisierten
Zeit: denn was sind .\u8driicke wie die Naiiir. die Ent-
iricklung. dem innere (reseti (dien Geschehens, rfns Sein imd
Werden alles Organischen usw. als Verschleierungen des
Gottesnamens V Auch diese Sui-rogatwörter erhalten eine
mystische Strahlenkrone, deren Glanz erborgt ist von dem
dahinter stehenden x, das man sich nicht mehr Gott zu
nennen getraut. Da es nun verschiedene Namen für
das .T gibt (Gott, Jesus. Jehova. Brahma usw.). schlingt
sich um jeden dieser Namen ein besonderes Vokabelsystem,
das den Sprechern dieses Vokabels so teuer wird, dass sie

oft psychische Differenzen aufspüren, wo allgemein-mensch-
liche Identität des Empfindens vorliegt. Da Vossler diesen
Punkt, die spraoh-differenzierende Kraft des Religiösen,
vielleicht nicht mit der genügenden Schärfe betont, sei hier
auf die Theorien von Mathias Mieses hingewiesen, der in

mehreren Büchern, besonders „Die Entstehungsursache der
jüdischen Dialekte" (Wien, Löwit, 1915) und „Die Gesetze
der Schriftgeschiohte. Konfession und Schrift im Leben
der Völker" (Wien, Braumüller, 1919), um die Entstehung
der Sondersprachen der .Juden in und vor der Diaspora
zu erklären, den Einzelfall des Judenspanisch, -deutsch,
-griechisch, -persisch, also kurz der bei den Juden aus-
gebildeten Varietäten der Sprachen ihrer Wirtsvölker, eine
wahre Razzia nach Parallelfällen in der Sprachgeschichte
vorgenommen und den in seiner Allgemeingültigkeit un-
bestreitbaren, in der Anwendung auf Einzelfälle vielleicht
öfters diskutierbaren Satz aufgestellt hat: „Konfessionelle
Verschiedenheit hat selbst bei nach Herkunft, Sprache und
Territoriom einheitlichen \'ölkern immer sprachliche Diffe-
renzierung als Resultat". Ich gebe nach Mieses einige
Beispiele wieder („Die Entstehungsursache" S. 38 ff.):

„. . . die drei Konfessionsgruppen, die Bosnien bevölkern,
die Orthodoxen, Mohammedaner und Katholiken, auch
durch eine sprachliche Demarkationslinie geschieden sind.
Die orthodoxen Bosnier reden den'rein stokavischen Dialekt,
während die Katholiken und Mohammedaner, die An-
gehörige desselben serbokroati.sohen Stammes, Bewohner
desselben Territoriums, ^Mitglieder desselben Berufes sind,
denselben Dialekten mit Resten des als altertümlich
geltenden ea-Dialektcs verquicken und auch ihm sonstige

Eigentümlichkeiten verleihen. . . . Die Katholiken meiden
in Fremdwörtern das unslawische ,f' und gebrauchen dafür
konsequent ,p' (Stjepan, Josip). Die Schismatiker dagegen
fühlen in diesem ,p' etw-as Katholisches und sprechen nur
,Josif'. Bei den Mohammedanern ist ihr archaisierender
Sprachcharakter .auffallend. Viele von ihnen verwendete
Flexionsformen sind bei den Mitgliedern anderer Konfessionen
der serbischen Sprachgruppe schon längst aus dem Leben
gewichen . . . Katholiken und Schismatiker gebrauchen in

Bosnien nie dieselben Eigennamen in derselben phonetischen
Form. Den von Katholiken gebrauchten Personennamen,
wie Ante, .Tui-e. stehen die orthodoxen Antonje, Gorgje usw.
gegenüber. Die neueste, alle konfessionelle Verschieden-
heiten nivellierende Zeit hat seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts viel zur sprachlichen Unifikation der Katholiken
und Orthodoxen Serbokroatiens beigetragen, jedoch auch
sie vermochte nicht die mundartliche Kluft ganz zu über-
brücken. Als vor kurzer Zeit die orthodoxe Bibelüber-
setzung des Vuk-Dancic in lateinischer Umschrift für die

Katholiken des slawischen Südens erschien, musste sie über
sich so manche sprachliche Aenderung ergehen lassen ....

Wo der Orthodoxe ,Avelj' schrieb, musste ^Abel' eingesetzt

werden, wo ,AvTam' stand, musste für den Katholiken
.Abi-am' kommen ... So wandelten die Umschreiher das

orthodoxe ,krst' in ein katholisches ,kriz' (Kreuz), den
schismatischen .svestenik' in einen papistischen .svecenik'

(Geistlicher), das rechtgläubige ,vaskrsenije' in ein römisches
,uskr8enje' (Auferstehung), den ökumenischen .Kristos' in

einen vatikanischen ,Krst' (Christus)." Auch in Deutsch-
land bildeten sich mit der Reformation die Spraohunter-
schiede zwischen Nord- und Süddeutschland von der Glaubens-
differenz gestärkt weiter: „Die Schriftsprachrevolution [im

18. .Jahrh.J in Bayern hat manchen Katholiken nicht wenig
aus der Fassung" gebracht. Der Schulreformator Bayerns.
Braun, wurde z. B. von Fanatikern gerügt, dass er ,ich glaube
in Gott Vater' im Glaubensbekenntnis sprachgerecht ab-

änderte in ,ich glaube an Gott Vater'. Das wurde als

.lutherisch-deutsch' gescholten. Das Sohluss-,e' der Vv''orte

Liebe, Sonne, Blume usw. rief noch im 18. .Jahrhundert

als ,lutherisch' Widersprüclie seitens der Katholiken hervor."

„Die siebenbürgisch-katholisch-latinisierende Idee griff aus

dem rumänischen Siebenbürgen sogar nach den orthodoxen
Fürstentümern über und rief eine, eine Zeitlang andauernde,
merkwürdige Sprachbeweo-unghervor",.,einen latinisierenden

Taumel". „Der rumänische Orthodoxe hätte den Dialekt-

manipulationen der rumänischen Katholiken nicht nach-

beten sollen.'" Für den Romanisten liegt es nahe, ausser

an die Waldenser (über deren Sprache Mieses S. 94 und 97

nicht genügend informiert ist), das Judenspanische usw.
vor allem an die sprachliche Differenzierung auf religiöser

Grundlage im Obwaldischen hinzuweisen, die seit der Re-
formation in eine protestantische und eine katholische

Schriftsprache gespalten ist (Gärtner, Handbuch der rätorow.

,
Spr. 11. Lit.). Auch innerhalb des Französischen haben wir in

der Reformationszeit religiös bedingte Sprachunterschiede,

so Ic (hrisf bzw. Christ je nach der Religionszugehörip;keit

Vgl. oben judensp. TMo — christenspan. Bios. Trenel's

Arbeiten zeigen uns die Einflüsse der Bibel aufs Frz. usw.

Bei Mieses erscheint allerdings insofern eine bedauerns-

werte Unklarheit, als er in dem Kapitel ..Wie kann die

I

Konfession mundartenbildend wirken?" nicht die primär
religiös bedingten Spracheigentümlichkeiten und die erst

I sekundär religiös betonten, schon früher durch Dialekt-

spaltung vorhandenen sondert . sondern uns im Unklaren
1 darüber lässt, was das religiöse Moment erst in seinen

I Dienst genommen, was es wirklich geschaffen hat. Es ist

gewiss richtiger, wenn er S. -57 lehrt: „Die Wortführer
jeder ernsten neuen Religionsbewegung sind allenthalben

; auch Sprachbildner. Sie erzeugen allerdings keine völlig-

neue Sprache, aber sie holen gewöhnlioh aus der Tiefe der

Vergessenheit das verbannte Volkspatois hervor, das für
sie dann charakteristisch wird, emanzipieren es

und räumen ihm literarisches Bürgerrecht ein. An das

spezifisch-religiöse Gut von Neologismen und eventuell

auch Fremdwörtern und Aequivalentsbildungen, die das

Idiom des Alltags umgestalten, heftet sich gewöhnlich eine

vulgäre literarische Sprachform an", als S. 65: „Der ...

Glaubensfaktor entpuppt sich dem unvoreingenommenen
Auge als sprachbildend und dialektschaffend, als mundart-

liche Treibkraft", wo eben jene weise Sonderung von
.,sppzifisch-Religiösem" und „sekundär-Religiösem" fehlt.

m.
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Auch bei der Ausbildung der jüdischen Sondersprachen
sind ja Primärreligiöses (hebräische Fremdwörter. He-
braismen usw.) und Sekundärreligiöses (archaisches Deutsch,
Spanisch usw., das infolge der Isolierung der Juden für
sie charakteristisch wurde) zu sondern. Primärreligiös be-
dingtes Sprachgut ist z. B. das erwähnte frz. le Christ — Christ,
.sekundär religiös assimiliertes die obwaldischen Kirchen-
schriftsprachen, bei denen dialektische Unterschiede zu
religiös-stilistischen erweitert wurden. Mieses verwechselt
oft das Primäre mit dem Sekundären: jüdisch-dtsch. ivas
für alle Kasus des Belativpronomens ist weder dem
slawischen co noch, wie M. meint, dem hebräischen flexions-
losen aather nachgebildet (S. 103), sondern einfach volks-
tümlich-dialektisch (z. B. im Bayrisch -Oesterreichischen,
vgl. das romanische volkstümliche Allerweltsrelativ (ß<e),

sclircihcu hob ah r/cschrieheii ist kein „psychologischer
Hebraismus" nach lulhob Jcnthalithi. sondern gemein-euro-
päisch, wie Meyer-Lübke Jdfi. Forsch. 14 nachgewiesen hat.
Wenn trotzdem diese Wendungen als „prototypisch jüdische"
gelten und etwa in Parodien Juden in den Mund gelegt
werden , so sind das bloss sekundär jüdisch affizierte Aus-
drucksweisen, die .auf Grund der naiven Assoziation von
Sprachweise mit Sprecher zustande kommen (nach dem
unhistorischen Prinzip : ,,ich habe das von einem .Juden
gehört, daher ist es spezifisch jüdisch", wie ähnlich etwa
epjKS, ich hall ihn nix gesellen ', n(ippe::cn in AVien als „spezifisch
jüdisch" gilt, was etwa in Schwaben oder im Alpenland
unmöglich wäre). Sie sind nur insofern (sekundär) religiös
bedingt, als die Isolierung die deutschen Juden gewis.se
volksdialektische Eigentümlichkeiten bewahren Hess, die
parallele soziale Schichten des Wirtvolkes fallen gelassen
hatten.

Auch hier zeigt sich, allerdings in etwas anderer
Eichtung, das von Vossler angedeutete Verfahren des
Symbolisierens durch die Sprache: das zufällig bemerkbare
an einem Menschen oder Menschentypus Sprachliche wird
zum Symbol dieses Menschen oder Menschentypus. Aber
gerade solche zufällige Symbole, solche künstliche und
gewaltsame Verallgemeinerungen sprachlicher Einzelbeob-
achtungen sind durch die Bewusstheit, zu der sie Sprecher
und Sprachbeobachter erziehen, sprachdifferenzierende Mo-
mente von höchster Bedeutung, Mitarbeiter am "Werk der
Entähnlichung von Sprachvarietäten.

Warum schafft nun das Religiöse Sprachliches um?
I

Weil eine Religion, solange sie im Glauben ihrer Bekenner I

lebt ^ und intensives religiöses Leben beeinflusste z. B.
gerade die romanischen Volkssprachen in ihrer Ausbildungs-

j

zeit —
-, ein kultureller „Aggregatszustand" ist, der viel

I

tiefer ins Einzelleben eingreift als etwa die Standesgemein- j

samkeit: wir müssen uns mit der unmaterialistischen Tat- !

Sache nun einmal abfinden, dass transzendentale Ideen und
Wünsche das menschliche Gemüt — und damit die Sprache —
heftiger bewegen als die physischen Bedürfnisse: die Riesen- '

domhauten, cüe Kreuzzüge, die Pyramiden sind nicht vor-
j

wiegend aus ökonomisch-sozialen Rücksichten entstanden.
[

Gerade ausdem unpraktischen jedesGlaubensmussmanseine
Stärke entnehmen, die zu vielen oft schwierigen Glaubens-
übungen und Opfern verpflichtet. Wenn also schon die Berufs-
gemeinsamkeit Sondersprachen hervorzubringen vermag, wie
sollte nicht die Religionsgemeinschaft durch ihre geistigen
Ideale, die meist sich in weitgespannter Propagandaarbeit '

auswirken, die Sprache beeinflussen? Es ist auch noch zu
bemerken, dass alle Religionen eine primitive Enzyklopädie
des menschlichen Wissens und Denkens in sich s'chliessen,
mit den Glaubensdogmen auch eine Kosmogonie, eine Ethik, i

eine Gesetzgebung, eine politische Ordnung usw. zu lehren
pflegen und so das Handeln ihrer Bekenner weit mehr be-
einflussen als etwa der Staat, die Nation, die Rasse, der
Bertif, die ihren Angehörigen eher verstandesmässig moti-
vierte Praktiken auferlegen. Der Zug der totalen Lebens- ;

beherrschung eignet doch nur der Religion, daher glaubens-
feindliche Orgaiiisationeu sich wohl mit Recht in diesem
Sinne „freie Schule", ..freie Relieionsgemeinde" nennen. '

Dem Nationalen alle zusammenschweissende Macht, alle
Kraft der Beherrschung einzelner abzusprechen, wie Mieses

' Es ist bezeichnend, dass etwa in Wien nix für ,nichts'
(Haben 'S a Geld? — / hab ni:e) „christlich", nix für .nicht' '

Uch hab ihn nix gesehen) „jüdisch" ist: im Alpenland sind
i

beide „christlich". Die Diagnose von Gesprochenem auf den
Sprecher begeht oft historische Schnitzer.

auf Grund seines jüdischen Schulbeispiels tut, möchte
ich ablehnen (man vergleiche die Autonomiebestrebungen
der Katalanen, der Südfranzosen), aber sicher ist, dass, wo
Nationales und Religiö.ses gegeneinander streiten, dieses
siegreich ist: der Mangel an nationaler Einheit, den man
oft am Deutschtum beklagt hat, erklärt sich gewiss in

letztem Grunde aus dem religiösen Riss, der durch Deutsch-
land hindurchgeht, während die sprachlichen Differenzen
Nord- und Südfrankreichs nicht so nachteilig wirken.
Aehnlich verhält es sich mit dem Gegensatz Irland-England.
Im Weltkriege spielten religiöse Gemeinschaft von Feindes-
völkern eine bestimmende Rolle: „Wir sind Katholiken
wie die Oesterreicher!" schrieben gewöhnlich italienische

Angehörige von Kriegsgefangenen. Bei der sprachlichen
Wirksamkeit der Religionen ist ihr Zug zur Materialisierung.
zur Liturgie, zum Formellen bedeutend beteiligt: er brachte
konsakrierte Sprachformen hervor. Zur Materialisierung
gehört auch die Kodifizierung einer Lehre: sie hat die

religiöse Beeinflussung der Schrift zur Folge: in dem
Werke ..Die Gesetze der Schriftgeschichte" hat M. meister-
haft gezeigt, wie Annahme und Aufgabe eines Schrift-

systems meist religiös bedingt ist\ allerdings vielleicht in

der Reihe Religion — Religionskodex — Literatur — Schrift
die relativ engere Solidarität der letzteren zwei Faktoren
gegenüber den übrigen zu wenig betont. Trat noch soziale

oder lokale Isolierung der Religionsgemeinschaft* hinzu wie
bei den Ghetto-Juden oder den Waidensem, so kam es zu
einem sprachlichen Konservatismus, der die Sprache der be-

treffenden Gemeinschaft besonders stark abhebt von der
der Umwohner. Aber Oberhaupt tritt ja das Sakrale stets

in den Formen des Archaismus auf, wie denn jede Religion
sich, um bestehen zu können, auf die Vergangenheit, in

der etwa eine Offenbarung, Wunder usw. geschahen, stützen
muss. Zum religiösen .Schamanentum gehört aber auch
eine hieratische Zauber- und Geheimsprache : Mieses unter-
scheidet zwar Laien- und Sazerdotalreligionen und spricht

nur letzteren die Idee der „alleinseligmachenden" Lehre
zu, die dann offenbar zu stärkerer Sprach- und Schrift-

differenzierung führen muss — aber schliesslich ist die

Lehre stets etwas Vergangenes, eine Last auf dem Rücken
der Bekenner, ein weiterwirkendes Erbe der Vergangenheit.
Mit dieser Arbeit steht die spracherneuernde Arbeit manches
Glaubensstifters nicht im Widerspruch: wenn die Dante.
Luther ein neues Idiom literaturfähig machten, so haben
sie doch archaisierend gewirkt, indem .sie lange vor ihnen
bestehende Volksmundarten verwendeten. Mieses hat den
Mut des Einseitigen, das psychologische Moment der
Religionsempfindung ins Zentrum seiner Untersuchungen
zu stellen und alles materielle zweifellos ebenfalls

vorhandene Beimengsei, Sozialpolitisches, Oekonomisches.
Rassenhaftes usw. als nebensächlich für die Erforschung
der Gründe der jüdischen und anderer Sprachdifferen-
zierungen zu betrachten: er fordert von den Linguisten

' Auch für die Schrift Hesse sich Vosslers Antithese
der Magier und Mystiker anwenden — und die Magiker
aller Konfessionen haben denn auch durch Schriftzeichen

übernatürliche Wesen zu evozieren gesucht (altfrz. eharnie

,Zauberei' = character!), während wir „Aufgeklärten" im
ganzen auf mystischem Boden stehen. Aber in den
militärischen Abkürzungen wie AOK, SS. regt sich wieder
die alte Buchstabenmagie. — In der Erwähnung der Ab-
kürzungsmethoden des schem hcnniyhoresch , des jüdischen
Gottesnamens, und deren schriftgeschichtlicher Konse-
«[uenzen begegnen sich wieder einmal Vossler und Mieses
S. 28.5. Vgl. darüber vor Traube (1907) noch Grünbaums Ab-
handlung in Gesammelte Aufsätze in Sprache und Sagenkunde
(1901). — Für den „katholischen" Chai-akter der Lateinschrift,

den „protestantischen" der Fraktur vergleiche man etwa die

Propaganda-Artikel der Köhiisehtn Vvllcszeitung (deutsches

Zentrumsblatt), die stets lateiu gedruckt sind — aber auch
in solchen Fällen gibt es mehr Entlehnungen, als Mieses
ahnen lässt: die Armeeschrift im ehemaligen österr-ungar.
Heer war z. B. die Fraktur trotz des österr.-ungar. Katholi-
zismus — offenbar Nachahmung der preussiscnen Militär-

gebräuche !

- Wie in so vielem Einzelnen lässt den Autor seine

dilettantische Information im Stich, wenn er „vom Alt-

französischen auf der Insel Yersey, von dem altertümelnden
Französisch in Kanada" (S. 55) spricht — eine durchaus
künstliche, keineswegs sachgemässe Abstufung!
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der Zukunft: „Das sprachliche Moment der Konfession
muss volle Berücksichtigung und Verständnis finden. Nur
kein rationalistisches Muckertum, kein pseudofreigeistiges

Versteckspiel! Weder sachlicli, noch geschichtlich und
philosophisch lässt sich einsehen, warum ethnischen und
räumlichen Faktoren höherer Wert einzui-äumen wäre
als dem kulturgeschiclitlichen Faktor, der mit dem Glauben
zusammenhängt. Eine klassifikatorische Degradierung kon-
fessioneller Dialekte kann nur auf parteipolitischer Ein-

seitigkeit beruhen und hat nichts mit dem Ernst der
Forschung gemein."' Wir werden gewiss in Zukunft diese

Moral ernst zu nehmen h.ahen und das religiöse Moment
bei der Ausbildung von Sprachen und Dialekten mehr in

Beti-acht ziehen, als dies bisher geschah'. Aber auch in

unserem heutigen Leben wirken die religiösen Gegensätze
viel stärker, als unser wissenschaftlicher Aufklärungsglaube
Wort haben will : als atavistische Gefühlsnote, als sog.

Vorurteil- usw.: „Der Bodensatz eines vieltausendjährigen
Kulturprozesses lässt sich nicht aufs Diktat der reinen
Verstandestätigkeit im Handumdrehen auflösen. Das Gefühl
hält mit dem Intellekt nirgends gleichen Schritt. Ins Unter-
bewusstsein herabgesunkene Rudimente einst bewusst ge-
wesener Faktoren haben eine unzerstörbare, fabelhaft
widerstandsfähige Zähigkeit und können das Leben selbst-

herrlich , obwohl unbemerkt dirigieren . .
." („Die Gesetze

der Schriftgeschichte" (S. 503) — also auch das Sprach-
leben. Das von Meringer Aiif: dem Lehin rler Sprache bei

.luden bemerkte meynnisch (mit ach-, nicht n/i-Laut). das
Pison bei heutigen gebildeten Juden, es sind konfessionell-

sprachliche Atavismen, die allerorten Analogien finden
können.

Mau pflegt meist wissenschaftliche Gedanken zeit- und
raumlos zu betrachten, als objektiv, nur aus der Anschauung
der Dingwelt geborene Errungenschaften. Und doch sind
auch sie meist aus der Zeitkultur der Beobachter und den
geistigen Zeitströmungen geboren. Wer wollte das Zu-
sammentreffen zweier Forscher, die von so verschiedener
Kulturbasis ausgehen wie Vossler und Mieses, als Zufall
erklaren, als zufällige Uebereinstimmung in der Beurteilung
tatsächlicher Gegebenheiten, und nicht erkennen, dass unser
der Gläubigkeit wieder günstigerer, weniger rationalistischer

Zeitgeist im allgemeinen zusamt einer latenten Unzu-
friedenheit mit der nur-positivistisch gesinnten Sprach-
wissenschaft im besonderen es gewesen ist, der den beiden
Autoren die Feder zu ihren Arbeiten in die Hand gedrückt
hat! Wir alle sehnen uns als Menschen wie als Forscher

^ Weder die Gründe, die M. für die geringe wissen-
schaftliche Erforschung der jüdischen Sondersprachen gibt,

noch die Uebersicht über den Stand dieser Forschung, die

uns M. gewährt , entsprechen den Tatsachen : es ist vor
allem nicht richtig, wenn Verf. in Bausch und Bogen er-

klärt (S. 114): „In der banalen, antediluvialen Befangenheit
der Masse versponnen, denkt kein Gelehrter von Bedeutung
an voraussetzungsloses Studieren des wirklichea Tat-
bestandes der jüdischen Dialekte. Der erlauchte Areopag
der Intellektuellen verschliesst voreingenommen die Pforten
vor den jüdischen ..Jargons'." Ueber das .Judäofranzösisch
haben, wie an anderen Stellen M. selbst sagt, Darmesteter
(den er leider Darmstetter nennt), Lambert und Brandin
gearbeitet. Die Behauptung, „Das Judenspanisch wurde
bis heute von keinem einzigen eigentlichen Fachgelehrten
behandelt", ist wohl eine Kühnheit nach den Leistungen
Subaks und M. L. Wagners. Wenn das Jüdischdeutsche
so wenig Beachtung fand, dass selbst ein H. Paul in seinem
„Grundriss" es nicht erwähnt, so liegt dies an der Krise
der deutschen .Judentums : die emanzipierten Juden (z. B.
in Prag , Wien usw.) haben keine Lust , die verachteten
.largons der „Orthodoxen" zu studieren, diese selbst sind
für den europäischen Wissenschaftsbetrieb nicht zu ge-
winnen, und christliche Forscher werden von den exklusiven
orthodox-jüdischen Kreisen nicht gern zugelassen — ebenso-
wenig wie der moderne ßeiselinguist bei den wirklichen
bäuerlichen Patoissprechern gern Einlass findet.

- Auch Mieses wird trotz seiner kritischen Feinfühlia-
keit Opfer von Vorurteilen, so wenn er die von römisch-
katholischer Propaganda ausgegangene Verdrängung der
Kyrillitza, im Rumänischen durch „die der rumänischen
Sprache in geschmackloser Weise adaptierte Lateinschrift"
tadelt („Die Gesetze der Schriftgesch." S. 175).

nach einer weniger ,,einfachen" Reduktion der (Sprach-)
Wissenschaft auf greifbare Gegebenheiten, nach der ponde-
ratio imponderabilium, nach der richtigen Bewertung des
Psychologischen in den Geisteswissenschaften. Nicht nur
das Verhältnis von Wörtern und Sachen, und vor -allem
das von Wörtern und Empfindungen hat in der Sprach-
WLSsenschaft Anrecht auf Durchforschung — die religiöse

Empfindung ist eine ebensolche biologische Tatsächlichkeit
wie etwa unsere Artikulationsorgane oder unser logisches
Distinktionsvermögen. In der Sprachentwicklung wird stets

für die Forschung ein irrationales Element bleiben, dessen
Schleier durch Rationalisierung ihrer Motive nur verdichtet,
nicht gelüftet werden kann.

Bonn. Leo Spitzer.

Georg Baesecke, Deutsche Philologie (Wissenschaft-
liche Forsohungsberichte , hrsg. von K. Hönn, III).

Gotha. F. A. Perthes. 1919. XII, 132 S. M. 6.

Die wissen.schaftlicheu Forschungsberichte sollen

die gesicherten Ergebnisse des wissenschaftlichen Be-

triebes in der Kriegszeit und in den letzten Jahren

vor dem Kriege in übersichtlicher, knapper Form dar-

stellen. Baesecke hat die Aufgabe für die Deutsche
Philologie gut gelöst. Er hat frisch und temperament-
voll ein Buch geschrieben, das keine trockene Biblio-

graphie bietet , sondern anregend zu lesen ist. Die
Auswahl des Behandelten ist gut; den Urteilen kann ich

fast überall beistimmen. So orientiert er wirklich gut

über die literarische Produktion der letzten sechs Jahre :

auch wer nicht als Kriegsteilnehmer die Fühlung mit

dem wissenschaftlichen Betrieb entbehren musste, wird

die hier gebotene Zusammenfassung mit Nutzen ' zu

Rate ziehen.

W ü r z b u r g. Karl Helm.

E. Schönfelder, R. Kniebe, P. Müller, Lesebuch
zur Einführung in die ältere deutsche Dichtung.
Erster Teil: Texte. Mit 9 Tafeln und 7 Abbildungen
im Text. — ZweiterTeil: Anmerkungen. Frankfurt a.M.,
Moritz Diesterweg. 19'20. XII u. 364 S.; IV u. 199 S.

Preis der beiden Teile M. 24.6).

Nach und nach setzt sich endlich die Einsicht

durch, dass gerade das Deutsche in unseren höheren
Schulen einer A'^erstärkung bedarf, dass dieser Unter-

richt Wurzel, Stamm und Ki'oue unserer Bildung von
den untersten bis in die obersten Klassen sein und
deshalb mehr bieten muss als Lesestücke, Aufsätze,

etwas Literaturgeschichte und Lektüre einiger klassischer

Werke. Weitere Fernen muss die Deutschkunde um-
spannen, mehr in die Tiefen deutscher Vergangenheit

führen, aber auch mitten in die lebendige Gegenwart
unseres Volkslebens, auch der untersten Kreise, hinein.

Die vergangenen Zeiten deutscher Dichtung und
deutschen Geisteslebens, deutscher Sprache und Sitte

müssen vor den Augen unserer Schüler lebendig werden,

sie müssen die alten Quellen rauschen hören und fort-

sprudeln sehen in den mannigfachen Mundarten deutscher

CTaue. Deutsches Wesen müssen sie begreifen, nicht

überschätzen, nein lieben lernen mit all seinen Licht-

und Schattenseiten. An den Werken deutscher Kunst,

den Taten und Worten deutscher Männer müssen sie

sich aufrichten, damit unser Volk wieder emporgeführt

wird aus der Erniedrigung und Würdelosigkeit der

Gegenwart.

' Ich verbessere zwei störende Druckfehler. S. 11,

Z. 20 V. o. lies: A n lautswechsel ; S. 87, Z. 14 v. u, lies;

nicht mehr.
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Ein ei-lVeuliches regeres Leben hat im letzten
.laiu'e auf dem Gebiet des deutschen Unterrichts ein-

gesetzt. Sammlungen wie die von Kl. Bojiiuga heraus-
gegebenen Arbeiten aus dem Kreise de.s Deutscheu
Germanisten-Verbandes „Deutschunterricht und
Deutschkunde" (Verlag von 0. Salle, Berlin), die
von W. Hofstaetter geleiteten „Volksbücher zur
Deutschkunde" (A. Haase , Leipzig) und die im
Verlage von Quelle & Mej'er erscheinende „Deutsch-
kundliche Bücherei" stellen vorzügliche Fund-
gruben der Anregung und Belehrung für jeden Freund
eines wissenschaftlichen und wirklich in die Tiefe deut-
schen Volkslebens steigenden Deutschunterrichts dar.

Auch die literaturgeschichtlichenLesebücher müssen,
diesen Forderungen Rechnung tragend, eine ent-
sprechende Aendening erfahren. Das vielverbreitete,
jetzt vergriffene „Lesebuch zur Einführung in die
deutsche Literatur" von Pald am u s - R eh or n ge-
nügte längst niclit mehr den Ansprüchen des Unter-
richts. Weit mehi- tut dies jetzt das „Deutsche Lese-
buch für die oberen Klassen höherer Lehranstalten"
von J. Hense. dessen erstei- Teil (Dichtung des
Mittelalters) in einer Neubearbeitung von A. Führ er

,

A. Kahle und F. Kortz (Freiburg i. Br. 1919) vor-
liegt. Das Buch befleissigt sich einer anerkennens-
werten Beschränkung. Nur hätten die Proben aus der
mhd. Zeit etwas mehr in der Ursprache gegeben werden
können

; unbedingt notwendig war dies bei den lyrischen
Gedichten, deren naturfrischer Zauber in der Ueber-
setzung verloren geht. Auch der zweite Teil (Dichtung
der Neuzeit) bietet als Ganzes betrachtet eine wert-
volle Auswahl. Der katholische Standpunkt der Heraus-
geber tritt- nirgends aufdringlich hervor.

Eine etwas reichhaltigere Zusammenstellung für die
ältere Zeit enthält das „Altdeutsche Lesebuch für Ober-
sekuuda" von F. Lucas (Dresden 1917). Dem Urtext
ist hier mehr Raum zugestanden worden ; selbst Proben
aus dem Gotischen finden sich. Aber Otfrids Evangelien-
buch hätte neben den zahlreichen, wenn auch poetisch
wertvoUeren Proben aus dem Heliand und der Edda
nicht ganz fehlen dürfen. Freude machen wird das
grössere Stück aus dem Armen Heinrich. Literar-
historische Einführungen oder Verbindungsstücke fehlen
bei Lucas ganz. Neben einem anschaulichen Ver-
ständnis der Dichtungen und Dichter gewähi-t seine
Auswahl einen gründlichen Einblick in die Sprach-
eutwicklung

', wenn auch die angehängte Grammatik
etwas aUzu sehr über den Rahmen des in der Schule
durchnehmbaren Stoffes hinausgeht. Eine kleinere,
zeitlich jedoch weiter reichende Sammlung, die sich
gerade ihres geringeren Uinfangs wegen auch mit Rück-
sicht auf die Kosten sehi- empfiehlt, ist das Buch von
K. He s sei: „Altdeutsch. Von Ulfila bis Leibnitz"
(Bonn 1910). Wilmanns hat diese Auswahl mit seinem
Rat unterstützt. Dankbar wird man für die Prosa-
s^tücke (z. B. Heinrich Seuse, Luther, Opitz, .J. B.
Schupp, Leibnitz) und die zahlreichen Volkslieder mit
Melodien sein, auch die Gegenüberstellung von Urtext
und metrischer Uebersetzung für den Unterricht recht

1,
„' ^"''^ Dienste leisten kann dem Ueutschlehrer aucli

h. Wasser ZI eh er, .AVoher':^ Ableitendes Wörterbuch
der deutschen Sprache-. .3. Aufl. Berlin (F. Dümmlor) 1919.
Vor allem die zahlreichen Zusammenstellungen über Ein-
dringen der Fremdwörter, kulturgeschiclitlioh wichtige
Worter u. k. smd im Unterricht sehr brauchbnr.

brauchbar finden ; ungern dagegen wü-d mau Proben
der mhd. Volksepik vermissen, weil den Schülern da-

durch die Anschaffung einer besonderen Ausgabe des

Nibelungenliedes nicht erspart bleibt.

Den gleichen Maugel wird man an der verkürzten

Ausgabe des bereits erprobten und sonst vorzüglichen

Deutschen Lesebuchs von He yd tmann- K e 1 1 e r

(Leipzig, Teubner. 1919) bedauern. Im übrigen möchte
ich dieses Werk, dessen 1. Teil noch die klassische

Zeit berücksichtigt, und dessen 2. Band von der

Romantik bis in die Gegenwart führt, seiner fein-

sinnigen Auslese und danlvenswerten Literaturnachweise

wegen als einen vortrefflichen Führer gerade auch durch

die ältere deutsche Sprache und Literatur warm emp-
fehlen, sofern man sich der ungekürzten dreibändigen

Ausgabe bedienen kann. Was dieses Buch noch be-

sonders empfiehlt, ist der Umstand, daß es dazu einen

Ergänzungsband gibt, der „Wissenschaftliche Prosa"
enthält. Denn neben der Vertiefung in Proben der

Literatur scheint mir das Lesen vorbildlicher wissen-

schaftlicher Prosa auf unseren höheren Schulen ganz

besonderer Pflege bediü'ftig. — Es schien mü- wichtig,

avif die bedeutendsten bereits vorhandenen Lesebücher
zur Einführung in die ältere deutsche Literatur einmal

im Zusammenhang hinzuweisen.

Eine völlig neue Tat aber bedeutet das Lesebuch
von Schönfelder, Kniebe und Müller. Es ent-

hält eine reiche Lese aus altdeutschen Texten, aus

der lateinisch-deutschen Dichtune;, aus Minnesang und

Spruchdichtung, der volkstümlichen Epik, dem höfischen

Epos, der frühneuhochdeutschen Zeit und dem Volks-

lied. Von den herkömmlichen Bahnen ähnlicher Samm-
lungen weicht diese Zusammenstellung mehrfach ab

:

sie stellt eine selbständige Sichtung des unermesslichen

Schatzes älterer deutscher Dichtung dar. Marien

-

Sequenz aus Bluri, Marienlied aus Melk, Liebesgruss

aus dem Rudlieb, die überaus reiche Auswahl aus der

Zeit des Blinnesangs und seiner Nachblüte, aus König
Rother, Herzog Enist, Alpharts Tod, Laurin und dem
Rosengarten, aus des Pfaffen Lamprecht Alexander,

dem Meier Helrabrecht , dem Welschen Gast , dem
Remier, dem Volksbuch vom Doktor Faust und Werken
eines Fischart und Moscherosch sind Texte, die bis

jetzt kaum in Schulbücher eingedrungen sind. Die

Sammlung ist absichtlich so reichhaltig gestaltet worden,

dass der Lehrer die Möglichkeit hat , nach eigener

Neigung und unter Berücksichtigung der Eigenart seiner

Klasse auszuwählen, dass aber auch der Schüler ein

wirkliches Lesebuch in die Hand bekommt, an dem
er auch .später noch Freude findet. Für die Auswahl
haben die Herausgeber vor allein den künstlerisch-

völkischen Wert einer Dichtung massgebend sein lassen.

Ungern nur vermisst man deshalb das ki-äftige „Ne'.\

Lied" Ulrichs von Hütten, während dem Minnesang;

über 50 Seiten eingeräumt wurden.
Auch sonst wird ja jeder Benutzer ni)ch liesondeio

Wünsche haben. Vor allem vermag ich nicht die

völlige Ausschaltung des Kirchenliedes zu billigen.

Verdauken wir ihm doch in einer Niedergangszeit unserer

Literatur die einzigen köstlichen Blüten deutscher

Kunstdichtnng. Eine sachliche Wertung der Kirchenlied

kunst wird keinen konfessionellen Hader wecken. Auch

dass drainatisclie Proben vollkomnn^n nuterblieben,

wird man vielleicht verstehen, aber doch bedauern.

Schon vom Standpunkt der Stilgeschichte aus. die un-
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bedingt beachtet weiden uiuss, kann mau der Lektüre

einer oder der anderen Szene von Hans Sachs, Opitz,

Gryphius, Lohenstein, Gottsched und vielleicht der

Stürmer und Dränger nicht ganz entraten. Auch der

Lyriker Gi-j'phius dürfte mit dein schönen Liede „Die

Herrlichkeit der Erden muss Rauch und Aschen werden"
nicht fehlen. Im übrigen bin ich keineswegs für eine

bunte Vielheit von Proben, sondern möchte nur, dass

die jeweils führenden Kulturschichten, die charak-

teristischen Erscheinungen unserer Literatur , die

wesentlichen Seiten einer dichterischen Persönlichkeit

in wertvollen, möglichst umfangreichen Beispielen zum
Ausdruck kommen. Auch dürfte es sich empfehlen,

die Sammlung, die mit Günther abbricht, bis zur

klassischen Zeit weiterzuführen, wenn nicht noch ein

zweiter Band mit Dichtungeu bis zur Gegenwart vor-

gesehen ist '. Sonst dürfte der Schüler schwerlich

etwas von Haller, Hagedoru, Ewald von Kleist, Gleim,

GeUert, ja unter Umständen nicht einmal von Klopstock
zu Gesicht bekommen. Das Vorlesen aber vennag dem
Schüler das eigene Lesen niemals zu ersetzen.

Dass die Texte aus der ahd. Zeit in guten Ueber-

setzungen geboten werden, kann man billigen, da bei

einem Lesen im Urtext, der grossen Schwierigkeiten

wegen der Schüler lange nicht so viele treffende

Proben aus der ältesten Zeit unserer Literatur kennen
lernen könnte. Aber auf ein bis zwei Seiten in ahd.

Sprache — vor allem das Ludwigslied oder einem
Prosaabschnitt — hätte ich doch nicht verzichtet, weü
nur auf diese Weise der Jugend die sprachliche, vor
allem die lautliche Entwicklung klar werden kann.

Vielleicht dürfte es sich auch empfehlen , von den
Stücken aus der mhd. Zeit einige nur in der Ueber-
setzung zu geben. Im übrigen aber enthält das Lese-
buch zum Teil ganz neu aus Tageslicht gezogene köst-

liche und treffende Proben aus der Epik, der Minne-
dichtung, dem Volkslied, dem Simplicissimus , Joh.

(!hri.stian Günthers Lj-rik u. a. Die Textwiedergabe,
die sich auf die besten Einzelausgaben der betreffenden

Werke stützt, gibt zu ü'gendwelchen schwerwiegenden
Einwänden keinen Anlass. Die alte Schreibung ist

natürlich überall beibehalten. Ein gutes Hilfsmittel

für die Lesung der Texte aus dem Anfang der nhd.

Zeit ist das kürzlich in zweiter, stark vermehrter Auf-
lage erschienene „Frühneuhochdeutsche Glossar'' von
A. Götze (Bonn 1920), das in keiner Bücherei einer

liöheren Lehranstalt fehlen darf.

Eine gewisse Ergänzung erfährt der Textband in

dem ebenfalls voi-trefflichen „Hilfsbuch für den Deutschen
Unterricht in den Oberklassen höherer Lehranstalten"
von E. S c h ö n f e 1 d e r (Frankfurt a. M., 1909, M. Diester-

weg). Wünschenswert aber wäre, dass der Inhalt des-

selben, soweit es sich um Proben aus Literaturwerken
handelt, in das Lesebuch verarbeitet würde. Besonders
hervorgehoben seien aus dem Hilfsbuch noch die Texte
zur Veranschaulichung der deutschen Mundarten und

' Wie ich inzwischen erfahre, ist ein '2. Band geplant.
Möchte hierbei besondere Rücksicht auf die Prosa ge-
nommen werden. Möchten dabei auch solche wahrhaft
deutschen Männer zu Wort kommen, die nicht zur Litera-
tur im engeren Sinne gehören. Ich denke z. B. an Dürers
Briefe und Tagebuch, an das berühmte Heiligenstädter
Testament Beethovens und ähnliche Dokumente deutschen
Geistes. Auch derartiges gehört zur Deutschkunde.

Standes-, Berufs- und Fachsprachen sowie die äusserst

übersichthchen Zeittafeln zur Literaturgeschichte.

Die besonders gebundenen „Anmerkungen" des

Lesebuchs dieuen vor allem der Einführung in die

ausgewählten Abschnitte, geben eher etwas ausführ-

lichere als zu knappe Hinweise auf Leben und Werke
der betreffenden Dichter und Erläuterungen sprachlich

schwieriger Stellen. Ausserdem enthalten sie einen

Abriss der mhd. Sprachlehre und ein Wörterverzeichnis.

Die Zeilenzählung, auf die in den Anmerkungen ver-

wiesen wird , dürfte bei den Prosastücken und einer

grossen Zahl der frühuhd. Gedichtproben des Lese-

buches nicht fehlen. Vermissen wird mau wenigstens

in den Anmerkungen eine kurze Würdigung der

wichtigsten Dramatiker jener Zeit, weit mehr aber

noch einige besonders kennzeichueude Kapitel aus den

wichtigsten theoretischen Schriften der deutschen

Literatur und Sprachbetrachtung, damit der Schüler

alle wesentlichen Kräfte kennen lernt, die der Ent-

faltung deutschen Geistes und deutscher Dichtung

fördernd oder hinderlich waren.

Wenn wir diese und jene Ausstellungen und

Wünche vorbrachten, dann geschah dies nicht, um den

Wert und die Brauchbarkeit dieses Lesebuchs herab-

zusetzen, sondern weil wir au der für die Zwecke des

Unterrichts möglichst nützlichen und zweckmässigen

Ausgestaltung des Werkes regen Anteil nehmen. Auch

in dieser ersten Auflage bereits kann es neben den

z. T. anders gearteten zu Anfang genannten Büchern

zur Einführung in den deutschen Unterricht der höheren

Schulen als auch Studierenden der deutschen Philologie

warm empfohlen werden.

Darmstadt. Albert Streuber.

Alfred Götze, Frühneuhochdeutsches Lesebuch.
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1920. M. 7.-, geb.

M. 10.80.

Lachmaun hatte bereits im Jahre 1820 durch sein

Büchlein „Auswahl aus den Hochdeutscheu Dichtern

des dreizehnten Jahrhunderts" ein sehr bequemes Hilfs-

mittel für Seminarübungen geschaffen. Andere sind

ihm gefolgt; nur leider fehlt auch in dem Buch von

Kraus die mhd. Prosa. Für das Althochdeutsch ge-

nügen Müllenhoffs Sprachproben und Braunes weit-

verbreitetes Lesebuch. Zur Einführung in die schwierigen

Probleme des Prühneuhochdeutschen fehlte jedes Buch,

das man den Uebungen hätte zugrunde legen können,

wenn man nicht zu Wackernagels Lesebuch greifen

wollte. Jeder, Dozent wie Student, hat den Mangel

gefühlt. Max Herrmann äusserte vor mehr als 25 Jahren

einmal die Absicht, ein solches Werk herauszugeben,

bald darauf auch Wunderlich. Alfred Götze aber bleibt

der Ruhm, den Wunsch vieler erfüllt zu haben. Er

nennt sein Büchlein einen ersten Wurf; aber der Wurf
ist treffUch gelungen. In bunter Mannigfaltigkeit hat

er aus den verschiedenen Landschaften die Proben

wohlbedacht zusammengestellt vom Beginn der Druckei-

kunst bis Johann Kepler. Man würde hier und da

trotzdem eine andere Probe wünschen: mir persönlich

wären aus der Zeit vor Gutenberg kurze Urkunden

aus den verschiedenen Kanzleien willkommen ge-

wesen. —
Knappe Einleitungen mit Literaturnachweisen füliren

in jedes Denkmal ein ; sprachlich weniger bekannte

7
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Wörter werden au« den grüs.seren Wörterbüchern be-

legt, um zu deren Gebrauch anzuleiten, \'or denen der

Anfänger oft ratlos steht, um dann oft für immer vom
Ausschöpfen dieser Fundgruben abgeschreckt zu werden.
Als lexikalisches Hilfsmittel hat sich der Verfasser sein

frühneuhochdeutsches Glossar gedacht, dessen zweite

Auflage wir dankbar begrüssen werden. — Eödiger
meinte immer . wer Lachmanns Iwein mit Beneckes
Wörterbuch gründlich erfasst habe, sei wohlgerüstet,

sich an mittelhochdeutsche Fragen zu wagen. Das-
selbe möchten wir für die verwickelten Fragen, wie sie

das Frühneuhochdeutsche aufgibt, von dem behaupten,
der Götzes Buch sich zu eigen gemacht. Und so sollte

jeder Deutseh]ihilologe nach ihm greifen. —
Der Druck und die Ausstattung ist gut. der Preis

für heute billig.

Breslau. Georg S ch o p ]i e.

Mitteilungen aus der Königliclien Bibiiotlielc. Heraus-
gegeben von der üeneralvorwaltung II F A. vi. d. T.:

Neue Erwerbungen der Handschriftenabteilung. II. Die
.Schenkung Sir Max Wächters. 1912. Eerlin, Weidmann,
1917. 8". 164 S. Ladenpreis M. 10.—.

Ein kostbarer Schatz von neu erworbenen Hand-
schriften der ijreussischeu Staatsbibliothek wird in

diesem Hefte verzeichnet; durch eine glückliche

Schicksalsfügung ist er kurz vor dem Kriege der

Bibliothek als kaiserliches Geschenk zugefallen. Die
Handschriften entstammen der berühmten Phihpps-

schen Bücherei , bekanntlich der umfangreichsten und
kostbarsten Handschriftensammlung, die jemals ein

Privatmann zusammengebracht hat, und die in jüngster

Zeit durch Verkauf und Versteigerung wieder auf-

gelöst wurde. Nachdem es der Berliner Bibliothek

schon früher geglückt war, eine grosse Zahl wertvoller

Handschriften jeuer Sammlung zu erwerben, hat Sir

Max Wächter, ein in England naturalisierter Deutscher,

einen für Deutschland besonders wichtigen Teil der

PhilippsschenHandschriften erworben und dem deutschen
Kaiser zur Verfügung gestellt. Von ihm ist die Samm-
lung 1912 der Berliner Bibliothek überwiesen worden.

Die fast ohne Ausnahme aus Deutschland stammen-
den Handschriften werden in ungemein sorgfältiger und
eingehender Weise beschrieben , wobei der Herkunft
und der Besitzgeschichte der Handschriften ganz be-

sondere Aufmerksamkeit zugewandt wird. Als Ursprungs-
ort der Handschriften wird eine ganze Reihe von
deutschen Klöstern festgestellt, unter ihnen auch die

berühmte Murbacher Klosterbibliothek, der u. a. wichtige

aus dem Reichenauer Kloster stammende Cyprian-

Fragmente und althochdeutsche Glossen ent-

stammen. Da der Abdruck bei Steinmeyer viel zu

wünschen übrig lässt, werden in den Mitteilungen von
diesen Glossen wie auch sonst von wichtigen un-

gedruckten oder mangelhaft herausgegebenen Texten
neue abschliessende Aufnahmen geboten. Von deutschen
Handschrifteusammlungen , denen die Philippsschen

Agenten Handschriften nach England entführt hatten,

sind u. a. zu nennen die des Konstanzer Donistiftes, des

Theologen van Ess , des Nürnberger Sammlers H. A.

von Derschau, der Frankfurter Sammler Varrentraj)!)

und G. Kloss, des Berner Gelehrten S. Engel (f 1784),
des Wittenberger Theologen Wernsdorf, aus dessen
einstigem Besitz die seit dem Ende des ]S. Jahr-

hunderts ver.'ichollene kostbare Sammlung von Luther-

Briefen nun wieder aufgetaucht ist. Auch eine Reihe
von Sammlungen mittelalterlicher Urkunden, die offenbar

noch im Laufe des 19. Jahrhunderts deutschen Archiven
entfremdet worden waren, sind durch die Wächtersche
Schenkung für Deutschland zurückgewonnen worden.
Können wir auch auf den Inhalt der einzelnen Hand-
schriften hier nicht näher eingehen, so darf doch S'i

viel gesagt werden, dass die sorgsame Beschreibunji

der kostbaren Handschrifteusammluug der Kenntnis der

deutschen Literatur des Mittelalters sowie der voLks-

kundlichen und germanistischen Forschung in hohem
Grade zugute kommen wird.

He r m au Haupt.

ErnstWasserzielier, Leben und Weben der Sprache.
Zweite, umgearbeitete und stark vermehrte Auflagf,
Berlin, Dümmler. 1920. IX, 280 8. 8».

Für nicht allzu anspruchsvolle Gemüter entwirft

Wasserzieher in bunter Folge eine Reihe von Bildern

aus dem Leben im wesentlichen der deutschen Sprache.

El' hat dafür bekannte zuverlässige Hilfsmittel ver-

wertet, auch manches Verstecktere benutzt und manches
Eigene beigesteuert . wie in den Abschnitten über

Volksetymologie und Kanzleisprache. Freilich sind die

Abschnitte sehr ungleich ausgestaltet : dass W. an

ausgerechnet acht Beispielen die „Gedankengänge" ver-

schiedener Völker aufzeigen will, wirkt beinahe komisch,

ebenso wie die Behauptung, dass es in jedem Dorfe

einen Müller gegeben habe. So zweifelhafte Dinge,

wie die angebliche Herkunft der Nomina aus Partizipien,

gehören m. E. nicht in eine derartige Darstellung.

Leider empfindet man es auf Schritt und Tritt,

dass das Buch nicht auf voller wissenschaftlicher Be-

herrschung des Stoffs beruht. Ungenügend ist die Dar-

stellung des Verhältnisses von Nd. und Hd. (S. 43ff. ),

die Hochdeutsch und Oberdeutsch gleichsetzt, die von

den Abstufungen der Lautverschiebung nichts erkennen

lässt, die Goos — Gans als Beleg der Verschiebung

gibt, das 2}p i'^ Schtippcn, Stoppel als nd. anspricht,

wälu-end es bis ins Pfälzische hineinreicht, schnauben —
schnaiifhi mit Wa2)j>i'n — Waffen auf dieselbe Stufe

stellt, die behauptet, „er sagte, er wäre krank'", sei

niederdeutsch, „er sagte, er sei krank", sei süddeutsch;

aber der Cj. Praes. eignet nur dem Alem. und den

ihm benachbarten Teilen des Bairischen , sonst hat

auch der Süddeutsche den Cj. Praet., wie ich voi-

Jahren ausführlich genug dai-gelegt habe. Sehr ii-re-

fflhrend ist der Abschnitt über „Doppelgänger". Er

will den Satz, dass die Sprache dem Luxus abhold sei,

t)ekämpfen auf Grund von Differenzierungen , von

Wörtern, die verschiedenen Sprachlvi-eisen angehören

(Mädchen — Maid)\ seine Ausführungen beweisen un-

gefähr das Gegenteil; natürlich ist übrigens mhd.

judas nicht aus palatium entlehnt. S. 108: die Aus-

sprache Käsor war „schon" zu Cäsars Zeiten üblich:

..der Sonntag war dem Sonnengotte, der Montag der

Mondgöttin geweiht". S. 125: die Wurzel von gerui.

hliit soll ausser im Griech. in keiner igrn. Sprache

vorkommen. 8. 186: fertif/ hat ursprünglich den be-

deutet, der einen Wagen zur Fahrt besass ! S. 189:

„es wird von Friedrich dem Grossen berichtet, er

habe einen ihm übersandten Neudruck (!!!) des Nibe

liingenlieiles sehr ungnädig aufgenommen und erkläi't, das

Werk sei keinen Schuss Pulver wert. Die Geschichte



101 1921.- Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nt. 8. 4. 102

ist nicht ganz verbürgt." Ich wiU W. verraten, dass

Friedrichs Brief in Ztü-icli unter Glas und Rahme«
liängt. S. 242: der Ortsname, der ums Jahr 1000 als

Hadehurun belegt ist, soll mit Born zusammenhängen

;

(1- enthält uatürlich einen Dat. Plur. von In'ir.

Einen ganz allgemein verbreiteten L-rtum teilt

auch W. : dass gimahalo der veniiahehle, der verlobte

bedeute; wie man das sprachlich verantworten will,

weiss ich nicht; es kann nur den bezeichnen, der das-

selbe maJial besitzt wie ein anderer. Wie das sachlich

zu beurteilen ist . stelle ich den Eechtshistorikern

anheini.

Giessen. 0. Behaghel.

Alfred Qötze, Anfänge einer mathematischen Fach-
sprache in Keplers Deutsch. Berlin 1919. 2:^9 S. =
Germanische Studien, hrsg. von 11 Ehering, Heft 1.

Dass wir trotz aller bisherigen bedeutenden

Leistungen erst in den Anfängen der Sprachforschung

stehen, und dass vor allem zur Ergi'ündung der wissen-

schaftlichen Sprache noch sehr viel zu tun ist, zeigt

uns die vorliegende treffliche Abhandlung wieder

deutUch. An der Kunstsprache der Mathematik hat

Johann Kepler entscheidenden Anteü. Seine ,Nova

Stereometria doliorum' von 1615 Hess er ein Jahr

darauf in deutscher IJebersetzung erscheinen. Eine

gute Neuausgabe besorgte 1864 Ch. Frisch; die an-

mutige Von-ede sowie die ,Ercläi'ung der gebrauchten

Geometrischen Wörter vnd Terminorum' di'uckt Alfi'ed

Götze in seinem Frühneuhochdeutschen Lesebuch.

Göttingen 1920 , S. 135 ff. ab. Das Weinvisierbuch

ist eine sprachliche Tat: ist doch sein Verfasser be-

müht, „eine vielhnndertjährige Fachsprache aus ihrem

gelehi'ten Bereich liinüberzuheben in die Volkssprache,

die dazu kaum in irgend nennenswerter Weise vor-

bereitet war". Trotzdem hatte das Werk in Kreisen

von Sprachforschem bisher keine gerechte Würdigung
gefanden : auf die nach Art der Zeit recht unvoll-

kommene ,Erclärung' stützen sich zumeist die Wöi-ter-

bücher und Aufsätze, die Keplers sprachhche Be-

deutung behandeln. Selbst in den Lieferungen des

DWb., die nach der Ausgabe von Ch. Frisch erschienen

sind, ist Keplers nicht gedacht. Eine rühmliche Aus-
nahme machen etwa Kluges Et\-m. Wb. 1915* und
H. Fischers Schwab. Wb., Tübingen 1904 ff. So ist

Götzes Arbeit mit Freuden zu begrüssen : zum ersten

Male wird hier der hohe sprachliche Wert des Wein-
visierbuchs erschöpfend dargelegt. Der Stoff ist

lexikalisch geordnet ; immer behält G. den Gesichts-

punkt der Entwicklung im Auge : die einzelnen Ai-tikel

wachsen zu feinsinnigen wortgeschichtlichen Aufsätzen
an. Der Gegenwart mit ihren Sprachreinigungszielen

ist Kepler so gegenwärtig wie nie ; mit Recht darf

man sich auf ihn berufen, wenn man nunmehr auch
im mathematischen Unterricht dem deutschen Wort
mehr Boden gewinnen will. Fachausdrücken, die uns
heute ganz geläufig sind, hat das Weinvisierbuch den
Weg geebnet. Für eine Anzahl mathematischer Kunst-
wörter bietet es den ersten Beleg. Zu hübschen wort-

geschichtlichen Beobachtungen gibt es wiederholt Anlass.

Die ursprüngliche Bildkraft der Sprache steht Kepler
z. B. bei Bolzen. Bogen, Sehne noch deutlich vor
Augen. Die alte Wahrnehmung, dass in einer wissen-

schaftlichen Fachsprache die begi'ifflichen Abstrakta

die erste Stelle einnehmen, wird durch das Wein-

visierbuch aufs neue bestätigt. Bei der Mundart, bei

der Bergmannssprache und bei der Sprache der Jäger

macht Kepler AnleOie. Ungenügende Artikel in ver-

schiedenen Wörterbüchern , so in Alfred Schirmers

Wortschatz der Mathematik, Strassburg 1912. und im

DWb. werden durch Keplers Werk ei-gänzt. Einp

ganze Reihe uns heute geläufiger Fachausdrücke ver-

misst man bei ihm ; daraus erhellt die grosse Schwierig-

keit seines Unternehmens. Eine fast übermenschliche

Aufgabe stellte er sich, wenn er die Fachausdrücke

der Mathematik ins Deutsche übertragen wollte. Auf

Arbeiten von Vorgängern konnte er sich so gut wie

gar nicht stützen, im Gegensatz zu Christian Wolff,

dem der Ruhm zuteil wurde, der Begründer einer

deutschen mathematischen Kunstsprache zu sein. Wert-

voll ist Götzes Werk auch durch zahlreiche methodische

Fingerzeige. Diese werden spätere Arbeiten, die der

Erforschung unserer wissenschaftlichen Sprache dienen,

hoffentlich nicht unbeachtet lassen.

Liegnitz. H. Wocke.

PrltzBehrend, Der Tunnel über der Spree. I. Kinder-

und Flegeljahre, 1827—1840. Hrsg. im Auftrage des Vereins

für die Geschichte Berlins. (.Schriften des Vereins für die

Geschichte Berlins, Heft 51.) Berlin 1919, E. S. Mittler &
Sohn. X, löl S. 8".

Belirend war in der glücklichen Lage, bereits vor

15 Jahren den gesamten Nachlass des Berliner Tunnels,

jener bekannten Dichtergesellschaft, von der Fontane

so reizvolle Schüderungeu entworfen hat, zu entdecken.

Als die Schätze nach dem Tode des derzeitigen

Aufbewahrers in die Berliner LTniversitutsbibliothek

übergegangen waren, erhielt Behreud auch den Auftrag

zu iiu'er «issenschafthchen Ausschöpfung und Be-

arbeitung. Im vorUegenden Hefte legt er den ersten

Teil seiner Darstellung vor, begleitet von zahh-eichen

dichterischen Proben jener Anfangszeit, die für die

deutsche Literatur kaum Bedeutung hat, soweit ihre

Höhen in Betracht kommen, um so mehr aber für ihre

Niederungen. Es ist ein altes Vorurteil, dass der

Literarhistoriker sich nur um die wertvollen Erzeugnisse

der Literatur zu kümmern habe. Man möchte fast im

Gegenteü sagen, erst an dem Minderwertigen, aber

doch den breiten Massen Behagenden vermögen wir

den Pulsschlag einer Zeit zu erfassen : denn der grosse

Künstler ist immer seiner Zöit voraus, das kleine

Taleutchen steht aber behäbig mit breiten Beinen mitten

im Flusse dei- augenbhcklichen Strömung und zeigt

den geistigen Pegelstaud einer Epoche an. In diesem

Sinne bedeutet Behrends Schrift, welcher der zweite Teil

hoffentlich bald folgt , einen grossen Gewinn für die

Erkenntnis der Berliner geistigen Signatur der Bieder-

meierzeit, die sich hier wirklich als „Biedermeier" gibt.

Von den imter der Decke schlummernden, gärenden

und nach Licht strebenden freiheitlichen Gedanken

hört man nichts, nur von kleinem Literatur- und Theater-

klatsch, von Intrigen und Satiren, in denen besonders

Saphir verheerend wirkte. Die unglaublichen Zensm-

schwierigkeiten, die persönliche Kabinettsjustiz, die

geistige Bevormundung von oben tritt mit erschreck-

Ucher'' Deuthchkeit ans Licht, aber nicht minder die

Gesinnungslumpenhaftigkeit Saphirs, der es kaum mehr

fertio- gebracht zu haben scheint, überhaupt noch ein
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wahres Wort zu sprechen oder zu schreiben, das
man ihm glauben könnte. Behrends Schilderung ist

anschaulich und lebensvoll geschrieben, oft spielt ein

überlegene! Humor hinein. Meisterhaft sind die knappen,
aber plastischen Charakteristiken der bedeutenderen
Tunnelmitglieder geglückt, worunter ich besonders die

des Hamburgers Heinrich Smidt, des Hofschauspielers
Louis Schneider und des späteren Kultusministers
Heinrich v. M übler hervorheben möchte. Ein Wunsch
sei noch geäussert: Gerade bei einer Zeit wie dem
„Biedermeier", wo das deutsche Schrifttum sich in

einer Ueberfülle von Zeitschriften, Zeitungen, Alma-
nachen, Taschenbüchern entlud, ist es unbedingt er-

forderlich , dass jeder auf diesem Gebiet Arbeitende
seine Quellen angibt. Dies soll kein Misstrauensvotum
gegen Behrend sein ; aber der Leser (zum mindesten
der wissenschaftliche, für den doch auch die Schrift

bestimmt ist) hegt häufig Verlangen, zu erfahren, wo
diese oder jene Aeussening, dieser oder jener Aufsatz
steht, auf den im Test ohne nähere Angabe Bezug ge-

nommen wird. .Durch Anmerkungen am Schlüsse, welche
den bloss die Darstellung geniessenden Leser nicht

weiter stören, könnte dem Rechnung getragen werden

;

dafür wären ohne Schaden einioe leicht wiesende Gedichte
wegzulassen, die jetzt im zweiten Teil folgen. Die litera-

rische Uebergangszeit nach 1816 steht, soweit sie nicht

die Romantik betriift, noch in den Anfängen der wissen-
schaftlichen Erforschung; die Kunsthistoriker sind uns
darin voraus. Hoffentlich gibt Behrends Schrift den
Anstoss zu erneuter Beschäftigung mit dem „Bieder-
meier" und dem „Jungen Deutschland", die sich von
der bio- und bibliographischen Seite nun auch den
philologischen und ideengeschichtlichen Problemen mit
verstärkter Kraft zuwenden muss.

Hannover. W 1 fg a n g Stammler.

Albert Leitzmann, Dre Quellen zu Qottfrled Kellers
Legenden. Halle 1919.

Als Nr. 8 der Quellenschriften zur neueren
deutscheu Literatur bietet deren Herausgeber Gottfried

Kellers „sieben Legenden" in einer kritischen Text-
ausgabe, in der die Varianten der verschiedenen Auf-
lagen von 1872, 1884 und 1888 genau verzeichnet
sind. Die vorausgehende Einleitung befasst sich in

ihrem ersten Teil fast zu eingehend mit L. Th. Kose-
garten und dessen „Legenden" (1804). welche für das
Stoffliche Kellers Quelle gewesen sind. Eine sinn-

gemässe Auswahl daraus ist vor dem Kellerschen Test
zum Abdruck gebracht. Der zweite Teil der Einleitung

stellt in trefflich übersichtlicher und bequemer Weise
das Material zusammen , das für den strebsamen
Studierenden zunächst als wünschens- und wissens-
wert erscheint, der dritte bringt zu Kellers und Kose-
gartens Text Anmerkungen und Verweise. Der Herr
Herausgeber enthält sich jeder eigenen Stellungnahme
zu den Problemen und Bewertungen der Dichtung, um
dem akademischen Unterricht in keiner Weise vor-

zugreifen. Durch dieses entsagende Zurücktreten ist

das Werk erstaunlich sachlich, gleichsam jenseits alles

Persönlichen herausgekommen und lockt gerade in

dieser Art der Buchgestaltung ganz besonders dazu an,

es in Seminaren und Uebungen nun den Hörern zur
Verlebendigung zu bieten, gerade weil die eigene

Einfühlungsfähigkeit sich nunmehr an diesem ausser-

ordentlich bequem und pädagogisch besonnen und
zurückhaltend gestalteten Test bewähren soll ucd kann.

Ein Anhang bringt sechs zeitgenössische Kritiken des
Kellerschen Werkes zum Wiederabdruck : ein feiner

Kunstgriff: an diesen verschiedenartigen Kritiken kann
das Gefühl des Studierenden verfeinert und empfindlich

gemacht werden für das Ephemäre jeder Kritik über-

haupt und für die Wandlungen, die ein besonnenes
Stilempfinden in den verschiedenen Einstellungen jener

Rezensenten zur Dichtung und ihrem jeweiligen Aus-
druck dafür verspürt.' Besonders zu ästhetischen und
stilkritischen Uebuneen für Anfänger ist das Buch gut

geeignet, weil es — das Notwendige teils selbst ent-

haltend , teils durch ausdrücklichen Hinweis leicht

auffindbar machend — dem Anlänger zeitraubendes

und verwirrendes Suchen des Materials erspart und
— selbst von jeder Problematik frei — derjenigen des

Studierenden freien Raum zur bedachtsamen Aus-
weitung lässt, welche iji der sttss-melancholischen und
naturnahen Schelmerei gerade dieses Kellerschen Werkes
ihr gleichzeitig auch ethisch vertiefendes und fördernde.-*

Korrelat findet.

Gie SS e n a. [>. Gro 1 man.

Q. Aman-Nilsson, Lord Byron och det sekelgamla
förtalet. En dokumentundersökning. Stockholm, Albert
Bonniers Förlag. 191-5. 204 S. S". Preis geh. Kr. 4.50.

Lord Byrons Brev och Dagböcker. I urval och över-

sättning jämte noter av Q. Aman-Nilsson. Brödema
Lagerströms Förlag. 1918. XI und y94 S. gross »".

Preis geh. Kr. V2.

Lord Lovelace, Byrons Enkel (f 1906j hat mit

seinem Buche Astartc (1905), in dem er die Tatsache

des Inzestes zwischen Byron und seiner Stiefschwester

Augusta Leigh erhärten wollte, bei den Freunden des

Dichters kein Glück gehabt. John Murraj' der Jüngere

(Lord Bijron and lii>i BdroctoiA 19(>6), Richard

Edgcumbe (Bijron: The last pliase li'u9), Francis

Gribble {The Jove-aff'airs of Lord Byron I9l<i) haben
Lovelaces Anschuldigungen mit Entrüstung und mit

mehr oder minder stichhaltigen Gegengründen zurück-

gewiesen. Nur eine Dame, Miss Ethel Colburn Mayne,
scheint in ihrer Byron-Biographie (London o. J. [1912])

den Enthüllungen des Enkels grösseres Gewicht bei-

zulegen. Als neuer Kämpe gegen „die hundertjährige

Verleumdung" tritt nun in vorliegendem Buche ein

Schwede auf den Plan, der, sich teilweise mit den ge-

nannten Verteidigungsschriften berührend, das ge-

samte Anklagematerial in dem garstigen Streit einer

erneuten, sehr genauen Musterung unterzieht und
schliesslich zu einem ebenso überzeugten Freisprucli

der beiden Angeklagten kommt wie seine Vorgänger.

Im Verlaufe seiner Erörterung stützt er sich grund-

sätzlich nur auf veröffentlichte Schriftstücke, die meist

m extenso mitgeteilt werden, und lehnt die Hypothesen
anderer, soweit sie ihm nicht durch Dokumente er-

härtet erscheinen, ab, wie etwa (S. 195 f.) Edgcumbes
bekannte These, dass Medora Leigh die Tochter von

Byron und Mary Chaworth war. In solchen Fällen

begnügt er sich meist mit der FeststeUuug des Tat-

bestandes , ohne seinerseits neue Vermutungen aus-

zusprechen. Bei der Fülle der hier in Betracht

kommenden, oft sehr kleinlichen Einzelheiten ist eine
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genauere Inhaltsangabe des lesenswerten Buches kaum
angängig: einige Andeutungen mögen genügen. Wie
bei Edgcumbe, so gipfelt auch hier die Widerlegung

der Lovelace'schen Ansicht in den zwei Tatsachen,

einmal (S. 64 f.), dass der berühmte iJcoreM Lorc-

Brief Byrons (Venedig, 17. Mai 1819, mitgeteilt zuerst i

in Asiarte, dann abgedruckt bei Edgcumbe S. :J68 und

hier, S. 52) unmöglich an Aiigusta Leigh gerichtet

sein kann, sondern .sich an Mary Chaworth wendet.

zum anderen (S. 118 u. ö.), dass es höchst auffallend

ist, dass Lovelace unter Berufung auf Leslie Stephen

gerade die Briefe Augustas nicht mitteilt, die ihr an-

gebliches Geständnis enthalten. Hierbei weist Verf.

auch auf einen weiteren merkwürdigen Umstand hin.

der geeignet erscheint, die Beweiski-aft dieses eigen-

tümlichen Geständnisses stark abzuschwächen. Wähi'end

nämlich einerseits Augusta in ihren Briefe:! vom .Juni,

.Tuli und August 1816 ..alles" bekannt haben soll, wird

es andererseits auch wieder so hingestellt, als ob das

volle Bekenntnis erst im September 1816 stattgefunden

habe (Verf., S. lOö). Verf. geht ferner den Wider-
sj)rüchen nach, die manche von den in die Seheidungs-

frage und allen späteren Klatsch verwickelten Per-

sönlichkeiten in ihrer Aussage oder Handlungsweise
sich zuschulden kommen Hessen, wie z. B. die beiden

Mitunterzeichner von Lady Byrons verklausuliertem

.,Statement", Mr. Wilmot (S. 88) und Oberst Doyle.

Letzterer kommt beim Verf. besonders schlecht weg
(vgl. S. 108 f., 171 f.), wäln-end er bei Edgcumbe
(a. a. 0.) s\'mpathischer gezeichnet wird. Lady Byron
erscheint als die strenge Sittenrichterin, die Augustas
leidenschaftliches Temperament nie verstehen konnte
und die sich bei ihrem Inti-igenspiel zur Rettung von
Augustas Seele immer tiefer in die fixe Idee von der

Schuld ihrer Schwägerin hineinrennt. Das Gesamt-
urteil des Verfassers über die Rolle von Lady Byron
und Loi-d Lovelace kann in den folgenden Sätzen

(S. l-t und 204) -erblickt werden:
„Was in Astarte bewiesen wird, ist, dass Lady

Byron glaubte, Grund zum Argwohn eines' Liebes-

verhältnisses zwischen Gatten und Schwägerin zu haben,

und dass die Mitteilung dieses Argwohns an Dr. Lushing-

ton es war, die die Stellungnahme dieses jungen Mannes
in bezug auf eine Versöhnungsmöglichkeit völlig änderte.

Aber dass irgendein Liebesverhältnis wirklich bestand,

das ist nicht bewiesen worden. Die RoUe des Arg-
wohns als Scheidungsgrund ist also festgestellt. Dass
dieser Verdacht für Lady Byron der Haupt grund war,

wird dagegen nicht bewiesen, sondern völlig verneint.

Er war ihr letzter Ausweg, sich aus einer Ehe zu

retten, die ihr aus anderen Gründen verhasst war.

Die Frage des Inzests lag gänzlich abseits vom ur-

sprünglichen Beweggrund, den Lady Byron zur Stellung

ihres Scheidungsantrages veranlasste. Aber infolge

der entscheidenden Bedeutung einer solchen Tatsache
in einem derartigen Konflikte kam es dahin, dass sie

von ihren juristischen Ratgebern in den
Vordergrund geschoben wurde.

Damit dies mit einiger Wü-kung geschehen konnte,
war es aber notwendig, dass die Unterlage des Sach-
verhaltes, auf dem der Verdacht beruhte, so beschaffen
war, dass kein Zweifel über seine Berechtigung ent-

stehen konnte, sondern gegebenenfalls eine Anklage
darauf zu gründen war. Denn hieran fehlte es bei

der Scheidungssache. Diesem Mangel abzuhelfen, blieb

in der Zukunft das Ziel von Ladj- Byrons Bemühungen.
Der Hauptzweck von AMartc war es nun. zu zeigen,

dass diese Anstrengungen von Erfolg gekrönt waren . . .

Aber, in bezug auf Lord Byron und Mrs. Leigh ist ein

solcher Beweis noch nicht geliefert worden."

Von dieser unerquicklichsten aller biographischen

Rätselfragen wenden wir uns mit reinerer Freude der

anderen Veiöffentlichung zu, die Aman-Nilsson seinem

geliebten Dichter gewidmet hat, einer ziemlich umfang-
reichen , sorgfältig ausgestatteten , mit vielen An-
merkungen versehenen Auswahl aus Byrons Briefen

und Tagebüchern in schwedischer Üebersetzung auf

Grund der Ausgabe von Pi'othero. Mitgeteilt werden
im E'anzen 108 Briefe, in welche drei Abschnitte aus

den" Tagebuchern (1813—1814, 1816 und 1821) sowie

einige der IJcfached IhoufjJits (Prothero V, 407) chrono-

logisch eingereiht sind. Ueber die Güte der üeber-

setzung vom ästhetischen Standpunkt aus zu urteilen,

steht mir nicht .su; doch ist sie, wie viele Stichproben

zeigten, rein philologisch genommen, mit genauer, liebe-

voller Sorgfalt durch'Tearbeitet. Im Vorwort ent-

schuldigt sich der Uebersetzer, dass ihm die von Byron
öfters in seine Briefe eingestreuten Epigramme und
Scherzgedichte manchmal Schwierigkeiten in der Ueber-

tragung bereitet hätten. Aber er hat sich auch hier,

soweit ich dies zu beurteilen vermag, mit grossem

Geschick aus der Schlinge gezogen. Die verlässlichen

Anmerkungen sind teilweise ausführlicher wie bei

Prothero, ohne jedoch durch ihre Länge zti ermüden.

Drei wohlgelungene Abbildungen (BjTon nach Thor-

valdsen und EoD. Graves, Newstead Abbey) sind eine

weiere Zierde des schönen Buches.

W ü r z b u r jz. W a 1 1 h e r F i s c h e r.

^Hertha Körten, Thomas Hardy's Napoleondichtung
..The Dynasts . Ihre Abhängigkeit von Schopenhauer,
ihr Einfluss auf Uerhart Hauptmann. Diss. Rostock.

1919 (Druckort Bonn, C. Gregori). lU-') S.

Nachdem F. A. Hedgcock in seinem bekannten

Buche über Hardy (Paris 1911) gewisse ginindlegende

UebereinstimmuugenderpessimistischenWeltanschauung

des Engländers mit der Schopenhauers in allgemeinen

Zügen hervorgehoben hatte, war es eine dankenswerte

Aufgabe, diese Frage mit besonderer Beziehung auf

Hardys e|)isch-dramatisches Alterswerk The Dynasts

(1904—1908) einer erneuten Untersuchung zu unter-

werfen. Dieses Riesen-Lesedrama in drei Teilen,

neunzehn Akten und einhundertunddreissig Szenen ist

eine auf genauem Quellenstudium ^ aufgebaute Xapoleon-

Tragödie, eingerahmt von einem eigenartigen Geister-

! spiel, in dem allerhand allegorische Figuren, teils von

erhabener Warte aus, teils mitten in den Ereignissen

stehend, an den wechselnden Geschicken Anteil nehmen.

In diesem Rahmenwerk sind die leitenden Gedanken

vom immanenten Willen als dem Prinzip alles Ge-

schehens, dem gegenüber jedes menschliche Tun ein

eitles, unfreies Unterfangen ist, besonders deutlich

ausgedrückt. Es fragt sich nun, ob diese üeberein-

stimmungen mit Schopenhauer so weit gehen, dass man

darin nicht nur einen allgemeinen, der ganzen Generation

' Verf. zeigt in einem besonderen Kapitel, wie wörtlich

Hardy seine zahlreichen Quollen benutzte, besonders Thiers

und Älison.

Ist
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zuteil gewordenen Anstosis zu pessimistischer Welt-

betrachtung zu erblicken hat , sondern vielmehr ein

bewusstes , auf genauer Kenntnis beruhendes Nach-
denken des deutschen Systems. Hedgcock hat be-

kannthch ein solches Studium, wenn auch mit vor-

sichtigen Ausdrücken, als höchst wahrscheinlich an-

genommen und sich von dieser Ansicht auch durch
einen Brief von dem mit Hardj' persönlich bekannten

Edmund Gosse nicht abbringen lassen, in dem jeglicher

fremde Einfluss auf Hard}- bestritten wird. Fräulein

Körten trägt nun in dem interessantesten Teile ihrer

Arbeit alle Stellen zusammen, in denen Hardy und
Schopenhauer dem Gedanken wie dem Wortlaut nach
sich berühren, und es scheint ihr, dass sich auf diese

Weise „eine Reihe von Uebereinstimmungen ergeben,

die mehr bedeuten als eine Parallele bloss ,fundamen-
taler' Aehnlichkeiten"', wie Hedgcock sie angenommen
hatte (S. 43). Eine solche Zusammenstelluung ist nun
zweifellos lehrreich, und der Beweis , dass Hardy die

Schopenhauersche Philosophie mitsamt ihrem besonderen
Wortschatz, sei es mittelbar oder unmittelbar, genau
kennt , ist hiermit wohl sicher erbracht. Allerdings

geht die Verfasserin mit manchen ihrer Parallelen öfters

zu weit, wie besonders auch in jenem späteren Ab-
schnitt über eine angebliche „BeeinÜussung der Dynasten
durch Lukian" (S. 73— 75). Stärker aber noch als

diese Uebereinstimmungen scheinen mir die von der Ver-

fasserin verständigerweise gleichfalls hervorgehobenen
Unterschiede ins Gewicht zu fallen ; denn in ihnen zeigt

sich das persönliche Element in Hardys Denken und
Dichten. Es ist sehr zu betonen, dass die grossen

Folgerungen aus Schopenhauers Grundgedanken, das

Geheimnis des freiwilligen Entsagens und der freiwilligen

Lebensverneinung, durch die sein System erst seinen

wahren Adel empfängt, in den Dynasten nur ganz

schwachen Widerhall gefunden haben. Und ein gleiches

gilt von dem schönsten aller Hardyschen Romane,
„Jude ihe Obscure". Denn es ist klar, dass hier die

schliessliche Resignation der Heldin Sue, zu der sie

nach all den harten Schicksalsschlägen gezwungen wird,

mit dem Schopenhauerschen Ideal des verzichtenden

Asketentums nichts mehr gemeinsam hat. Dagegen tritt

ein anderer Zug in den Dj'nasten wie in „Jude" um
so bedeutungsvoller hervor. Die wahnsinnig machende
Zweckwidrigkeit alles Wirkens , die hoffnungslose

Schwäche alles Menschentums, sie erscheinen bei Hardy
noch unbarmherziger als bei Schopenhauer, eben weil

in dem Monismus des Engländers jede Hoffnung auf
Lösung und Erlösung fehlt. Denn auch die von den
mitleidigen Geistern am Schlüsse des Spiels aus-

gesprochene unbestimmte Erwartung, dass der er-

kenntnislose Wille dereinst doch zur Erkenntnis er-

wachen könnte, ist mit Hardys sonstigen Anschauungen
wohl kaum mit zwingender Notwendigkeit verbunden.
Und darum kann ich weder der Verfasserin noch auch
dem von ihr augeführten Abercrombie (S. 57 58) bei-

pflichten, wenn sie eine Schwäche der Hardyschen
Philosophie in seiner Auffassung erblicken, dass die

Erkenntnis, zu der der Mensch nach Schopenhauer
notwendig auf dem Entwicklungswege gelangt , dem
Menschen überhaupt nicht fromme, und dass nur „ein

unseliger tragischer Zufall" sie ihm geschenkt habe.

Gerade hier, so scheint es mir, hat Hardy seinen

Pessimismus mit unerbittlicher Logik bis zum in-

tellektuellen Nihilismus durchgeführt. Der Mensch

wäre In der Tat glücklicher, wenn er sich seines

Elends gar nicht erst bewusst würde ; in der eigenen

Erkenntnis des unentrinnbaren Leides, die zum Dasein
an sich keineswegs unumgänglich erforderlich ist, wird

er erst eigentlich zur tragischen Gestalt, dessen ki'ampf-

hafte Zuckungen unter dem grausamen Schicksal wir

lediglich feststellen können, sei es mit dem objektiven

Interesse des Psj-chologen oder mit dem bedauernden,
aber ohnmächtigen Mitgefühl des Leidensgefährten.

Wahrlich, der von Schopenhauer so gehasste -ver-

ruchte Optimismus" ist nie furchtbarer und unerbitt-

licher bekämpft worden als durch Hardys herbe An-
schauung vom „luckless tragic chance" aller mensch-
lichen Erkenntnis.

In einem anderen anregenden Abschnitte glaubt

die Verfasserin das Rätsel von Gerhart Hauptmanns
befremdhchem „Festspiel in deutschen Heimen'^ (1913)
gelöst zu haben. „Hauptmanns Festspiel entnimmt
aus den Dynasts seine beiden charakteristischen Züge:
die Idee, die historischen Ereignisse als ein Spiel von
Puppen aufzufassen und in der Form eines äusseren

und inneren Spiels darzustellen" (S. 100). Gewisse
Einzelheiten, wie etwa die unheldenhafte Auffassung
Napoleons in der Hand des Schicksals, der Trommler
Mors, „die gänzlich unberechtigte Hervorhebung Nelsons
in der Vorszene" (S. 99) und noch andere Kleinig-

keiten werden gleichfalls auf von Hardy empfangene
Anregungen zurückgeführt. Die Möglichkeit einer ganz

schwachen , allgemeinsten Anregung ist ja nicht un-

bedingt von der Hand zu weisen, obwohl sie nicht

gerade sehr wahrscheinlich ist. Jedenfalls aber ist

keine einzige der angeführten wörtlichen Parallelen

zwingend, und die meisten sind offensichtlich nur ge-

waltsame Konstruktionen. Alles aber, was am Fest-

spiel einigermassen wesentlich ist, das gehört Haupt-

mann und nur ihm allein. Die Ironie und das Ge-
witzel, so gut gemeint und so schwach in der Wirkung,
die fröhliche Verschmelzung deutschen Fühlens mit

Hellenentum , die starken Worte der Erscheinung
Kleists, der stürmischen Studenten und die trotz allem

so echt deutschen Worte der Athene — all das ist

typischer Hauptmann ; und dem Engländer, wenn er

ihn überhaupt gekannt hat, könnte nur in ganz un-

wichtigen Aeusserlichkeiten die Rolle des Anregers zu-

kommen.

W ü r z b u r g. Walther Fischer.

E u g. U I r i X , Les Chansons du trouvere art^slen Adam
de Qivenchl = Extrait des Melanges de Borman.
Liege, Impr. H. Vaülant-Carmanne. 1919. p. 499—-508.

G. Raynaud nennt in seiner Bibliographie des

Chansonniers franpais des XII« et Xllle siecles sieben

Lieder des Adam de Givenchi (Nr. 205. 312.

1085. 1164. 1660. 1947. 2018). Nur zwei wai-en

bisher uusedruckt. Der Verf. fribt uns nun eine

summarische Einleitung über die textliche Ueberliefe

rung, sodann die kritische Ausgabe aller Gedichte,

unter denen sich zwei descorts (Nr. 6 und 7) und
ein jeu-parti (Nr. 5) befinden. Jegliche Bemerkungen
über die metrische und sprachliche Form des Dichters

fehlen leider, auch Angaben über diesen selbst und

seine Zeit (genannt ist Nr. 5, Str. 8 Pieres de Corhie\

vgl. über beide Gröbers Grdr. II 1, S. 954), desgleichen

Anmerkungen (z. B. Nr. 2. Str. 4, 7 ielment = in-
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galment, Str. 6, 6 au pur destor (= au paidessor(e) ?),

Nr. 6, Str. 2, 10 Nc Ice viJains set d'edsron). Der

Dichter liebt die Sprichwörter (Nr. 5, Str. 5, 6:

Miex vaut .1. tieng ne fotit .II. c'on ntent, Nr. 6,

Str. 6, 6 : N'est pas ors quanques i liiist, aber auch

das antike ,gutta cavat lapidem", in Nr. 3, Str. 3, 1— 2

:

Li gric's est, dante, entatnies Par Vaige sovent toiiclner)

und spielt in seiner Liebesklage auf Tantalus an,

Nr. 4, Str. 8, 1—4: Je samhlc celui ki de soi Covient

par estovoir morir, Si est Vaige si pres de soi K'a
son mcnton Je puet sentir. Der Hrsg. verwendet fast

keine Akzente (inkonsequent Nr. 1, Str. 3, 8 quidie),

was die Lektüre seiner Texte nicht gerade angenehm

gestaltet. So ergibt sich erst bei doppeltem Lesen

für Nr. 1 mit seinem Ausgang -ie die Scheidung von

-ie (hier auch <; ice z. B. ano'/e, envo'ie) und ic nach

dem Reimschema aaabbaab. In Nr. 1, Str. 3, 4 aidicr\

lies aidic — In Nr. 2, Str. 6 setze Punkt hinter 2,

Doppelpunkt hinter 3 — In Nr. 3, Str. 1, 3 setze

Komma vor helc. In Xr. 4, Str. 4, 9 lies mesdisans —
In Nr. 5 setze Komma hinter 7 — In Nr. 5, Str. 3, 4

quist] lies imist. Auch kleinere Textpublikationen

sollten nicht so nackt in die "Welt hinausgeschickt

werden.

Greifswald. Alfons Hilka.

W alter Küchler, Aufsätze über Renan. „Die neueren
Sprachen", Bd. XXIV-XXVII, und .,Z. f. frz. Spr. u.

Lit.", Bd. XLVI (1916/19).

Diese sechs Aufsätze, die Küchler zu einem Buch
abzurunden gedenkt, zeigen die bekannten Vorzüge
seines Stils und seiner Darstellungsgabe. Der erste,

.,Wie Ernest Renan Italien sah" [Die neueren Spr.

XXIV, 257—285 (1916)] schildert die Eindrücke und
Stimmungen des 26jährigen während des ersten, etwa

acht Monate währenden Aufenthalts in Rom und da-

neben in Neapel, Florenz, Pisa und Venedig (1849—1850,

also nach seiner „Abkehr vom Glauben", aber vor dem
Erscheinen seines berühmten „Vie de Jesus"), ferner

in aller Kürze die folgenden Besuche (Herbst 1871,

nach dem Ki-iege ; 1875 als Teilnehmer am archäo-

logischen Kongress in Palermo , wobei er mit den
übrigen Kongressteilnehmern die ganze Insel bereist

und überall festliche Begrüssungen, Bankette und der-

gleichen zu bestehen hat; kurze Ferienfahrten 1879,

1881 usw.). Ob freilich Renans Schwanken zwischen

Aerger und Begeisterung während jenes ersten Auf-

enthalts in jener politisch bewegten Zeit (nach der

fehlgeschlagenen Erhebung Piemonts gegen Oesterreich,

nach den schmählich getäuschten Hoffnungen der

Liberalen auf Pius IX. als einen Vorkämpfer der

italienischen FreLheits- und Einigungsbestrebungen, nach
der Revolution in Rom, der GefangennAme und Flucht
des Papstes, der Gründung der Republik Mazzini und
ihrer Zertrümmerung durch die Truppen des republi-

kanischen Frankreich) soviel allgemeines Interesse be-

anspruchen kann, wie Küchler ihnen zoUt, erscheint

zweifelhaft: einmal war Renan während seines ganzen
Lebens die Hure seiner Stimmungen und Verstimmungen,
seines Schwankens zwischen den Erinnerungen seiner

frommen .Jugend und einer bisweilen forcierten Frei-

geisterei, und sodann fällt dieser Aufenthalt (wie auch
Küchler selbst hervorhebt) in eine Zeit der Ueber-
reiztheit infolge von TJeberarbeitung , die ihm die

Indolenz der Bevölkerung sj'mpathischer erscheinen

liess, als sie ihm sonst wohl erschienen wäre. Aber

schliesslich ist auch das nicht ausgemacht : Renan, der

unermüdliche Arbeiter und musterhafte Familienvater,

hat ja auch später noch Gefallen daran gefunden, sich

die Frage vorzulegen , ob nicht die wahre Lebens-

philosophie im Sich-Amüsieren bestehe (Souvenirs d'en-

fance, p. 149: Je ne peux m'öter de l'idee que c'est

peut-etre apres tout Ie libertin qui a raison et qui

pratique la vraie philosophie de la vie). So lehi-t uns

denn die Betrachtung dieser seiner damaligen Stim-

mungen und Verstimmungen allenfalls etwas über

Renan, nicht aber über Italien oder die Italiener; es

ist ein beliebig herausgegriifenes Stück seiner Ent-

wicklungsgeschichte, die Küchler kaum durchweg mit

gleicher Ausführlichkeit wird erzählen können. Denn

dass Italien füi- Renan nicht entfernt die entscheidende

Bedeutung gehabt hat wie etwa für Goethe, sagt

Küchler selbst (im zweiten Aufsatz, S. 345 f.). Die

Unterschiede zwischen seiner und Goethes Italienfahrt

springen in die Augen : Goethe ging nach Italien, weil

er sich nach Italien sehnte, weil er nach Italien musste;

er wurde (so etwa \vürde Gundolf es ausdrücken) von

Italien beeinflusst, weil er Italien bereits im Herzen trug,

noch ehe er dort war— Renan dagegen fährt nach Italien,

weil er den ehrenvollen Auftrag der Akademie nicht

wohl ablehnen kann, so gern er auch möchte, so sein-

er ihn auch in seinen Arbeiten stört. Goethe ging

nach Italien, obwohl er eigentlich nicht sollte —
Renan, obwohl er eigentlich nicht wollte. Dass Renan

nur den dritten Teil der Zeit blieb, erscheint dem-

gegenüber von minderem Belang.

Im zweiten Aufsatz, „Renans italienische Reise.

Das Romanfi-agment .Patrice'" [eb. XXIV, 321—346

(1918)], sucht Küchler die Spuren dieses Einflusses in

dem genannten, wahrscheinlich 1850 in Rom ge-

schriebenen, aber erst posthum in der Revue des deux

Mondes 1908 erschienenen Fragment. Doch auch

dieser Versuch kann „nicht als Torso gebliebenes

Kunstwerk, sondern als Markstein in der geistigen

Entwicklung Renans" (S. 326) betrachtet werden. War

nun der italienische Aufenthalt Renans wenigstens für

dieses Fragment von unbedingter Notwendigkeit? „So

sehr rührten Renan-Patrice die religiösen Stimmungen,

die ihn in Rom wieder überfluteten, dass er fast ein

Bedauern empfand, nicht mehr mit den Einfachen vor

den Madonnen knien zu können" usw. (S. 329).

Religiöse Stimmungen aber haben Renan auch später

noch oft tiberflutet, und geplant hat Renan einen solchen

Roman schon drei Jahre vor der italienischen Reise

(S. 323), und schon früher hat er, des qualvollen

Ringens nach "Wahrheit überdrüssig, ausgerufen: „Ah!

mon Dieu! que je voudrais etre une pauvre petite

religieuse!" Es hätte also der Bekanntschaft mit

der naiven Religiosität des italienischen Volkes kaum

bedurft, um ihm diese naive Religiosität als lieblich

und verlockend und die geistige Verfassung des Denkers

und Zweiflers als qualvoll, ja als hassenswert er-

scheinen zu lassen. Wenn er solchermassen sozusagen

in seinen eigensten Angelegenheilen unsicher war, so

will es nicht viel besagen, dass er in Italien seinen

bis dahin gotisch-romantischen Kunstgeschmack mit

einem klassizistischen vertauscht. „In Italien geht

ihm das bisher ungekannto Gefühl für das schöne

Mass, für die reine und gesunde Natur, für die Form
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auf ... In seine harte, stachelige, aufreibende, wissen-
schaftliche Lebensauffassung fällt wie ein erlösendes
(•ie.schenk des itaHeuischen Himmels das ..Ae.sthetische"

(S. 342). Gewiss: allein es hätte gesagt werden
müssen, dass Renan eigentlich ästhetische Interessen
gar nicht gehabt hat. Bezeichnenderweise wendet sich

sein neuer ästhetischer Geschmack sogleich auf das
Heligiöse. Die ganze Moral des Christentums erscheint
ihm als falsch und krank, weil sie nicht aus dem
Aesthetischen herausgewachsen sei. „Preference donnee
ä ranormal, ä rexceptionnel, au maladif, voilä l'esthe-

tique chretienne ; voila les idees qui nous ont perdues."
Nun begreife Patrice, dass das Schöne nur im Ein-
fachen, Natürhcheu, im veredelten Volksmässigen sei,

und er rechne zürnend ab mit jenem subtilen und an-
geblich tiefsinnigen Apparat, mit dessen Hilfe man be-

weisen wolle, dass das Hässliche das Schöne sei, dass
die blasse und hysterische heilige Therese schöner sei

als Sappho, dass die Weinenden, die Hungrigen, die

freiwillig Armen glücklich seien. Aber diese Stim-
mungen Renans haben für uns kein absolutes Interesse,
weil Nietzsche sie mit ungleich grösserer Prägnanz
vorgetragen hat : für Patrice-Eenan sind sie eben bloss
eine flüchtige Laune ; er erkennt sogleich, dass auch
das antike Ideal des heiteren Sinnengenusses nur ein
i-elatives ist, „dass es die menschliche Natur nur so
lange befriedigen konnte, als sie in den engen Schranken
des Endliehen blieb, dass es aber ungenügend wurde,
als sie begann, nach dem Unendlichen zu streben."
Küehler hätte dieser Selbstkritilc Eeuans an seiner
ästhetischen Ki'itik des Christentums hinzufügen können,
dass diese von vornherein von einem zu eng gefassten
Schönheitsbegriff ausging: schön ist nicht nur das,
was die Seele beruhigt (Friedrich Naumann) — sondern
auch das, was sie beunruhigt, ja selbst das „Häss-
liche" hat seine Schönheit. „Schön" ist schon das
Ringen nach einer höheren Stufe der religiösen Er-
kenntnis, des sittlichen Verhaltens — erst recht aber
(sogar im Sinne des klassizistischen Schönheitsbegriflfes)
der erreichte Zustand selbst. Enthaltsamkeit z. B. ist

„unnatürlich". Aber „unnatürlich" ist nicht = ..un-

schön". Denn dann wäre „unschön" jedwedes Kunst-
werk, insofern es irgendeine Bändigung, Meisterung,
Üeberwindung des Stoffes, der rohen Natur darstellt,

also „unnatürlich" ist, und es wäre um so unschöner,
je rnehi- es gefonnt ist, je mehr es dem klassizistischen
Schönheitsideal entspricht. Der religiöse Mensch ringt

mit dem Stoff seines natürlichen Menschen nicht anders
als der Künstler mit dem seinen.

Hätte Italien auf Renan stärker eingewii'kt, so hätte
es lebendige ästhetische Interessen in ihm entfachen
oder sonst irgendwelche dauernde Spiu-en in seinem
Geiste hinterlassen müssen. Allein es war ihm eine
„Impression" unter so vielen anderen. Küchler scheint
mir den Einüuss Italiens auf Renan zu überschätzen.
Er drückt sich darüber (S. 345) mehr schön als scharf
aus. Dass die Reise für Renan nicht, wie für Goethe,
„eine Wiedergeburt und ein \Vendepunkt" war, sagt
er selbst. AbeV was war sie ihm eigentlich? „Der
überanstrengte Geist genoss für einen Augenblick die

Ruhe, die wie warmes Windeswehen in Rom sich um
ihn legte. Docli zur rechten Ruhe kam er nicht. Er
reagierte zu stark, als der er war." Die Reise sei

ein bedeutsamer Schritt auf dem langsamen, aber
sicheren Wege zu Renans Wcsensvollendung. die dahin

definiert wird: „das Spiel des Lebens und der Dinge
als stiU enthusiastischer Betrachter, voll freundlicher

und reger Teilnahme, zu überschauen und zu über-

denken". Es bleibt immer nur das Eine, dass Renan
in Italien ruhige, in ihrer Naivität glückliche Menschen
sah. Aber hätte er darum nach Italien reisen müssen V

Hätte er sie nicht z. B. auch in Saint-Malo finden

können V Er fand sie ja dort — nur sah er sie

negativ: aus dem geistig angeregten Paris kommend,
litt er dort in tiefster Seele unter dem intellektuellen

Tiefstand der Bürger, die nur au bequemen Lebens-
genuss dachton, unter ihrer Gleichgültigkeit gegenüber
den sozialen und politischen Ideen, die i}i der Haupt-
stadt so leidenschaftlich erörtert wurden — so fasst

Küchler selbst (im ersten Aufsatz, S. 259) den Inhalt

der Briefe an Berthelot aus Saint-Malo zusammen.
Ebenso hat ihn merkwürdigerweise erst Italien be-

greifen lassen, was eine Volksreligion sei. während ei-

doch, wie er selbst in seinen Jugenderinnerungen er

zählt , in Treguier von einem naiven Wunderglauben
und einer ganz volksmässigen Frömmigkeit umblüht
war. Aber schliesslich sind Renans Stimmungen jeder-

zeit so flüchtig und so wechselnd gewesen, dass sich

die Tragweite der Einwirkung seines italienischen

Aufenthaltes nicht leicht wird abschätzen lassen.

Im Verhältnis zu diesen beiden Aufsätzen , die

eigentlich nur einer sind, erscheint mir der di'itte, das

wichtige Thema .,Ernest Renans Abkehr vom Glauben"
behandebide [eb. XXVI, S. 97—118 (1918)], ©twas kurz

geraten. So viel auf diesen 21 Seiten zusammengedrängt
ist, so vermisst man doch die unbedingt notwendige Dar-

legung seines Verhältnisses zu D. F. Strauss, dessen

wissenschaftlich weit bedeutenderes, jedoch ohne

künstlerische Absichten geschriebenes und daher in den

breiten Ki'eisen weit weniger wirksames .,Leben Jesu"

schon 1835 erschienen und 1839 (in 2. Auflage 1855)

von Littre ins Französische übersetzt worden war

:

Renan selbst hat sich mit ihm in den Etudes d'histoirt-

religieuse (1856) auseinandergesetzt.

Dagegen beschäftigt sich der vierte Aufsatz, über

Renans Jugendwerk „L'Avenir de la Science" (eb.

XXVII, S. 1—41 (1919)], wieder ausführlicher, auf

der doppelten Seiteuzahl, mit jener Schrift, die Renan
bald nach seiner Abkehr vom Glauben, noch vor der

Italienfahrt, um die Jahreswende 1848/49 verfasste.

aber erst kurz vor seinem Tode (1890) veröffentlichte.

Man darf sie daher auch nur als Ausdruck seiner d a -

maligen Meinungen betrachten. Damals nun glaubte

der Skeptiker an etwas : nämlich an die Wissenschaft,

die ihm den verlorenen Glauben ersetzen soll, und die

er in Hinblick auf den revolutionären Tumult des

„toUen Jahres" als gleichberechtigt, wenn nicht al.s

wertvoller für die Entwicklung der Menschheit hin-

stellt als die politischen und sozialen Bestrebungen,

denen seine beschauliche Natur von Grund aus ab-

geneigt war. Wertvoll ist Küchlers Nachweis, dass

Renan keineswegs der Demoki-at wai-, als den ihn

Gabriel SeaiUes und Mary James Darmesteter in ihren

Biographien gezeichnet haben. ,,Es kommt ihm zum
Bewusstsein, dass etwas ursprünglich Kannibalisches

in der menschlichen Natur stecken müsse, dumpfe und

rohe Instinkte . die ihn mit Entsetzen erfüllen. Er

sieht die Menschen der untersten Klassen, die er bis

dahin gleichgültig oder mit der Rührung des theore-

tisierenden Demokraten oder aus der romantischen

J
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Liebe zum Primitiv-Menschlichen betrachtet hatte, als

Barbaren, als losgelassene Tiere, Bären, Löwen, als

gefährliche Bestien, die man zähmen und besänftigen

müsse, ehe es zu spät sei, ehe sie zum Unheil der

Kultur die Macht an sich gerissen hätten." Mit der-

artigen Aeusserungen , wie auch mit der Verachtung

aller derer, die nicht ein Leben der Betrachtung führen,

aller „Maurer", wozu er alle rechnet, die sich mit

mechanischer Ai-beit , mit Geldgeschäften , Handel,

Industrie, Politik beschäftigen, zeigt sich Renan ein-

seitiger, als er sonst war; mit der Ablehnung jener

„Diktatur" hätte eine Anerkennung berechtigter sozialer

Poiderungen Hand in Hand gehen müssen. Und ander-

seits hätte Renan aus seiner Erkenntnis der Raubtier-

natur des Menschen ein gewisses Verständnis für den
Beruf des Priesters gewinnen müssen ; auch hätte er

nicht, wie er es später so oft tat, dieser Raubtier-

natur, die sich ja keineswegs auf gewisse Bevölkerungs-

klassen beschränkt, schmeicheln dürfen.

Hatten schon die beiden letztgenannten Aufsätze

die Herkunft der Anschauungen Renans aus grossen

deutschen Denkern, wie Herder, Pichte, Hegel, Lessing,

Kant usw. auf das sorgfältigste nachgewiesen, so zeigt

der fünfte, „E. R. zwischen Frankreich und Deutsch-

land" [eb. XXVII, S. 193—2-tl (1919)], wie der Glanz,

den das philosophische, religiöse und wissenschaftliche

Deutschland in seine Seele geworfen hatte , später

immer mehr verblasst, und wie er immer fester in das

eigene Vaterland hineinwächst. Wie skeptisch er anfangs

auch über Vaterland und Vaterlandsliebe dachte, ist be-

kannt, und nicht minder, wie er nach 1871 in bezug auf

die Deutschen seinen Landsleuten nach dem Munde ge-

redet hat, nur weil er — hier, auf der letzten Seite

des letzten Renan-Aufsatzes in den Neueren Sprachen,

fällt endlich einmal ein schärferes Wort der Kritik —
,,dem gefährlichen Hang, um den Beifall des Publikums
zu buhlen, nicht mehi- widerstehen konnte". Aber das

gleiche gilt auch von der würdelosen Art des alten

Renan, den ef^prit fort zu spielen (vgl. die auch von
Küchler zitierten Bittgesuche an den lieben Gott,

„qui, je le crois , feront sourire l'Eternel", ganz ab-

gesehen von dem faden Zusatz : „Mais il est clair

qu'ils perdront tont leur sei, si je suis oblige de les

traduire en allemand. Preservez-moi de ce malheur,

Messieurs"). Mir scheint, dieser ganze Aufsatz mit

seinen 48 Seiten und dem melancholischen Schluss

tut idem französischen Schriftsteller zu viel Ehre an.

Es ist von massigem Interesse, was er zu den ver-

schiedenen Zeiten über uns gemeint hat [die oft zitierten

Aufzeichnungen Edmonds de Goncourt sind nach
Küchler (S. 225) mit Vorsicht aufzunehmen] ; es wäre
ein Zeichen mangelnden Nationalbewusstseins, diese

Aeusserungen, seien sie nun freundlich oder feindlich,

allzu wichtig zu nehmen. Zum Schluss lassen sie sich

zusammenfassen in dem Satz : Renan hat etwa das

Gegenteil von dem geübt, was Gottfried Keller forderte

:

„Achte jedes Mannes Vaterland, das deinige liebe!"

Schliesslich kommt auch den „Ansichten des
jungen Renan über französische Literatur und Literatur-

kritik", die der sechste Aufsatz behandelt [Z. f. frz.

Spr. u. Lit. XLVI, 4, S. 437—463 (1919)] objektive

Geltung nicht zu; sie tragen wiederum nur „in hohem
Grade mit dazu bei, das Verständnis des Renanschen
Geistes aus^der Zeit seiner Entwicklung zur Jugend-
reife hin zu erschliessen ". Küchler hat auf ihre Dar-

legung und Kritik ausserordentlich viel Mühe gewandt.

„In Renans ursprünglicher Veranlagung steckte der Sinn

für das Romantische. Er selbst ent leckte in seiner

Zugehörigkeit zur bretonischen ,Rasse' den Grund
seines ,romanticisme moral', d. h. jener Veranlagung,

die ihn, wie seine Landsleute, unfähig zum tätigen

Leben um egoistischer Zwecke willen machte und in

sehnsüchtigem, stets unbefriedigtem Verlangen nach

dem Idealen streben Hess" (S. 4-57); daneben werden
die Zeitströmung, die Beschäftigung mit deutschen

Denkern wie Herder und A. W. Schlegel, der ihm

durch Ozanam vermittelte Einfluss Fauriels und Ozanams
eigene Vorlesungen als entscheidend für Renans Neigung

zur Romantik und Abneigung gegen den Klassizismus

nachgewiesen. Beides hat ihn jedoch nicht gehindert,

die gewollte Nachahmung des Mittelalters zu äusser-

lichen Effekten oder gewisse affektierte Uebertreibungen

der Romantiker lebhaft zu tadeln. Allein auch das lag

in der Luft: vergleiche die Entwicklung des jungen

Flaubert. Später hat er sich dann eine Unterscheidung

zwischen Inhalt und Form, zwischen dem moralischen,

seelischen Romantizismus und der Romantik im Aus-

druck, als Formgebung , welch letztere er ablehnte,

zurechtgemacht, und Küchler „muss feststellen, dass

auf Grund einer so paradoxalen Auffassung von Inhalt

und Form der junge Renan eigentlich kaum ein von

Vorurteil und Irrtum freies Urteil über Literatur ab-

geben konnte" (S. 462).

Nach diesen äusserst gewissenhaften Vorarbeiten

sieht man Küchlers Buch über Renan mit grösster

Spannung entgegen. Ich glaube auch , dass er all-

mählich eine immer kritischere Einstellung zu dem
französischen Skeptiker gewinnen und sich vor einer

Ueberschätzung seiner dauernden Bedeutung bewahren

wird. Das Buch wird uns (so darf man hoffen) Renan
auch in seiner eigentlichen Stärke zeigen , die man
kaum überschätzen kann : nämlich als den glänzenden

Stilisten, der er ist, als Verfasser der „Vie de Jesus",

dieses historischen Romans. Allein es wäre ein Irr-

tum, anzunehmen, dass das glänzende Gewand, in das

Renan seine Einfälle zu hüllen wusste , irgendeine

Garantie böte für ihren objektiven Wert, dass die

stilistische Begabung prinzipiell etwas anderes sei als

die Begabung des Malers, des Musikers usw., dass die

Stimmungen, Ansichten, Meinungen, Einfälle eines be-

gabten Stilisten belangvoller seien als die Stimmungen,

Ansichten, Meinungen, Einfälle eines Malers (ein Irr-

tum, der durch die beständige Verwechslung unserer

Literaturgeschichten von Stilfragen mitWeltanschauungs-

fragen genährt wird). Man müsste daher, wenn man
Renans Meinungen untersucht, nicht eigentlich fragen

:

„Welches waren sie?", sondern: „Wie sind sie aus-

gedrückt? Inwieweit hat ihre schriftliche Fixierung

dazu beigetragen, den grossen Stilisten zu bilden?"

Denn als solcher wird Renan in der Hauptsache zu

betrachten sein. Als Gelehrter teilt er das Schicksal

aller Gelehrten, mit den Fortschritten der Wissenschaft

zu versinken; eine Darstellung des Gelehrten Renan

wäre auch nicht Aufgabe des Literaturhistorikers, sondern

des Theologen von Fach. Gelehrter wollte Renan ja

auch nicht ausschliesslich sein ; als solcher wäre er mit

dem Satze in der Einleitung zur „Vie de Jesus":

„les textes ont besoin de l'interpretatiou du goüt, U

faut les solheiter doucement jusqu'ä ce qu'ils arrivent

ä, ae rapprocher et ä- foumir nn ensemble oü toutes
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les dounees soient harmonieusement fondues" — nach

unseren deutschen Begi'iffen gerichtet. So fasst denn

auch ein Theologe von Fach, ein Schüler Baurs, sein

Urteil folgendermasseu zusammen : „Indem er also

widersprechende Quellen zusammen seiner Darstellung

zugi-unde legte, hielt er sich die Möglichkeit offen, mit

dichterischer Freiheit seine Stoffe bald aus der einen,

bald aus der anderen zu entnehmen und die klaffenden

Lücken und Risse durch kühne und interessante

Kombinationen zu verbinden ; aber dieser Gewinn an

Reichtum und Lebendigkeit der di-amatischen Ent-

wicklung ist durch den Verlust der geschichtUchen-,

Zuverlässigkeit allzu teuer erkauft" (Otto Pfleiderer,

Deutsche Rundschau LXXIV, 21).

Wenn ich ein Buch über Renan zu schreiben

hätte, so wüi'de ich beginnen mit einer Darstellung

des zur Zeit der Abfassung der „Vie de Jesus" er-

reichten Standes der kritischen Theologie und das

Buch Renans damit vergleichen. Dabei würde sich

ergeben, dass es in wissenschaftlicher Hinsicht nur

einen teilweisen , in darstellerischer dagegen einen

epochalen Fortschi'itt bedeutet. Diese Tatsache gälte

es zu erklären: aus der geistigen Entwicklung und der

stilistischen Begabung Renans. Hierbei würden Küchlers

bisherige Arbeiten von grossem Werte sein.

München. Eugen Lerch.

Louis Qauchat et Jules Jeanjaquet, Biblio-

graphie linguistique de la Suisse Romande. Tome
second. Histoire et gramuiaire des patois. Lexicographie
patoise. PranQais provincial. Noms de lieux et de per-

sonnes. Avec trois faosimiles. Neuchätel, .-Vttin^er freres.

1920. Xn, 416 S. 8». Fr. 15.

Der vorliegende Band führt die Bibliographie der

westschweizerischen Dialekte zu Ende. Seine zwei

ersten Kapitel, die schon 1916 als Separatum erschienen,

sind hier im Jahrgang 1918, Spalte 384 besprochen

worden. Es erübrigt noch ein Hinweis auf das 3. und

4. Kapitel (das 5. und 6. des ganzen Werkes). Jenes

verzeichnet alle Studien über ..Frcmrais provincial".

Bekanntlich hat sich die Mundart wie überall so auch

in der Westschweiz nicht ungestraft zurückdrängen

lassen. Viele ihrer charakteristischen Ausdrücke sind

als Provinzialismen in die Schriftsprache übergegangen

und geben dieser so eine lokale Färbung. Umgekehrt
werden dadurch auch die schriftfranzösisch abgefassten

Dokumente schon des Mittelalters zu einer Quelle füi-

die Kenntnis der Mundart. Aus diesem Grunde ist

deren Aufnahme in die Mundartbibliographie notwendig

geworden. Das 6. Kapitel ist den bisher erschienenen

Arbeiten über Orts- und Personennamen ge-

widmet und gibt ausserdem Auskunft über die von

E. Muret geleitete Durchforschung derselben. Ein

ziemlich umfangreicher Nachtrag orientiert über die

Ai-beiten, welche während der Drucklegung des zweiten

Bandes erschienen sind. Er umfasst noch alle Publi-

kationen des Jahres 1919.

Auch dieser Band zeichnet sich durch die gleichen

Eigenschaften aus wie die vorhergehenden : vollständige

Beherrschung des Materials, von dem wohl nichts der

Aufmerksamkeit der "\'erfasser entgangen sein dürfte '

;

' Diese Vollständigkeit ist auch bei der Toponomastik
zu konstatieren, die sonst bibliographischen Arbeiten durch

ihren Charakter als Grenzwissenschaft besouderc Schwierig-

keiten bereitet. So enthält denn auch dieses Kapitel eine

möglichst knapp gehaltene Würdigungen der einzehien

verzeichneten Arbeiten, die doch das Wesentliche
herausheben und gerade in der Vereinigung dieser

beiden Eigenschaften bewunderungswürdig sind.

So geleitet uns die Bibliogi-aphie unmittelbar an

die Tore des Baues des Glossaü'e, dessen Erscheinen

in allernächster Zeit beginnen soll. Sie wird das

Hauptwerkzeug zu dessen ki-itischer Würdigung sein,

das so die Baumeister selbst der wissenschaftlich

interessierten Welt zur Verfügung stellen.

Aar au. W. v. Wartburg.

Paolo Lorenzetti, La bellezza eTantorenel trattati

del Cinquecento. Pisa, Stab, tipografico Succ. Fratelli

Nistri 192U. (Estratto dagli Annali della R.Scuola Normale
Superiore di Pisa. Vol. XXVIII.)

LTeber seine Absicht sagt Verf. selbst S. 4 der

Vorbemerkung: „Quel che a noi preme specialmente

rUevare sono 1" indole, i caratteri, V intima natura di

questi trattati." Er unternimmt also für die betreffenden

Abhandlungen des sechzehnten Jahrhunderts, was
Goldschmidt für das di-eizehnte Jahrhundert in seiner

„Doktrin der Liebe bei den italienischen Lyrikern des

13. Jahrhunderts" (Breslau 1889) darstellte, einer

Schrift, die Verf. unbekannt geblieben zu sein scheint.

Lorenzetti hat weit über fünfzig hergehörige Werke
durchgearbeitet und den Stoff in fünf Kapitel eingeteilt.

Dass dabei vor allem Bembo und Castiglione in dem
Vordergründe stehen, ist selbstverständlich. Das erste

Kapitel bringt , was das sechzehnte Jahrhundert über

den Begriff Schönheit dachte. Das zweite handelt von

den „Precetti d' amore", d. h. wie man Liebe erwirbt

und bewahrt, wie man von ihr gesunden kann, wen
man lieben soll und wen nicht , wie sich Mann und

Frau zu benehmen haben, und wie man lieben muss.

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit psychologischen

und physiologischen Fragen : mit der Entstehung der

Liebe, ihi-er Wirkung auf den Liebenden, ihren Be-

gleiterscheinungen ; der Veranlagung zur Liebe, den

Veranlassungen der Liebe, der Liebeski-ankheit, den

Gründen der verschiedenen Wirkungen der Liebe und

den Vorsichtsmassregeln gegen schlimme Wirkungen.

Das vierte Kapitel erörtert metaphysische Fragen;

Scheidung des Begriffes Liebe von dem Begriffe Freund-

schaft, ob Liebe wirklich vorhanden ist, verschiedene

Arten Liebe , deren Kennzeichnung und deren ver-

schiedene Ursachen, Begriffsbestimmung der Liebe.

von wem, wann und wo entstand die Liebe , die

Personifikationen der Liebe und ihre Bedeutungen, die

Wunder, welche die Liebe verrichtet, und ihi-e Macht,

Gleichsetzung von Liebe und Gott und Zweck der

ganze Reihe von Artikehi und kurzen Bemerkungeii au*

grösseren Werken, die mir seinerzeit bei der Ausarbeitung

meines Literaturberichtes über den gleichen Gegenstand
für den kritischen Jahresbericht entgangen waren. Nur
ganz wenige Arbeiten, auf die ich seither zufällig gestossen

bin, scheinen auch G. und J. entgangen zu sein, so : Febvre, L..

Les noms de nos rivieres, Revue de synthese historique,

avnl 1908; Pictet, La racine .,dru" dans' les noms celtique-s

des rivieres, Revue celtique 1. 299 ff., der S. 302 die I)i-ntisc

anführt; eine Bemerkung von G. Paris, Romania 17, 335,

über das mittelalterliche Oebouw, das er in Beziehung zu

Gcvive setzt; eine Bemerkung von Schuchardt über Lnusaviic

im Archiv f. lat. Lexikogr. 7. 113 und von d'.\rbois de Jubain-

ville in der Revue celtique IL 605; ein Aufsatz üljer „Les

noms de lieux ä Lausaune" im Feuille d'Ävis vom 13. bis

26. November 1907.
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Liebe im Weltall. Das fünfte Kapitel zei<rt die äussere

fc^rm der Darstellungen auf und deren Stil und Sprache.

In allen Kapiteln ist auch immer die Quellenfrage be-

rührt, freilich nicht gründlich behandelt; vor allem

wird darauf hingedeutet, wie vieles von dem Stoffe

aus den ältesten Dichtern und aus Boccaccio und

Petrarca genommen ist. Ueber Dantes Einfluss hätte

man gerne Genaueres gelesen. Eine „Conclusione"

fasst die Ergebnisse der Abhandlung kurz zusammen
und erblickt das Hauptziel des ganzen behandelten

Literaturzweiges in der sittlichen Hebung der Menschen.

Die Arbeit ist recht fleissig und umsichtig, aber

die zahllosen Druckversehen wirken störend, nament-

lich solche, die man nicht schnell berichtigen kann.

So sind beide Anführungen S. 4 Anm. 2 verkehrt.

Beim GsH muss es LX, 272 statt LXI, 372 heisseu;

S. 5 Anm. 1 1. 378 statt 376; S. 47 Abs. 2 Z. 13 1.

V amor statt V odio; S. 117 Aum. 3 fehlt bei Die-

taiuti II, 366; S. 118 Anm. 2 1. pag. 6 statt 7;

S. 122 Anm. 3 nicht casteJlo, sondern „Schlosshirchr" ;

S. 134 müssen im ersten Sonett die Worte cd in hdto

ncenente in Vers 2 hinein und dafür e di grau vassaUagio

in Vers 3: Anm. 1 1. IV, 317 statt Ivi, pag. 3 seg.

;

Anm. 4 drittletzte Zeile focho statt pocho\ S. 159

Anm. 2 ist das Zitat aus der Rassegna bibliogi'atica

verkehrt.

Halle. Berthold Wiese.

AlfonsoLazzari, Un' orazione di Lodovico Carbone a
Firenze. Modena, Societa tipografioa modenese 1919.

Estratto dagli Atti e Memorie della R. Deputazione di

Storia Patria per le Provincie Modenesi. Sei'ie V. Vol. XII.
:919. 21 S. gr. 8».

Derselbe, II „Barco" di Lodovico Carbone. Ferrara,
Zuffi 1919. Estratto dagli Atti e Meraorie della Depu-
tazione di Storia patria. Vol. XXIV. fascicolo I. 44 S.

gr. 8».

Zwei Vorstudien zu einem Gesamtbilde des viel-

gewandten Humanisten, der am Hofe der Este in

Ferrara lebte und dort am 6. Februar 1485 starb.

Die erste druckt die lateinische Rede ab , welche

Carbone am 29. April 1473 in Florenz vor der Signoria

hielt, als der glänzende Zug von Höflingen, den Ercole I.

unter Führung seines Bruders Sigismondo nach Neapel

schickte, um seine Braut Eleonora abzuholen, in der

Amostadt beherbergt wurde. Sie enthält unter anderem
einige Bemerkungen über Florentiner Gelehrte und
Humanisten.

In der anderen Arbeit wird der Dialog veröffent-

licht, den Carbone zwischen 1475 und 1476 auf den

von Ercole I. 1471 und in den nächsten Jahren aus-

gebauten Jagdpark schrieb : „De amoenitate, utilitate,

magnificentia Herculei Barchi." Beide Veröffent-

lichungen sind mit sorgfältigen, sachgemässen Ein-

leitungen versehen und erregen den Wunsch, dass

Lazzari selbst uns die abschliessende Lebensbeschrei-

bung Carbones schenken möchte.

Halle. Berthol d Wiese.

Kudolf Lothar, Die Seele Spaniens. :Mit 5'.» Bild-

beigaben. Zweite Auflage. Veröffentlichung der Deutsch-

Spanischen Vereinigung München. Georg Müller, München
[1916]. 3.54 S. 8»,

Es ist ein grosses Wort, das der Autor im Titel

seines Buches ausspricht. Von der Seele eines Volkes

zu reden, von jenem ungreifbaren
,

geistigen Etwas,

das sowohl die Alltagsformen des Lebens wie die

Leistungen auf dem Gebiete der Kunst und Literatur

eigenartig, ja charakteristisch zu gestalten weiss, das

ist ein kühnes Beginnen. Wer es zu unternehmen

waat, muss nicht nur die Gabe besitzen, gerade immer

die" Stelle zu bezeichnen , wo eine anders geartete

Seele sich für den Beschauer fremdartig kristallisiert

hat, sondern er muss sich auch einfühlen können in

diese Seele, muss mit ilir weben und leben, mit ihr

hasten und jagen können im Getriebe des Lebens. Er

muss sich mit ihrem weichen Flügelschlag durch

dämmerige Kathedralen, über weite schattige Höfe

schwingen können, er muss mit ihr an plätschernden

Brunnen zu lauern verstehen, und er muss in ihrem

Verein bis zur Ekstase glühender Leidenschaft empor-

zusteigen vermögen. Es ist nicht zu viel behauptet,

wenn wir sagen, dass Lothar seiner Aufgabe aus-

; gezeichnet gerecht geworden ist. Er spricht das zu-

treffende Wort: „Jeder Kunstgenuss ist Einfühlung."

Weil er sich einzufühlen wusste in das beinahe mehr

afrikanische als europäische Volk der Spanier, deshalb
'

hat Lothar mit vollen Zügen die Aeusserung dieser

Volksseele genossen, deshalb konnte er aber auch

diesen Genuss so warm vermitteln. Freilich ist sein

psychologisches Feingefühl auch mit trefflichem Kunst-

verständnis und umfassender Literaturkenntnis gepaart.

Das erhöht nur den harmonischen Wohlklang seiner

Dichtung. Ich sage vorsätzlich „Dichtung", denn es

streift ein Hauch der Poesie durch das ganze Werk.

Wer das poetische Empfinden und das psychologische

Verstehen des Autors kennen lernen will, braucht z. B.

nur sein Kapitel über den Eskorial nachzuschlagen.

! Wie weiss er diesen als hässlich verschrieenen Palast

' in die Landschaft zu fügen, gerade als hätte sich der
* Geist jener starren , fast trostlos einsamen Natur in

,
diesem Gebäude verkörpert. Dann erst das Verständnis

für einen Philipp IL! Wie gut weiss er den könig-

lichen Mönch und den asketischen König zu charak-

j

terisieren ! Dann wieder das Lauschen seiner Dichter-

seele nn nüchternen Kirchenschiff, ihr Erfassen des

I

dort einsam stehenden, in der Weite verlorenen Sarges,

das kurze Anhalten bei dieser Tragik und dann der

^ Flug zum ewigen Licht, der Endgedanke, in dem sich

die kurze Betrachtung verliert — das alles ist ein

Harfenlied für jeden mitfühlenden Leser. Und so ist

es immer in diesem Buch: zu dem klaren Erkennen

des Warum der Sache fügt sich das dichterische Er-

fassen vieler Einzelmomente. Auf diese Weise machen

wir Bekanntschaft mit dem Spanier und der Spanierin,

so durchwandern wir das immer noch geharnischte

Toledo, den Säulenwald der einstigen Moschee und

jetzigen Kathedrale von Cordoba
,

gemessen das

Sevillanerleben in seiner Calla de Sierpes. Immer

wieder weiss der Autor eine der feinen Farben seiner

Palette geschickt anzubringen, sich und den Leser mit

der Leichtigkeit des Dichters über die Niederungen

des Lebens zu erheben. Besonders gut gelingt ihm

m. E. immer die Schilderung der Kathedralen. Der

Autor fülu-t uns in die belebten Strassen Madrids und

ein andermal wiede.j- in .las stille Patio, das uns

Fremde so eigenartig anmutet. Und was uns Nord-

ländern hier schwer wii'd zu verstehen, das erklärt
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Lothar mit wenigen gewandten Federstrichen. Auch
nach Granada tun wir einen Blick ; da wird weder
Höhe noch Breite in der Alhambra gemessen, sondern
wir versenken uns iu das Dunkel der Säle und in die

Lichtfülle der Höfe, wir sind geblendet von dem Farben-
zauber der Badeszene im Myrthenhof und erleben die

Tragödie der Abencerragen. Von Barcelona aus steigen

wir zum Berg des heiligen Grals, wo uns, den Sternen
nah, die Grösse der Einsamkeit umweht. Es ist ein

mühsames Stammeln, all das, was mau mit dem Autor
in Spanien erleben und fühlen kann , erwähnen zu
wollen. Gesagt sei noch, dass die letzten Kapitel des
Buches eine sehr feine Einführung in das Studium der

neueren spanischen Literatur und Kunst bilden. Hin-

sichtlich ersterer handelt ein Kapitel vom spanischen

Roman, ein anderes, nach sehr anschaulicher Be-
sprechung der spanischen Theaterverhältnisse , vom
Drama. Lothar knüpft jedesmal in seinen Darlegungen
an literarische Traditionen an und versäumt es nie,

die von ihm eingehender besprochenen Autoren mit

dem typischen spanischen Volkscharakter in Zusammen-
hang zu bringen. So lässt er den spanischen Schrift-

steller gleichsam zum Dolmetscher der Volksseele

werden. Im Kapitel Roman handelt er eingehender
von Pio Baroja, Azoriu und Blasco Ibaiiez. Baroja,

der als echter Spanier seine Individualität nie ver-

leugnet, zeichnet vor allem Helden der Isolierung und
Revolte, Abenteurer, die sich der Gesellschaft nicht

anpassen können, Leute , die zwischen Nüchternheit
und Ekstase scüwankeu , also echte VoUblutspauier.

Azorin beleuchtet die spanische Willensschwäche, und
Blasco Ibaiiez zeigt mit spanischem Pessimismus, wie
der Wille zum Leben an den bitteren Lebenserfahrungen
zerschellt. Im Kapitel über das Drama zeigt Lothar
in der Besprechung von Tamayo die drei Haupt-
richtungen, die das spanische Drama verfolgt: das
historische Schauspiel, das Theseudrama und das bürger-

liche Schauspiel. Für jede dieser Gattungen gibt er

ein Beispiel aus Tama30S Werk. Für die erste das

Drama „Wahnsinn aus Liebe", welches die Geschichte
von Johanna der Wahnsinnigen behandelt. Für die

zweite das Schauspiel „Ehrenhändel", eine Kund-
gebung gegen das Duell. Für die dritte: „Un drama
nuevo", ein Vorläufer des Bajazzo. Nach Tamajo
werden Echegaray, Perez Galdüs und Benavente ausführ-

licher besprochen. Während Echegaray als nüchterner

Mathematiker seine Dramen sicher baut und berechnet,

ist Galdus von überschäumendem Temperament und
ein echter Improvisator. Der augenblicklich populärste

Dramatiker Spaniens ist Jacinto Benavente. Von
grosser Menschenkenntnis, ist er ein trefflicher Zeichner
der ganzen spanischen Gesellschaft. Wenn er auch
bei Wilde, Lavedan, Donnay und BataiUe gelernt hat,

so ist er doch in seinem Werke bodenständig. Neben
Gesellschaftsstücken schrieb er auch iu pikaresker

Art und schuf eine Reihe phantastischer Stücke. Die
Namen kleinerer Stenie unter den spanischen Drama-
tikern begleiten jene grössteu und sind mit wenigen
Worten oft glänzend beleuchtet. Man sieht , dass

Lothar sich in intellektuellen Kreisen Spaniens bewegt
hat, und dass vieles , was er auf dem Gebiete des

Dramas bespricht, eigenstes wärmstes Erlebnis war.

Man ist Lothar dankbar dafür, dass er in seinen Be-
sprechungen nicht nur Namen bringt, die beinahe schon

»Hiropäischen Klang haben. Gerade Autoreu- deren

Ruf noch innerhalb der Grenzen Spaniens zurück-

gehalten wird , erregen Interesse. Da sind Edoardo
Marquina, Villa Espesa, Ramon del Valle Inclan,

Martinez Sierra, die es wert sind, auch jenseits der

Pyrenäen gekannt zu werden.

Auf dem Gebiete der spanischen Kunst bespricht

Lothar nach einem kurzen Streifblick auf die beiden

bedeutendsten Namen des 19. Jahrhunderts: Fortuny

und Piadilla, die zwei Hauptvertreter der neuesten

Kunst : Sorolla und Zuloaga. Sorolla, der auch in Rom
und Paris gelernt hat, ist Pleinairist, ein Meister der

tausendfach vom Licht gebrochenen Farbe. Er malt

Fischer und Schiffer, den Strand und das Blau des

Meeres. Ausserdem gcniesst er in Spanien und Amerika
einen grossen Ruf als Porträtist. Er ist mehr Welt-
mann als Zuloaga, der ganz an spanische Traditionen

anknüpft, ein .später Nachkomme Goyas und Veläsquez'.

Zuloaga ist Realist und Pessimist. Für seine Malerei

besonders charakteristisch sind die Hintergründe. Sie

geben die Ljrik und Dramatik des Budes, sie deuten

die Menschen auf seinen Gemälden. Um Zuloaga

gruppieren sich alle Künstler, die an die spanische

Vergangenheit anknüpfen. SoroUa wandelt im Ki'eise

der Impressionisten, wie Bilbao und Santiago Rusinol.

L'nter den allermoderasten Künstlern weist Lothar be-

sonders auf Nestor, Martin Fernandez della Torre hin.

An den Proben seiner Kunst, dei-en Lothars Buch ver-

schiedene enthält, erkennt man den äusserst gewandten
Künstler. Nur eines ist mir nicht ganz verständlich,

nämlich wie Lothar Nestors Zeichnungen der Madrider

Frauentypen vielfach zwischen die von der Spanierin

handelnden Seiten einschieben mochte. Zum mindesten

wirkt es verblüffend, auf der einen Seite noch von der

durchaus zurückhaltenden, nicht koketten, fast haus-

backenen Spanierin zu lesen und dann beim Wenden
des Blattes auf ein kokettes Ueberweib vom T_vp

Nestors zu stossen. Es sei hier übrigens noch gleich

angefügt, dass Lothars Werk reich an Reproduktionen

spanischer Malerei ist, was den Reiz des Buches
zweifelsohne erhöht und selir zur klaren Anschauung
beiträgt. Das Kapitel über spanische Musik handelt

vor allem vom spanischen Volkslied und von den

Nationaltänzen. Gerade hier entrollt sich ein ganz

fremdartiges, an Reizen reiches Bild. Der letzte Ab-

schnitt des Buches bespricht die spanische Politik,

d. h. alles, was zum politischen Leben gehört, und

letzten Endes Spaniens Verhältnis zu England, Frank-

reich und Deutschland.

Lothar hat seine Aufgabe nicht nur in geistvoller

und glänzender, sondern auch in sehr umfassender Weise
gelöst. Wer sein Buch gekostet hat. der hat Spanien

genossen, so gut man das in der Ferne kann ; denn

Lothar führt mit reichem Wissen, mit künstlerischem

Blick und vor allem mit tiefem Verständnis. Er
schaltet seine Person so gut wie möglich aus dem
Buche aus. Gerade dadurch fühlt sich der Leser vor-

züglich in die fremde Umgebung, in die fremde Seele

ein. Man spürt den Hauch der spanischen Hochebene,

man geniesst die dämmernden Kathedralen, empfindet

die sengende Sonne und versteht das spanische Volk

auf dem Hintergrunde seiner Abstammung , der Be-

schaffenheit Seines Landes und seiner historischen

Entwicklung.

Wttrzburg. Angela Hämel-Stier.
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J. Jud, Zur Qeschichte der bündner -romanischen
Kirchensprache. Vortrag mit Anmerkungen, ("hur,

Eggerling 1919 (= 49. Jahresbericht der historisch-

antiquarischen GeseUschiift zu Graubünden. S. 1—56.)

Die \-orliesende Abhandlung geRört jener Richtung
\

der Sprachwissenschaft an, die mit aller Macht aus
j

den vier Mauern der Linguistik hinausstrebt in die

Weite der grossen geschichtlichen Zusammenhänge,

des kulturellen und politischen Werdens und Ver-
|

gehens. Man kennt aus früheren Arbeiten die dem i

Verfasser eigene enge Verknüpfung der geographisch-

geologischeu, den Schichtungsproblemen zugewandten '

Forschung mit der sachkundigen Eichtung. Die neue

Anschauungs- und Arbeitsweise, die dem Verfasser aus

dieser Verbindung erwachsen ist, hat in dieser letzten

Schrift ilu-en vorgeschrittensten Ausdruck gefunden.

Dadurch, dass die sachkundliche Untersuchung hier

nicht auf konki-ete Einzeldinge beschränkt ist, sondern

die Sprache eines ganzen in sich abgegrenzten geistig-

seelischen Gebietes ins Auge fasst, vertieft sich in

anziehender und eigenartiger Weise die spracliliche

Betrachtung. Die Arbeit liest sich stellenweise wie
j

eine kirchengeschichtliche Abhandlung, und insbesondere

die Anmerkungen erweisen eine bei einem Sprach-

forscher erstaunliehe Beschlagenheit auf diesem Gebiete.

Der Grundgedanke der Abhandlung ist, in wenige

Worte zusammengefasst, etwa folgender. Neben die

älteste kirchliche Terminologie des Lateins, die dem
Griechischen entstammte , trat schon sehi' früh als

volkstümlichere Form eine echter lateinische Ausdrucks-

weise, indem viele griechische Wörter entweder ins

Lateinische übersetzt wurden oder durch vorchristliche

lateinische Kultuswörter, die clu-istlichen Bedeutungs-

inhalt erhielten, ersetzt wurden. Diese volkstümlichere

lateinische Kü-chensprache breitete sich etwa im vierten

.Jahrhundert über die ganze lateinische Kulturwelt aus,

wurde aber schon zwei bis drei Jahrhunderte später

durch eine neue Erstarkuug der hochkirchlichen

griechischen, vornehmeren Terminologie wieder ver-

drängt und blieb nur als Altertümlichkeit erhalten in

Gebieten, die infolge ihrer abgesonderten Lage (rätisches

Bergland, periphere Länder wie Dazien, Britannien),

zum Teil auch infolge kirchenpolitischer Verhältnisse,

von der neuen Welle nicht mehr- erreicht wurden.

Das Beweismaterial, auf dem diese Theorie sich

aufbaut, ist, wenn man von den vielen leichter wiegenden
Belegen absieht , etwas spärlich zu nennen ; um so

mehr springt die Kraft und Kühnheit ins Auge, mit

der die Probleme erschaut, die wenigen umherliegenden

Einzelstücke zu einem wohlgeformten Gebilde zu-

sammengefügt sind. Als gewichtigste Beweisstücke

dienen hasüica und quinquac/esima gegenüber hoch-

kü-chlicheni ecclesia und pentecostc. Bei hasüica gelingt

es J., gestützt auf die Ortsnamengeographie, die au

sich näher liegende Annahme oströmischer Herkunft

zu widerlegen. Doch nicht genug — daraus , dass

hasüica in Graubünden sich dauernd festsetzte, ergibt

sich für J. direkt ein Schluss auf das Alter der kirch-

lichen Organisation Graubündens : er verlegt sie ins

vierte Jahrhundert, dabei früherer Christianisierung

ecclesia^ sich, wie in den anderen früh kirchlich fest-

gefügten Ländern, bereits einen gesicherten Platz er-

obert gehabt hätte, also durch hasüica, als dieses im

Laufe des vierten .Jahrhunderts aufkam, . nicht mehr
verdrängt worden wäre ; später , im sechsten und

siebeuten .lahrh., als rcclrsia sich anderswo wieder hob

und stärkte, war Bünden durch die kii-chliche Los-

lösung von Mailand der neuen Welle bereits entzogen.

Kein Zweifel — wir haben hier ein neues und kühnes

Unterfangen vor uns : die Sprachwissenschaft will nicht

mehr, wie bisher, ein immer nur passiv zurück-

strahlender und illustrierender Spiegel der Geschichte

sein, sie will auch aktiv, selbsttätig mit eingreifen.

Der Skeptiker wird sagen, dass im vorliegenden Fall

der Bogen überspannt, der Flug zu hoch genommen

sei. Welches waren z. B. die Schicksale des Wortes

basiViCO in Oberitalien in der Zeit zwischen dem

sechsten Jahrh. und dem späteren Mittelalter? Wann
hat die Herabsetzung des geheiligten Wortes zur Be-

deutung „alte Baracke'- u. dgl. begonnen, und welches

waren deren Ursachen'? Hat in Oberitalien nicht

vielleicht das Arianertum der Ostgoten und Langobarden

in dieser Wortgeschichte irgendwie mitgespielt? Sind

nicht etwa gar arianische Wörter wie Kirche, Pfaffe

in toponomastischen Relikten dort noch nachweisbar?

Solange solche Fragen nicht mit einiger Sicherheit

beantwortet sind, erscheint die Schlussfolgerung a,us

baszJica als gewagt. Die prinzipielle Zulässigkeit wird

man trotzdem nicht bestreiten können, sondern gerne

anerkennen, dass hier ein mutiger Schritt nach vorwärts

gewagt ist, der den Blick in neue Möglichkeiten er-

öffnet.

Die Durchdringung des sprachlichen Stoffes mit

kirchengeschichtlichem Wissen führt auch sonst zu

neuen und eigenartigen Auffassungen, z. B. wenn das s

statt ts im.Anlaut von rätisch senteri „Friedhof erklärt

wird aus der stillen Sehnsucht frommer Christen, mit

den sancii, den heiligen Glaubenszeugen, in einer

Grabstätte vereinigt zu sein. Man denkt hier un-

willkürlich an den Expressionismus, der zurzeit das

geistige Leben durchdringt, an den Drang nach starker

Betonung des Gefühlsmässigen, für den in der Sprach-

wissenschaft der Boden durch Morf ja gi'ündlich vor-

bereitet ist. Auch die Art, wie durch die ganze

Schrift hindurch die „tief mit rätischem Wesen ver-

ankerte Bodenständigkeit", Eigenwilligkeit, selbst-

bewusste Autonomie der bündnerischen Kirchensprache

und des Rätischen überhaupt hervorgehoben wird,

mutet modern au (z. B. wenn über die Ableitung

-iHum oder -Uum des obwald. uestgiu „Bistum" be-

merkt wird, dass gerade hierin „sich wieder die ganze

Selbstherrlichkeit Bündens gegenüber dem inter-

romanischen episcojxitum'' zeige). Zugleich wii-d man

an alte Zeiten erinnert, wo etwa Jakob Grimm die

deutsche Lautverschiebung aus dem barbarisch un-

gestümen Freiheitsdrang der Deutschen erklärte. Doch

zwischen damals und jetzt liegt die ungeheure metho-

dische und stoffliche Arbeitsleistung der analytischen

Zeit, und wenn der Kreislauf der Entwicklung sich

wieder scheint schliessen zu wollen, so liegt doch die

jetzt erreichte Stufe in einer ganz anderen Ebene.

Die völlige Beherrschung des gesamten linguistischen

Rüstzeuges ist bei Jud eine selbstverständliche Voraus-

setzung. Dass trotzdem öfters Zweifel an Juds Aus-

fühi-ungen sich einstellen, beruht auf der Mangelhaftig-

keit des Materials, die nur zu oft jede Sicherheit aus-

schliesst. So könnte z. B. bei dem oben erwähnten

senteri erst dann von etwas grösserer Wahrscheinlich-

keit geredet werden, wenn aus Graubünden selbst gute

Belege für jene Selinsucht der Frommen angeführt
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werden könnten. Bis dahin bleibt eben doch die so

naheliegende Idee des geheiligten Ortes als solchen,

des Gottesackers, angesichts von campo fianto und
sagrato {cussagrö im Altoberengadinischen) völlig aus-

reichend zur Erklärung der Anlehnung an sanctiis,

wenn nämlich eine solche überhaupt vorliegt. Das er-

scheint aber überdies als recht zweifelhaft, namentlich
weil hierbei das s der mittelbündn. Form sitiiiantteri

unerklärt bleibt. So möchte ich denn hier, in ge-

wohnteren Bahnen bleibend, die Sprachmischung, dieses

gewaltigste Agens aller Sprachentwicklung, anrufen.

Zweifellos war Chnr, solange es romanisch war, ein

i'.influssreiches sprachliches Ausstrahlungszentrum in

Graubünden, besonders in der kirchlichen und recht-

lichen Sphäre. In Chur aber tragen schon seit dem
A'ertrag von Verduu auf mehrere Jahrhunderte hinaus

sämtliche Bischöfe deutsche Namen. Zwischen dem
bischöflichen Hof und der romanischen Einwohner-
schaft entwickelte sich natürlich ein reges Austausch-
und Beeinflussuugsverhältnis. Auch Ortsnamen von
Chur weisen auf sehr frühe Anwesenheit deutscher

Bevölkerungsteile. Nun wurde im Deutschen von jeher
das lateinische c vor c, /, nach ursprünglich fran-

zösischer Weise, als ts ausgesprochen, und daher
dürfte das .s- in scnteri stammen, ebenso das z im
Namen des Churer Heiligen Lucius roman. Gliezi,

.lud S. 17 und im Namen des Disentiser Heiligen

Plasi = Placidus. In Gliesi-, dessen erste Silbe echt I

romanisch entwickelt ist, tritt recht bezeichnend das

ausserordentlich tiefgi-eifende symbiotische Element in

der rätischen Sprachentwicklung hervor. . Auch bei

dem oben erwähnten uestgiu „Bistum" kann ich aus

dem Hinweise auf die bündnerische Selbstherrlichkeit

mir keine ausreichende Erldärung eines so auffälligen

Suffix Wechsels herausholen. Es ist ja sicherlich auch
in Juds Sinne diese Eigenwilligkeit nicht (oder nur in

,

besondei'en Fällen) als hervorbringende Ursache, sondern
als eine mit dem trotzigen Altbündner-Sinn koordi-

\

uierte Auswirkung der gleichen historisch-anthropo-

logisch-geographischen Ursachen aufzufassen. Ich sehe i

auch bei diesem Wort die romanisch-deutsche Sjanbiose :

ein durch die einstmals wohl allgemein bündnerische
Palatalisierung von ha zu l'a ,

' Av entstandenes

uasl\'i'{d)u ei-hielt durch Mitwirkung des Deutschen,
die sowohl in Lautsubstitution als in „Ueberentäusse-
rung", am ehesten in beiden zugleich bestanden haben
kann, diejenige Lautform, die der späteren obwaldischen
und engadinischen zugrunde üegt^ In rechtlichem i

Bereich bietet hierfür in etwas späterer Zeit das Wort
rischnaunku „Dorf" eine Parallele : ricinantia und
NachharscJiaff im politischen Sinne waren begr'fflich

verbunden, unter deutscher Beteiligung, wie es scheint,

entstand die „überentäusserte" Form *ricin(Uica, die

dann sogar im Eugadin die lautgerecht entwickelte

Form zu verdrängen vermochte. Audi z. B. obwald.

percergiar, se p. „die Kommunion darreichen, nehmen",
.lud, S. 48, gegenüber ital. eoimmmicarc, -carsi, engad.

rhamüngiar, frz. conuimnicr ist wohl nicht ohne Be-
ziehung zu deutsch versilien., sich v., das seinerseits

natürlich von providerc herstammt (die Endung in

/wrvergiar ist wohl von chanii'ingiar herübergeuommen i

und diente dazu, das Wort von p)ervcr „Vieh füttern"

zu differenzieren). Und ähnlich noch in anderen Fällen.

.1. hat vollständig recht , wenn er die ausgeprägte
Eigenart des ßätischen aus der Abkehr von Italien

und der Abgeschlossenheit gegen das deutsche Nachbar-
gebiet erklärt, nur scheint er diese letztere für etwas
schärfer und weniger früh durchbrochen anzusehen
als ich.

Von Einzelheiten sei noch hervorgehoben die vor-

treffliche Skizzierung der hagiogeographischen Fragen
auf S. 14 ff., die durch eindringende Kenntnis auch
des altchristlichen Materials sich auszeichnet. Nicht
beistimmen kann ich dem Verf. in der lautlichen Er-
klärung der Namen vom Typus Laurentius , da die

richtige obwald. Form Luregn, nicht Lurien lantet,

wodurch die deutsche Form auf -ienf als Entpalataü-

sierung aus -ief/f wahrscheinlich wird.

Möge es dem Verf beschieden sein, die in dieser

Schrift so verheissungsvoll eröffneten AVifgaben weiter

ausbauend eine volle reiche Ernte einzuheimsen.

Fürstenau i.d. Schweiz. Eobert v. Planta.

a. W e i g a n d , XXI. bis XX V. Jahresbericht des Instituts
für rumänische Sprache zu Leipzig. Leipzig, .J. A. Barth.
1919. XIV, 180 S. 8".

Mit Freuden begrüsst man den neuen Bericht, und
mit Freuden erfährt man, dass die sächsische Re-
gierung das Institut übernommen und dadurch vor-

läufig seinen Bestand gesichert hat. Steht auch manche
der Arbeiten, die die zwanzig Bände enthalten, auf

dem tiefen Niveau, das in den letzten Dezennien für

so viele Dissertationen genügte und auch bei den uns
wohlwollenden Ausländern den deutschen Doktor in so

schlechten Ruf gebracht hat, so ist doch, alles in allem

genommen, die rumänische Wissenschaft durch Weigands
Tatkraft stark gefördert worden, so dass man be-

dauern müsste, wenn diese letzte Pflegestätte des

Rumänischen auf deutschsprachlichem Boden ver-

schwinden würde. — Dem Charakter als ...Jahres-

bericht" entsprechend macht auch dieser Band zunächst

Mitteilungen über des Herausgebers Tätigkeit im Ki'iege,

bringt dann aber drei wissenschaftliche Arbeiten -.Paul
Haas, Assoziative Erscheinungen in der Bildung des
Verbalstammes im Rumänischen: Weigand, Die

rumänischen Ortsnamen im Pindusgebiete ; W. D o -

maschke, Der lateinische Wortschatz im Rumä-
nischen.

Im Gegensatz zu manchen anderen Sprachen zeigt;

das Rumänische eher eine Zunahme des verbalen Ab-
lautes , wie ja die innere Pluralbildung im Nomen im
Laufe der Zeit stark um sich gegriffen hat. Nur junge

Entlehnungen, die wohl vielfach nach französischem

Vorbilde dem Lateinischen entnommen werden, Wörter
wie sper, sper1, confer, confen u. dgl. entziehen sich

ihm : sie sind eben nur auf dem Papiere und in den )

davon abhängigen Kreisen vorhanden, nicht in der ,

wirklichen Volkssprache. Ob daran nun wirklich, wie

der Verf. meint, die Abschwächung der auslautenden

Vokale Schuld trägt, ist mir aber fraglich. Auch nach
Schwund des •«* und /- sind erste und zweite Singulari,'«

in der überwiegenden Mehrheit der Verba dadurch
\oneinander geschieden, dass das -> den vorhergehenden

Konsonanten jialatalisiert. Nur die f7/o-Verba zeigen -z

in beiden Personen ; aber auch da lag die Möglichkeit (

vor, in der ersten den Stammkonsonanten der dritten '

einzuführen. Das ist nun allerdings nicht geschehen,

vielmehr der der zweiten sogar gelegentlich auf die
\

erste überti-agen worden, d. h. das Bedürfnis nach
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Gleichheit des Stamnikonsonanten war grösser als das

nach Gleichheit des Stammvokals. Man wird ferner

sagen dürfen, dass das Bestreben nach Einheithchkeit

des Stammes in allen Flexionsformen in erster Linie

ilen über die Sprache Nachdenkenden eignet, dass also

die literarische Fi.xierung und damit die Verlangsamung
der Entwicklung auch eine Schematisierung bewusst
oder unbewusst mit sich bringt ; daher der gi'osse

Unterschied , der gerade hier zwischen literarisch

höher stehenden und literarisch nicht oder wenig ent-

wickelten Sprachen besteht. Daneben wirken im ein-

zelnen noch manche andere Faktoren mit ; so ist bei

dorm) {adornit schon in der Bibel von 1668) zu be-

achten, dass der Imperativ dormi namentlich in der

.Tugendzeit die am allei'häufigsten gehörte Form ist.

Es ist ferner im Auge zu behalten, dass, da der Ab-
laut in der Normalfle.xion ebenso verbreitet ist wie

in der verbalen, dadurch das Gefülil seiner Wichtig-

keit für den Ausdruck der Beziehung der verschiedenen

Satzglieder untereinander ein sehr starkes wird , das

Ausgleichungsbestrebiingen gegenüber grösseren Wider-
stand leistet.

Weigands Untersuchungen der ON. nach ihrer

Herkunft zeigen den Weg der Siedelung. Sie sind mit

voller Sachkenntnis geführt und geben daher Eesnltate.

die kaum mehr einer Aenderung fähig sind.

Das Thema der dritten Arbeit ist ein sehr inter-

essantes, und es ist mit grossem Geschicke behandelt,

so dass es schmerzlich berührt, den Namen des Verf.

unter den im Kriege gefallenen Mitgliedern des Instituts

zu lesen. Drei Fragen kommen bei einer derartigen

Arbeit in Betracht. Welche Kulturverhältuisse haben
einen bestimmten Teil des Sprachschatzes gerettet,

welche Bedeutungsveränderungen haben sich dabei voll-

zogen, wie verhält sich der lateinische Wortschatz des

ßumänischen zu dem der anderen romanischen Sprachen
und zum Vulgärlateinischen? Der Verf. hat sich haupt-

sächlich mit der ersten Frage beschäftigt und sie so

weit gelöst , als es vorderhand möglich ist. Man hat

den Eindi'uck eines Hirtenvolkes, das sich auch mit

Weberei beschäftigt, das mit einem geringen Wort-
schatz auskam. Die Bedeutungsverschiebungen hätten

wohl gerade auch vom kulturgeschichtlichen Stand-

punkte aus eine genauere Betrachtung verdient. Es
fällt auf, dass die Rumänen das Bedürfnis empfanden,
vir und homo auseinanderzuhalten, und dass sie

dafür zu harhatus griffen. Man versteht das aber

sofort, wenn man sich der grossen Bedeutung des.

Bartes bei den südöstlichen Völkern, namentlich bei

den Muhamedanern, aber auch bei den Griechen und
Südslawen erinnert. Das Klagelied des Mannes ohne
Bart ist ein köstliches Stück der b}'zantinischen

Literatur; vgl. auch Jtrecek, Staat und Gesellschaft

im mittelalterlichen Serbien 3, 19. Der Grund dieser

mittelalterlichem und zum Teil neuzeitigem west-

europäischen Schönheitsgefühl direkt entgegenstehenden
Wertschätzung wird vermutlich darin liegen, dass der

Eunuche bartlos war, der Bart somit das Kennzeichen
des vollkräftigen Mannes war. Mit diesem Ausfluss

des Haremswesens scheint mir nun nicht nur die

Hervorhebung des vir neben dem homo, sondern auch
die Zeichnung jenes als harhatus zusammenzuhängen.
Und noch ein zweites. iY»w«7«e bedeutet Frau f'enieie:

Der Verf. meint, weil die Hausfrau den Mittelpunkt
der Familie bilde fS. 149). Das ist mir zu geistig

gedacht für die Gegend, in der die Bedeutungs-

entwicklung vorgekommen ist -, lieber möchte ich

darin den Niederschlag einer Kultur sehen, in der

Monogamie nicht einmal gesetzlich, geschweige denn

tatsächlich das Uebliche war. Wie Familie bei uns im

Deutschen und im Mazedonischen und Rumänischen
die Kinder bezeichnet, so kann es bei A^ielweiberei

der Ausdruck für die Frauen werden, der dann natürlicli

lileibt, als der einzelne nur noch eine Frau hatte.

Bonn. W. Meyer- Lübke.

ErnstQamillscheg, Oltenische Mundarten. Sitzungs-
berichte der Akademie der Wissenschaften in Wien.
phil.-hist. Kl. 190. Bd., 3. Abh., Wien 1919.

Die moderne Sprachgeographie wurzelt in der

alten Streitfrage um die Existenz von Mundartgrenzeu,

und ihr ursprüngliches Programm wurde ihr durch die

Worte Schuchardts vorgezeichnet : was man abgrenzen

könne, seien nicht die Mundarten selbst, sondern ihre

Merkmale. Seither hat die kartographische Darstellung

der Verbreitung mundartlicher Merkmale der Wissen-
schaft ungeahnte Perspektiven und neue Wege er-

öffnet. Die grossen Sprachatlanten haben trotzdem

der mundartlichen Spezialforschung noch genug Spiel-

i'aum gelassen, ist doch selbst die grossartige Schöpfung
Gillierons ein ziemlich weitmaschiges Netz. So

konnten z. B. in Frankreich Bruneau, Millardet u. a.

die Mundarten kleinerer Gebiete sozusagen mikro-

skopisch genau untersuchen und kartographisch dar-

stellen. Eine ähnliche Ergänzung des Weigandschen
Rumänischen Sprachatlasses und seiner einschlägigen

Vorarbeiten bietet nun Gamillscheg. Hatte nun G. freilich

weder die experimentalphonetischen Hilfsmittel noch

so viel Zeit für Aufnahmen an Ort und Stelle zur

Verfügung wie die oben genannten Autoren , so ist

doch sein Aufnahmematerial in phonetischer Hinsicht

von grösster Schärfe und Feinheit der Beobachtung
und reichhaltig genug, um über alle wichtigen laut-

lichen, morphologischen und mancherlei syntaktische

Erscheinungen des Untersuchungsgebietes zu orientieren.

Dazu kommt die Sicherheit der wissenschaftlichen Me-
thode, des Meisters, Me^-er-Lübkes, würdig, die glück-

liche Vereinigung historischer und geographischer Be-

trachtungsweise , die Sorgfalt für die Detaüs. So
bringt G.s Buch nicht nur einen bedeutenden Beitrag

zur besseren Kenntnis rumänischer Mundarten, sondern

auch viel Wichtiges für die allgemeine historische

Grammatik des Rumänischen. Schliesslich ergeben

sich daraus auch viele lehi-reiche Tatsachen für das

Leben der Mundarten im allgemeinen, ihr Verhältnis

zur Schriftsprache und ihren Kampf mit derselben,

wie er sich in Reaktionsbildungen und Ueberentäusse-

rungen verrät, Erscheinungen, die wir auch aus anderen

Gebieten, z. B. aus Frauki-eich kennen. Manches
StreifHcht trifft Fragen allgemein Sprachwissenschaft

-

hcher Art, so dass das Buch über den engeren Kreis

der Spezialisten für das Rumänische hinaus Beachtung

verdient.

G.s Untersuchungsgebiet liegt in der Kleinen

Walachei, südHch des Vulkangebirges, westlich, nörd-

hch und östlich des wichtigen Verkehrsknotenpunktes

Tärgu-Jiu, und umfasst also den nördlichsten Teil des

geographischen Oltenien, das ist des Gebietes zwischen

01t und Donau. Aus Weigands Sprachatlas ist nicht
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ersichtlich, ob die Gruppe dieser Mnndarteu enger zum
Westen, zu den Mundarten vom Typus des Banatischen,

das über das Gebirge herübeiTeicht, oder zu den Mund-
arten des Ostens, der Grossen Walachei, zu rechnen

ist. Dies veranlasste G., nachzuprüfen, ob die olte-

nischen Mundarten etwa einen so hohen Grad von
Altertümlichkeit hätten, dass sie den Dialekten im

Osten und Westen gegenüber als konservativer er-

scheinen, in welchem Falle sich manches Neue für die

ältere Periode der rumänischen SprachentwicMung auf-

decken lassen musste, oder ob die Mundarten „dia-

lektisch indifferent, in Auflösung begriffen" seien. Nun,

um die Antwort vorwegzunehmen, es zeigt sich tat*

sächlich, dass die oltenischen Mundarten noch viele

altertümliche Züge aufweisen, wie z. B. die über-

raschend feine Differenzierung der sogenannten „ab-

gedämpften Vokale", die im Schriftrumänischen heute

auf zwei, auf y (ä) und ä, reduziert sind, und anderes

mehr. Dann aber zeigt sich doch wieder, dass die

untersuchten Mundarten auch schon etwas in Auflösung-

begriffen sind, d. h. es machen sich schriftsprachliche

Einflüsse seit geraumer Zeit geltend, die in erster

Linie durch den Strassenlmotenpunkt T:irgu-Jiu ver-

mittelt werden, von dem man geradezu sagen kann,

dass er zum sprachlichen Schicksal der nordoltenischen

Mundarten wird. Andererseits verschmilzt diese Stadt

auch die sprachlichen Elemente der von allen Seiten

der Umgebung zuströmenden Bevölkerung und be-

werkstelligt den Ausgleich in der dialektischen Scheidung
zwischen Ost und West. Das Bild dieser mannigfachen
Verschiebungen entrollt uns G. in anschaulicher Weise.
Er untersucht die Sprache von 24 Orten mit besonderer

Berücksichtigung des Dorfes Tope.sti im Nordwesten
von Tärgu-Jiu. ..das abseits von der breiten Land-
strasse gelegen, ringsum von Wald umschlossen und
die erste menschliche Ansiedlung im Süden des Vulkau-

gebirges schon durch seine Lage linguistische Be-

deutung hat". Die Lage der Orte und die Verbreitung

der untersuchten Erscheinungen veranschaulichen 2 1 dem
Text beigegebene Kärtchen.

Im einzelnen ist mir folgendes bemerkenswert er-

schienen. S. 11 : Während das Rumänische ausser

der normalen Vokalreihe nur die Kombination der

Mittel- bis Hinterzungenartikulation mit spaltförmiger

Lippenöffnung kennt, verschmelzen hier im Satz-

zusammenhange zusammentreffendes c; und o zu einem
halboffenen ö-Laut, indem schon während der Artikulation

des e die Lippenrundung vorweggenommen wird. —
S. 18 ff., 29 ff.: Auf überaus feiner Beobachtung be-

ruht die Beschreibung der namentlich in Tope.stt

deutlich unterschiedenen „abgedämpften Vokale" ?, e, a

(= schriftsprachl. li), o, ii und /', e, d (= schrift-

rum. d), u, >i und der Art und Weise , wie sie aus

den normalen Vokalen insbesondere durch Einwirkung
der ..Zungenspitzenreibelaute" entstanden. Eingehend
wird im Zusammenhang damit gezeigt, wie dann die

Wortformen mit solchen „palatalisierten" Vokalen von
der Stadt, d. h. also von Tärgu-Jiu aus, durch nicht-

palatahsierte verdrängt werden, wie der Kampf der

einheimischen gegen die eindringenden Formen (z. B.

h'acä— treacä, ra— rea) zuUeberentäusserungen und be-

wussten Reaktionsbildungen (städtisch ciorap > circap)

führt. — S. 32, 33 : fem «< foenum, främänt <C fer-

mento, vdnä < rena — vfind < rcndo, vi'mt <^ venins.

Der Annahme G.s. eri nach labialem Konsonanten sei

wohl zunächst zu ün und dann später zu «« geworden,

die sich mit derjenigen Tiktins im Grunch'iss I" 57r)

deckt, möchte ich widersprechen. Zunächst aber ein

jiaar Worte über die gegenseitige Beeinflussung von

labialem Konsonanten und folgendem Vokal. Es kann

vor allem Lippeni'undung dem folgenden \'nkal mit-

geteilt werden : so wurde di . ü nach liabial zu o (vgl.

Tiktin in Zrph. XII 22.^ ff.). Die Zungenartikulation

aber spielt bei den labialen Konsonanten keine Rolle,

die Zunge befindet sich gewöhnlich in der Indifferenz-

lage. Demnach kann entweder der laViiale Konsonant

beim folgenden Vokal die Tendenz zur Annäherung
der Zunge an die Indifferenzlage auslösen, oder es tritt

die Zungenstellung des Vokals schon bei der Artikulation

des Labials ein. Beides hat auf rumänischem Sprach- I

gebiet stattgefunden. Die Aftizierung der Labiale '

durch / reicht nach Pu.scarTü noch ins Urrumänische

zurück, da sie in allen vier rum. Dialektgruppen ver-

treten ist. Nun zeigt G., dass in seinem Gebiet die

Palatalisierung der Labiale eben erst in der R,ück-

bildung begi-iffen ist (S. 62 ff.). Die Beeinflussung

eines c-Lautes durch labialen Konsonanten ist dagegen

nur dr. und daher wesentlich jünger. Sie beruht auf

der erwähnten Indifferenz der Zungenstellung bei den

Labialen und der dadurch ausgelösten Tendenz, die

Zungenspitzenartikulatiou dui-ch eine leichte Hebung
der Mittelzunge zu ersetzen. Die Entwicklung ist hier

also ''>'"> '>. Als diese Tendenz zu wüken begann,

hatte sich e vor K-|-Vok. und gedecktem », m von

seinem Ausgangspunkt beträchtlich entfernt. Schon

als die urrum. Brechung e ^ e<i eintrat, hatte jenes >

vor Nasal keinen Anteil mehr daran; vgl. c/nä, vitw

(mazed. tsim, vinu) mit searä, fain (mazed. feaiü).

Es war aber auch noch nicht zu i geworden, wie das

Verhalten der Mundarten hinsichtlich des Wortes
viimm (dl-, vin, mazedon. ///>«, moldau. jijiu gegenüber

rmd) zeigt. Das fragliche r musste also zu einem

Laute zwischen ; und /, einem ganz geschlossenen c

oder offenem / geworden sein. Dazu stimmt das von

Tiktin Gr. I^ 575 erwähnte Schwanken der altrum.

Texte zwischen c und /' in der Wiedergabe jenes vor-

nasalen f. Durch die geschilderte Wirkung der Labiale

muss nun dieser Mittellaut zwischen r und i direkt

zu / geworden sein mit Ausnahme der Fälle, wo diese

Verdumpfung durch ein folgendes c oder / verhindert

wurde, so dass also citihit, pl. curintc >>chon als alt-

rum. anzusehen ist. Der Uebergang / > i't in rund
und vihit aber ist dann auch anders zu erklären als

durch die doppelte Einwirkung von r und w, um so

mehi-, als er sich ja sonst auch in rm<i und den übrigen

einschlägigen Beispielen finden musste. — S. 34, 5ß :

Meines Wis.sens sind die Vokale von sclu-iftrum. t/uiir

selbst noch nicht erklärt. Das zu erwartende laut-

korrekte iiner ist von den dr. Mundarten in der Grossen

Walachei, in Siebenbürgen westlich von Kronstadt etwa

an der Maros abwärts und im Banat heimisch, ferner

fln/r im Mazed. und Megl., fircr im Istr. Die schrift-

rumänische Form ist daher auf lautgesetzlichem Wege
nicht zu erklären. Ich möchte etwa an folgendes

denken : in der jedenfalls häufigen Verbindung hiiirin

si iiner sei eine Art Vokalharmouie eiugeti'eten, derart,

dass auch im zweiten Worte die Vokale mit derselben

Zungenstellung gesprochen wurden wie im ersten, nur

in entsprechend umgekehrter Folge, also hiitr/n •^'

fiiiür. Dann ist oltenisch tiiiar primär, nur im Nachtmi-
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vokal von dei- lit. Form beeinflusst. Dagegen hat

itifra sein reines / aus den stammbetonten Formen,

wo es berechtigt ist. — S. 40 £f., 50 ff.: Von grosser

Wichtigkeit ist G.s Deutung der Brechung des e und o

vor e und « durch einen ähnlichen Vorgang wie beim

Umlaut und der bedingten Diphthongierung durch /

und u in anderen Sprachgebieten, also rede > ve^de,

lega > Jc'ga bzw. legö > U"gi' und entsprechend

flore > flo're, codii ^ co'^dä. Aus der Verwendung
zweier kyrillischer Zeichen (des Jetu und Ea) für

heutiges ca in den Texten des 16. Jahrhunderts darf

aber wohl kaum gefolgert werden, dass e« und c' tat-

sächlich damals noch geschieden waren, um so weniger,

als jene zwei Zeichen vielfach promiscue gebraucht

wurden, sondern ich möchte im Gegenteil glauben,

dass der Zusammenfall von ee und e" > cü, o( und
0'"' > 0« schon urrumänisch ist, was durch das Verhalten

der vier getrennten Hauptdialektgruppen bestätigt zu

werden scheint. So kann ich auch nicht glauben, dass

sich in dem Gegensatz 'locma <C ovat und tiooä <<

nobis und noveni, odoä <i. rohis, dooä, röoä in der

Mundart von Topesti ein alter Unterschied zwischen
— a und o— e widerspiegelt. Im Altrumänischen (Cod.

Vor., Bibeln von Karlsburg, Bukarest, Drucken des

Coresi) lauten die letzteren Beispiele riono, voao, doao,

dazu plovet > ploao ebenso wie auch nono < nova.

Daneben tauchen frühzeitig Formen mit -« auf, das

auf analogischem Wege das ungewöhnliche -o verdrängt.

Zwischen oo und sekundärem ä entstand u (o) als

Uebergangslaut. Vgl. dazu meine Ausführungen aus

anderem Anlasse in MRJ I 46—47 und Tiktin Zrph XII
226 , nach dem heute die Verbreitung der Formen
folgende ist: walach. -öfio«, moldau. -ö««««, -pjm, -oä

und auch -oäii, schriftsprachlich -ouä. Es sind also

die Formen auf -öoü in Topestt wohl eingedrungene

literarische Formen, wohingegen voatiä <^ ovat sich laut-

lich und begrifflich als bodenständig erweist. Diese Auf-
fassung wird dadurch bestätigt , dass , wie G. selbst

anfühi't, in einem Dialekttext aus der Gegend (Sterescu)

für den nöoä-Typ die mit oäuO reimende Form noauä
erscheint. — S. 51 : Interessant ist die Diphthongierung

> vo im Anlaut des lat. Erbwortschatzes gewisser
Mundarten, worin G. wohl mit Recht einen sehr alten

Vorgang sieht; vgl. Weigand, der für Vlacho-Meglen
Formen wie nom, uopt, nou, nos (aber pl. oasl) ver-

zeichnet. — S. 55: Vortoniges u zwischen Labialen
wird bei schnellem Sprechtempo in manchen Mund-
arten zu kurzem a. Es unterbleibt also in solchem
Falle auch die leichte Hebung des Zungenrückens,
wie sie für ä erforderlich ist, was sich aus der oben
zu S. 32, 33 erwähnten Indifferenzlage der Zunge bei

der Artikulation labialer Konsonanten erklärt. Aehnlich
wird auch vortoniges « vor betontem a bei schnellem
Tempo zu a. Hierin sieht G. die ersten Anfänge des
Wirkens eines Lautgesetzes, indem die Formen mit «i
sich zunächst als syntaktische Kurzformen entwickeln.
„Findet sich nun die .syntaktische Kurzfonn . . . auch
an anderer Stelle ein, so ist der Lautwandel ab-
geschlossen. Deswegen darf man nicht annehmen, dass
satzphonetische Schwankungen zum Chaos in der
Sprachentwicklung führen, sondern auf die Schwankung
folgt später wieder die Einheitlichkeit." Dazu vgl. die
Verallgemeinerung syntaktischer Kurzformen S. 69
und 70. — S. 64 : „Die Palataliaierung der Konsonanten
vor «, e ist also auf dem ganzen Gebiet in Rückbildung

begriffen . . . Diese Rückbildung verdankt ihren Beginn
wohl dem Bestreben, die städtische Sprache, nach-

zuahmen ..." Dies führt natürlich auch hier zu Ueber-
entäusserungen. Durch diese Rückbildung unter litera-

rischem Einfluss geht ein weiterer Zusammenhang mit den
Mundarten vom banatischen Typ verloren. Bei Be-
sprechung der hierhergehörigen Erscheinungen gelangt G.

S. 67 zu folgender Aeusserung : „Aber gerade die geo-
graphische Verteilung der ?-Formen ohne Rücksicht
auf den übrigen Bau des Wortes zeigt uns, dass nicht

nur Wörter wandern, wie in der letzten Zeit immei-

wieder betont wird, sondern dass auch wirkliche Laut-

tendenzen wandern können, die in jedem Falle in Er-

scheinung treten, wo die gleiche Grundlage vorliegt.

Die Lautgesetze sind also nicht nur theoretische Ab-
straktionen, die wir nach dem Wortmaterial erschliessen,

sondern können sich unabhängig von diesem selb-

ständig ausbilden und entwickeln." — S. 109: Von
den besprochenen syntaktischen Erscheinungen ist be-

sonders interessant, dass zum Ausdruck des isartitiven

Verhältnisses hier die Umschreibung mit la {illnc ad)

durchaus gebräuchlich ist: hea Ja apä (= boire de

Venu), mnncä Ja päne (= manger du joain). Ferner
Wendungen wie can cd vnziträ Ji sä pärurä cä . .

.''

(gewm. quand iJs Jevirent JJs Jeur parnrent que . .").

Diese wenigen Punkte, auf die ich zu sprechen

kam, weil sie mein besonderes Interesse en-egten, ge-

nügen natürlich nicht, um ein vollständiges Bild von
der Arbeit Gamillschegs zu geben, einer Arbeit, die

schon deshalb für die rumänische Dialektforschung-

mustergültig ist, weil sie auf dieses Gebiet die am fran-

zösischen Sprachatlas erprobten sprachgeographischen

Methoden anwendet. Im einzelnen zu zeigen, wie G.

aus der räumlichen Verteilung der Sprachformen auf

den Kärtchen seine Schlüsse zieht, konnte hier nicht

meine Aufgabe sein,» Ich glaube immerhin angedeutet
zu haben, was der »Romanist in der vortrefflichen

Arbeit findet.

Freiburs: i. Br. F. Schurr.

Zeitschriften u. ä.

Germanisch-Romanische Monatsschrift VIII, 11/12. Nov.
Dez. 1920: O. Walzel, Künstlerische Absicht. - R.
Blümel, Grammatische Kunstausdrücke im Verhältnis
zu sprachlichen Erscheinungen. — H. G-effcken, Aesthe-
tische Probleme bei Th. Fontane und im Naturalismus. —
E. Richter, Henri Barbusse. — F. Holthausen,
Worterklärungen, III. — Leo Spitzer, Wucherndes
„vmd" im Schleaischen. — J. Körner, Zu Goethes
Briefen. — R. B a 1 1 o f , Zu ,1. M. R. Lenz. — M. J. W o If f

,

Zu Manon Lescaut als Typus. — Selbstanzeigen.

Die Neueren Sprachen XXVIII, .5/6: Max J. Wolff,
Shakespeare und der Petrarkismus. — Heinrich Mutsch-
mann, Das Problem von Shakespeares „Julius Cäsar". —
H. Schmidt. Beiträge zur französischen Syntax. —
Ludwig Pfandl, Pio Baroja. — Pfeffer, Ernst v. Sall-

würk. — Hamburger Leitsätze über „Die Stellung und
Reform des neuspraohlichen Unterrichts in der Schule". --

Leo V. Boxberger, Der neusprachliche Unterricht in

den deutschen höheren Schulen. — Franz Wegner,
The economic consequences of the peace by John Maynard
Keynes. — Walther Küchler, Neues von Barbusse. —
Walther Fischer, Revue germanique. — Franz Karpf,
Neuphilologisches aus Deutschösterreich. -— Anzeiger:

Colomb, M™e, Dens Meres. — Leon Barracand,
L'Invasion 4 aoüt 1870 — 16 septembre 1873 (Richard

Schiedermair). — Otto Boerner u. Georg W er r, Lehr-

bücher der französischen Sprache. — Adolf Mager u.

M, Gratacap. Lehrbuch dpr französischen Sprache. —
9
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Eduard Sokoll u. Ludwig Wyplel, Lehrbuch der
französischen Sprache. — H. Enkel, Tb. Klähr, H.
Stein ert, Lehrbuch der französischen Sprache (L. Geyer).
— Englische Schulausgaben. — C. N. u. A. M. William-
son, The Wedding Day und Marriott Watson. The
Excelsior. — W. Langenbeck, Englands Weltmacht. —
Karl Arns, Der religiöse britische Imperialismus. —
Karl Krause. Deutsche Grammatik für Ausländer. —
Martin Havenstein, Die alten Sprachen und die

deutsche Bildung (Otto Weidenmüller). — Spanische Lehr-

und üebungsbücher. — Ake W:son Munthe, Kortfattad
Spansk Spraklära (Gertrud Wacker). — Karl Krause,
Deutsche Grammatik für Ausländer. — Max Rose,
Uebungsbuch hierzu. — Engelske Forfattere for Gym-
uasiet. — Stories of the Great War by \'arious Autfiors
(Franz Karpf). ^ Eeichel u. BlUmel, Lehrgang der
englischen Sprache (Theodor Zeiger). — Karl Bartsch,
Chrestomathie de l'ancien franvais. — Bruno Busse,
Das Drama. — Racine, Britannicus. — Albert Haas
u. Enriqvie Dominguez R o d i fi o , Spanische Bücherei. —
Shakespeares Werke in J^inzelausgaben (Walther Küchleri.
— XXVlII, 78: Richard Schiedermair. Neusprach-
licher Unterricht und nationale Erziehung. — Alfons
Nehring, Sprachgeisi; und Volksgeist. — Werner
Mulertt. Fran^ois Villons Fortleben in Wissenschaft
und Dichtung. — Leisge, Tagung des neuphilologischen
Provinzialverbandes Hessen-Nassau. — Theodor Zeiger.
Der XVn. allgemeine Neupbilologentag in Halle. —
Walther Fischer, Ueber H. G. Wells' Kriegsroman
Mr. Britling sees it through". — Heinrich Wengler,
Philologie des Alltags. — Max K u 1 1 n e r , Ex occidente
lux? — Neophilologus. — Revue germanique. — Modern
Language Notes. — Anzeiger: Paul M. Rublmann,
Kulturpropaganda. — W. Meyer-Lübke, Romanisches
etymologisches Wörterbuch (Walther Ktlchler). — Robert
Ernst Curtius, Die literarischen Wegebereiter des neuen
Frankreich (Wilhelm Friedmann). — Gropp-Haus-
kn echt, Auswahl französischer Gedichte. — Axel Lübbe,
Dante, Göttliche Komödie. — Jean Delavanne u. Emil
Hausknecht, Parlona et Composons, Sprech- und
Aufsatzschule. — R. Haipersohn, Ueber die Ein-
leitungen im altfranzösischen Kunstepos. — K. Kaiser,
Precis de l'histoire de la litter.ature fran^aise. — Bertha
Schmidt, Cours preparatoire de Litterature franc^aise

(Heinrich Wengler). — FrancoiaSjP o n s a r d , Charlotte
Corday. — Anton Paris, La"^ontaine, Fabeln (W.
Klatt). — Lehr- und Üebungsbücher der französischen
Sprache für Handelsschulen (S. Graienberg). — Ludwig
Marx, Wie ist die Aussprache des Französischen zu
lehren? (Arthur Franz). — Andreas Baumgartner,
Lehrgang der englischen Sprache (Franz Karpf). — Ernst
Wasserzieh er. Leben und Weben der Sprache (Karl
Bergmann).

Zs. für französischen und englischen Unterricht XIX. 1:

Meisen, Grundzüge für die Auswahl des französischen
Lesestoffs. — ('llrich, Einführung in das Studium
Daniel Defoes. — Arns, Zur Kenntnis des modernsten
englischen Bühnendramas. — A. M. Curtius, Romain
Rollands Lebenskunst. — S p i e s , Erklärung — Stiefel,
Erwiderung.— Literaturberichte und Anzeigen : .lantzen.
Pädagogische Rundschau. IL (18. Samt er, Kultur-
unterricht, Erfahrungen und Vorschläge; 14. Richter.
Die höhere Schule der Zukunft: 15. Eickhoff, Neue
Aufgaben und Ziele des höheren Unterrichts; 16. Tobler,
Die Schulerziehung nach dem Kriege; 17. Kulinick.
Die Neuordnung des deutschen Schulwesens und das
Eeichsschulamt; 18. Timerding. Der fremdsprachliche
Unterricht und die nationale Erziehung ; 19. Kerschen-
Steiner, Freie Bahn für den Tüchtigen ; 20. Procknow,
Wissen oder Können- 21. Clemenz, Beobachtung und
Bertlcksichtigung der Eigenart der Schüler; 22. Graf
von Pestalozza, Betrachtunaeu zum Aufstieg; 23. von
S a 1 1w ü r c k . Entwicklungsfreineit ; 24. Bastian S c hm i d

.

Deutsche Naturwissenschaft, Technik und Erfindung im
Weltkriege; 2.5. Ewald Hörn, Das höhere Mädchen-
schulwesen in Deutschland; 2f>. Lü dicke, DiepreulJischen
Kultusminister und ihre Beamten im ersten Jahrhundert
des Ministeriums 1817—1917; 27. Töndury-Giere, Eine
schweizerische Frauenhochschule.) — Fröhlich, Hacks,
Die Aufgaben der Realanstalten nach dem Kriege. —

Streuber, Thomas Hobbes, Grundzttge der Philosophie.
Teil I—III. Uebersetzt xmd herausgegeben von Frisch-
eisen-Köhler. — M Olsen, G. Flaubert, Briefe an George
Sand. Mit einem Essai von Heinrich Mann. — Ders..
E. Engel, Frankreichs Geistesführer. Achtzehn Charakter-
bilder. — Ders., Birt, Spätrömische Charakterbilder und
die Entstehung des modernen Europa. — Ders.. Burck-
hardt, Die Kultur der Renaissance in Italien. 12. Aufl.
von L. Geiger. — Oeckel, Englische Lesebücher (Herrig
Förster, British Classical Authors. — Herrig- Fürster
English Authors. — Fison and Ziegler, Select Extracts
from British and American Authors in Prose and Vers<-

for the Use of Schools. — E 1 1 i n g e r and Butler,
A Literarv Reader). — Zeitschriftenschau; Neophilologus
(Jantzen). - Die höheren Mädchenschulen. — XIX, 3:

T r u n z e r , William Wordsworth. Zu seinem 160. Geburts-
tage, 7. April 1920. — Arns, Zum Thema: Carlyle als

Mittelpunkt des englischen Unterrichts in Prima, —
S a n f t 1 e li e n , Psychologische Grundsätze bei der
Korrektur fremdsprachlicher Schülerarbeiten. — Le-
jeune. Was ist uns die spanische Presse? — Born.
Lexikalisches zum Typus ajouter foi. (.Schluss.) — R i e k e n

.

Kleine Beiträge zur französischen Wortkunde für Uni-
versität und Schule. — Hamburger Leitsätze über die

Stellung und Reform des neusprachlichen Unterrichts in

der Schule. — 17. Allgemeiner deutscher Neuphilologen-
tag zu Halle vom 4. bis 6. Oktober 1920. — Neuphilo-
logischer Ferienkursus an der Hochschule zu Dresden
vom 18.- bis 23. Oktober 1920. — Aufruf zu einer Konrad
Hofmann-Spende, — Literaturberichte und Anzeigen

:

P a w 1 i k , Viereck, Roosevelt. — .lantzen. Pädagogische
Rund.schau III (28, Becker, Kulturpolitische Aufgaben
des Reichs, 29. Becker, Gedanken zur Hochschulreform;
30. Schmeidler, Grundsätzliches zur Universitäts-
reform; 31. Ktthnhagen, Die Einheitsschule im In- und
Au.slande. Kritik und Aufbau; 32. Kohlbach, Grund-
riss der deutschen Einheitsschule nach pädagogischen
Grundsätzen; 33. Reinhardt, Die Neugestaltung des

deutschen Schulwesens; :^4, M, Blümel, Praktische Vor-
schläge zur Verbesserung der höheren Schulen; 35. Walter
Kühn, Die neue höhere Schule für die männliche Jugend:
36. J. L, Schnitze, Das deutsche Bildungswesen im
Lichte der neuesten Gegenwart, besonders an den höheren
Schulen; 37. Le Mang, Die neue Erziehung im neuen
Deutschland; 38. Petersen, Gemeinschaft und freies

Menschentum. Die Zielforderungen der neuen Schule.

Eine Kritik der Begabungsschulen; 39. Spranger, Ge-
danken über Lehrerbildung: 40. Weimer, Scnulzucht:
41. Eduard Meyer, Rektoratsrede; 42. Die akademischen
Berufe. III. Der Philologe; 43. Hensel, Rousseau:
44. Natorp, Pestalozzi. Sein Leben und seine Ideen:
45. Just, Pestalozzis Lebenswerk und Vermächtnis). —
Streuber, Anton Marty, Gesammelte Schriften I. 2:

Oskar Kraus, Anton Sklarty, sein Leben und seim-
Werke, — Ders., Deutschbein, Satz und Urteil. — Ders.,
Ernst Otto, Zur Grundlegung der Sprachwissenschaft. —
L a u t e r b a c h , .Strohmeyer, Französische Schulgrammatik,
2. Aufl. — Pilch, Gall-Kämmerer-Stehling, Französische
Schulgrammatik. — Molsen, Das französische Lese-
buch. Ein kriti.scher Ueberblick über unsere bekanntesten.
Lesebücher und ein Führer durch sie. ^ Oeckel.
Englische Lesebücher IH (Wershoven, England and the
English; Sander und Cliffe, Grossbritannien; Dannheisser,
English Past and Present), — Klose, Reichel u.

Blümel, Lehrgang der englischen Sprache. I. Elemeutar-
buch; II. Lese- und Uebungsbuch; HI. .Schulgrammatik
der englischen Sprache.

Neophilologus VI, 2: M. Boas, De raetoromaansche versie

der Disticha Catonis — W. van E e d e n , De groote

< )li'ifs saga Tryggvasonar en de Hallfredar-saga. — N. van
Wijk, Zum slawischen Zeitworte chotHi. — A. G. van
Hamel, K. R. Gallas, Over Ossian, — J. J. A. A,

Frantzen, Ein spätes Zeugnis lateinischer Kleriker-

dichtung, — Besprechungen ; J.J, Salverda deGrave,
E. Tappolet, Die alemannischen Lehnwörter in den Mund-
arten der franz. Schweiz, — Ders.. J. B. Besan^on u.

W. Struik, Precis historique et anthologie de la

litterature frani;aise, — K, Sneyders de Vogel.
C. Carroll Marden, Libro de Apolonio, an Old Spanisli

poem. I. Text and Introduction. Elliott monographs
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in the Romauoe laDguages and literatuves, eJ. by Edward
''. Armstrong. — InTioud van Tijdscliriften.

De Drie Talen, 1920, Oct.: J. .J. A. Bolkensteiu,
A special iise of the Progressive Form. — Nov.: H.

Poutsma, Tlio Subjunotive in Subordinate Questions.

Modern Language Notes XXXV, 8. December ly2U:

Camille Pitollet, La Chan.son provenijale du Pelerin

de Saint-Roch. — George H. McKnight, Ballad and
Danec. — Harry Glicksmau, A Legal Aspect of

Browning's „The King and the Booli". — Carleton

Brown, Mulier est Hominis Confusio. — Besprechungen:
Lucien Foulet, Petite syntaxe de l'ancien {rani,-ais

IEdward C. Armstrong). — Lucretia V a n T u y 1 S imm o n s

,

(Toethe's Lyric Poems in English Translation prior to

1860 (W. Kurrelmeyer). — Carleton Brown, The
Stonyhurst Pageants (Karl Young). — Alfred B. Gough,
Edmund Spenser: The Faerie Queene Book V (Percy

W. Longl. — Correspondence: Wm. A. McLaughlin,
Nancrede and Kivarol. — Horace W. O'Connor, „Go
to Halifax". — Baldwin Maxwell, .,The Knight of the

Burning Pestle" and .,Wily Beguiled". — F. B. Kaye,
Borrowing bv Anatole France. — E. C.Hills, Federico

Han.ssen. —
' Ralpli C. Williams, Italian Critical

Treatises of the Sixteenth Century. — Milton G arver,
Frehch Army Slang. — Brief Mentiou; Lanchlau Maclean
Watt, Douglas's ^neid. — La Revue de Litterature

Comparee. — XXXVl, 1. .lan. 1921: J. A. Falconer,
The Sources of ,,A Tale of Two Cities'^. — Gilbert

(~;hin ard , Les Sources d'un poeme de Leconte de Lisle. —
.1. P. W. Crawf ord, A Note on the ..Comedia Calamita"
of Torres Naharro. — E. N. S. Thompson, Miltous part

in „Theatrum Poetarum". — Roger P. McCutoheon,
A -Note on „Cant''. — A. 0. Lovejoy, „Pride" in

Eighteenth-Century Thought. — Reviews: Rieh. T. Hol-
brook, Etüde sur Patlieliu (Louis Cons.). — .larues F.

Mason, Pierre Loti, Pecheur d'Islande (Horatio E.

Smith). — Frank W. Chandler. The Contemporary
Drama of France (Will. H. Scheiflej-)- — W. Küchler,
Romain Rolland, Henri Barbusse, Fritz von Unruh (Paul R.

Pope). — Correspondence: Benj. Woodbridge,LeHorla.— Samuel C. Chew, Beaumont on Drunkenness. — Mrs.
Martin L. Bontillier, Bale's Kpige .lohan and The
Troublesame Raigne. — Stanley T^ Williams, English
Performances of Tinion of Athens. — W. P. Mustard,
Pegasus as the Poet's Steed. — J. R. Hulbert^ An
Hoccleve Item. — Brief Mention: Erich Neuner, Ueber
ein- und dreihebige Halbverse in der altenglischen allite-

rierenden Poesie. — M. A. Bayfield. A Study of

Shakespeare 's Versification.

Publications of the Modern Language Association of

America XXXV, 4. Dec. 1920: Will. Witherle Lawrence,
The Wager in C;/mbeliiic. — E. C. Knowlton, The
Novelty of Wordsworth's Michael as a Pastoral. — Arthur
Franklin White, John Crowne and America. — Grace
Frank, The PriUitinc Prissiuii and the Development of

the Passion Play.

Modern Philoiogy XVIII, 6. October 1920. Germau Sectiun

Part II; Martin Schütze, The Fundamental Ideas in

Herders Thought IL — Francis A. Wood, Germanic
w-Gemination II. — Hermann .1. Weigand. Heine's
Return to God. — Starr Willard Cutting, A Hitherto
Unpublished Poem of Friedrich von Schiller. — XVIII, 7.

November 1920. Romance Section Part II: H. Carrington
Lanraster, La Calprenede Dramatist H. — Gvistave L.
van Roosbroeck, Corneille's Early Friends and
Surroundings. — Ralph C. Williams, Epic Unity as

Discussed by Sixteenth Century Critics in Italy.

Modern Languages. A Review of Foreign Letters, Science
and the Arts. 1920, 6. August: W. L. George, Style
and Languages. — Dor. L. Sa yers, Tristan of Thomas IL

Studies in Philoiogy. North Carolina XVH, 2. AprU1920:
R. M. Alden, The Lyrical Conceits of the „Metaphysical
Poets". — A. H. Gilbert, Milton and the Mvsteries. —
T. S. Graves, Notes on the Elizabethan Tfieatres. —
H. D. Gray, The „Titus Ändronicus'- Problem. — M. Y.
Hughes, Spenser and Utopia. — H. E. Roll ins,
William Elderton: Elizabethan Actor and Ballad-Writer.
— R. Wi thington, Scott's Contributiou to Pageantic
Development. — XVII, 3. Juli 1920: E. Greenlaw.

Speuser's Infliieuce on „Paradise Lost". ^ J. H. Hanf ord.
The Date of Milton's „De Doctrina Christiana". — .\.

Thal er. Milton in the Theatre.

Indogermanische Forschungen, 38/39. Band . Anzeiger

'

M. Olsen, En indskrift med aeldere runer fra Gjersvik

(Tysnesoen) in S0ndhordland (H. Lindroth). — Ders.,
Fra griT?nseomraadet mellem arka-ologi og stedsnavne-
forskning (H. Lindroth). — Namn och Bygd. Tidkrift för

nordisk ortnamnstorskning utgiven av Anders Grape,
Osk. Lundberg, Jöran Sahlgren I. (M. Olsen). — Dass.
2—3 (H. Lindroth). — Sprak och Stil. Tidskrift för

nysvensk spräkforskning, utgiven av Bengt Hesselman,
Ölof Ostergren. Kuben G;äon Berg (H. Lindroth). — K.
Marbe. Die Gleichförmigkeit in der Welt. Unter-

suchungen zur Philosophie und positiven Wissenschaft
iL. Sütterliu). — K. Brugmann, Zu denr Wörtern für

„heute", „grestern", „morgen" in den indogermanischen
Sprachen (K. Brugmann). — Ders., Der Ursprung des

Scheinsubjektes „es" in den germanischen und roma-
nischen Sprachen (K. Brugmann). — R. Loewe, Germa-
nisclie Pflanzennamen. Etymologische Untersuchungen
über Hirschbeere, Hindebeere, Rehbockbeere und ihre Ver-

wandten (J. Hoops). — M. Olsen, Hedenske Kultminder
i norske stedsnavne (H. Lindroth). — O. v. Friesen,
Runorna i Sverige. En kortfattad översickt (M. Olsen). —
.\. Heusler, Altisländisches Elementarbuch (G. Neckel).
— M. Nygaard, Bemerkninger, Rettelser og Supple-

menter til min Norr0n SjTitax (G. Neckeil

Zs. für deutsche Philologie 48, 4: Fr. Kauf f mann ,
Der

Stil der gotischen Bibel. (Forts.). — Ernst Consentius.
Aus Heinrich Christian Boies Nachlass. — W. Stammler,
Herders Mitarbeit am „Waudsbecker Bothen". (Schluss.) —
Rud. Meissner, Zur lausavisa des fiorvaldr en veili. -—

Virgil Moser, Bibliographisches zu Aegidius Albertinus.
— Carl F" ranke, Zu Luthers Schriftsprache. — Hugo
Gering, Ludwig Wimmer t. — Besprechungen; L.

Simons, Waltharius en de Walthersage (Wolf von Un-
werth). — E. Wolff, Faust und Luther (Ad. Hauffen).

—

Politische Symbolik des Mittelalters und \Verden der

Renaissance. Anmerkungen und Zusätze zu K. Burdach,

Rienzo und die geistige Wandlung seiner Zeit (K. Bo-

rinski). — T. L. van Stockuni, Spinoza-Jacobi-Lessing

(K. Borinski). — Otto Modick, Goethes Beiträge zu den

Frankfurter Gelehrten Anzeigen von 1772 (Rud. Soko-

lowskv). - Haus Gerhard Graef, Goethe über seine

Dichtungen (Rud. Sokolowsky). — E. Ernia tinger,
Gottfried Kellers Leben, Briefe und Tagebücher I (Carl

Mayer). — Heinr. Leuthold. Gesammelte Dichtungen

hrsg. v. G. Bohnenblust (Rud. Schlösser). — Jakob
Berger, Die Laute der Mundarten des St. Galler Rhein

-

tals; K. Bohnenberger, Die Mundart der deutschen

Walliser (Hans Reis). — S. Feist. Indogermanen und

Germanen, 2. Aufl. (Fr. Kauffmann).

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 45, 2: V. Moser. Zur Geschichte der neu-

hochdeutschen Schriftsprache in Bern. — K. Zw i e r z i n a

,

' Steyrer Bruchstück von Notkers Psalmenübersetzung. —
1

Th. von Grien ber'g er, Ahd. Texterklärungen. 1. Contra

oaducum morbum. 2. Ludwigslied. 3. Christus und die

(
Samariterin. 4. De Heinrico. o. Wiener Hundesegen.

6. Merseburger Sprüche. 7. Gelegenheitsemtragung.

8. Wessobrunner Gebet.— J. Loewenthal, Keligions-

wissenschaftliche Parerga zur gernian. Altertumskunde.

A. Heilige Tiere. B. Kultverbände. C. Riten. — A.

Bach, Die Schärfung in der moselfränkischen Mundart

j

von Arzbach (Unterwesterwaldkreis). — R- ^ünner-
köpf. Die Rothersage in der Thidrekssaga. — F. Holt-
h ause n, Etymologien. — K.Hen trieb , Zum Vernerscheu

Gesetz. — E. Kieckers, Zum nominativus und accu-

sativus sing, der (o-Stämme im Altenglischen. — Ders.,

Zu ae. specfiH und ahd. spccluin ,sprechen'.

Zs. für Deutschl^unde. 34. Jahrg., Heft 7: R. Ketsch,
Magussage und Faustdichtuug. — H. B e n zm a n n ,

Arno

Holz „Phantasus", ein ästhetisches Problem. — E. Edel-
mann, Das sittliche Gesetz in Kleists „Prmz von Hom-
burg". — W.Rose, Zur deutschen Privatlektüre_ in den

Primen unserer höheren Lehranstalten. - F. Seiler.

Das Sprichwort im Unterricht. — P. Mies, Musik-

wissenschaftliches im Lehrplan der höheren Schulen, —
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V. Wilhelm, Vermehrung der Deutsch- und Geschichts-
stunden im Oberlvzeum. — K. Buschmann. Zur Bau-
kunst des Mittelalters.

The Journal of English and Qermanic Philology XV. -i.

Juli 1916: .1. Goebel, Goethes „Geheimnisse". — H. W.
Nordmeyer, Deutscher Buchhandel und Leipziger
Zensur 1831—1848. — P.S. Barto. Der Sitz von König
.\Ttus' Hof im Wartburgkrieg und im Lohengrin. —
Eolf Weber, Das religiöse Problem bei Gerhart Haupt-
mann. — Fr. A. Patterson, A Sermon on the Lord's
Prayer. — G.M. Lotspeich, Pronunciation of -tu- in

English. — Rob. Bolwell, Xotes on Alliteration in

Spenser. — Rob. Withington. .Alfter the Männer of

Italy. — Besprechungen: H. W. Thayer, Notes on
.lohann Jakob Dusch. — Camillo v. K lenze, F. Schevill.
The Making of Modern Germany. — Jo.s. E. Gillet,
A. J. Barnouw, Beatrj-s, a Middle Dutch Legend. —
Lane Cooper, C. V. Bover, The Villain as Hero iu

Elizabethan Tragedy. — 'fucker Brooke, C. M. Gajdey,
Representative English Comedies. — Roger S. Loomis,
Karl Bruuner, Der mittelenglische Versroman über
Richard Löwenherz. — H. Raaschou- Xielsen, 0. J.

Campbell. Comedies of Holberg. - Rayon D. Havens,
Samuel C. Chew, The Dramas of Lord Byron.

Revue germanique XI, 8: A. Digeon, Autour de Fielding.
I. Miss Fielding, son frere, et Richardson. — J. Dresch,
Lettres inedites de Sophie Laroche. — H. Buriot-
Darsiles, La poesie allemande. -- H. Ruyssen, Revue
du theätre anglais. — E. Vermeil, über L. Brun,
L'Oriantes de t. M. Klinger. — .F. P., ober E. Gross,
Joh. Friedr. Ferd. Fleck. Ein Beitrag zur Entwicklungs-
geschichte des deutschen Theaters.

Englische Studien ^)-'< 1: O. Funke, Zur Wortgeschichte
der französischen Elemente im Englischen. — Gösta
Langenfeit, Sematological differences in the topo-
nj'mical word-group. — S. B. Liljegren, A fresh Milton-
Powell-Document. - Karl Brunner. .S. T. Coleridge
als Vorläufer der Christlicli-Sozialen. — Friedrich Schöne-
mann. MarkTwains Weltanschauung. — Besprechungen:
Karl Brunner, Die DialektUtcratur von Lancashire.
(R. Jordan). — BeowuH, with The Finnsburg Fragment,
Edited by A. J. W^yatt. New edition revised, with
introduction and notes, by R. W. Chambers. Cambridge
1914 (Levin L. Sohücking). — 0sterberg, Studier
overHamlet-Texterne. 1. K]0benbavn 1920 (S.B. Liljegren).— Lily Baschu, Englische Schriftstellerinnen in ihren
Beziehungen zur französischen Revolution, Züricher
Dissert. (Sonderabdruck aus Anglia 41, 2. Heft, S. 185 ff.).

Halle 1917 (Helene Richter). - 1? orten, Thomas Hardy.s
Napoleondichtung ..The Dynasts". Ihre Abhängigkeit
von Schopenhauer. Ihr Einfluss auf Gerhart Hauptmann.
Rostocker Dissert. Bonn 1919 (Hans Hecht). — Bernhard
Shaws Dramatische Werke. Uebertragung von Sieg-
fried Trebitsch. Auswahl in -"i Bänden. Berlin 1911 bis

1919. — Ders., Dramatic Works. 9 vols. London 19U.5 bis

1919 (J. Caro). — Neuere Literatur von und über Henry
James iS. B. Liljegren). — Theodor Plaut, England auf
dem "NV^ege zum Industrieschutz, Schlüsselindustrien und
Handelspolitik. Braunschweig 1919 (Friedrich Brie). —
Miszellen: Herbert Schöffler, Me. Medewax und
Polenwax. — Gustav Hübener, Miltons Satan. — H.
Mutschmann, Zur Miltonfrage. — Friedrich Deykeu,
Der 17. .illgemeine Neuphilologentag in Halle vom 4. bis

H. Oktober i!t20. - Kleine Mitteilungen.

Anglia, Beiblatt XXXI, 12. Dezember 192U: Redin.
Studies on Uncompounded Personal Names in Old English
(Hübener). — Wilson. Lowland Scotch as Spoken in

the Lower Streathearn District of Pertshire (Horu). --

Wilson, The Dialeot of the New Forest in Hampshire
as spoken in the village of Burley (Hörn). — H o i' n

.

Croxall, an Original Canto of Spenser. — Jost, Zur Text-
kritik der altenglischeu Soliloijuienbearbeitung. (Forts.)
— Adanison, A Short History of Education (Mühe).

—

.Schumann, Die pädagogischen .\nsichten des Grafen
('hesterfield (Caro). - English Library. .S9 : The Meredith
Teit Book hrsg. v. Stoy; 41: Besant. For Faitli and
Freedom hrsg. v. C. Th. Liou: 42: Märkisch und
Decker, America, the Land of the Free; i'i- Selections

from the Tales of Edgar Allan Poe and tlie Eaven hrsg.

von Hans Weiske (Mellin).

English Studies. Vol. II, Nr. 12. Dec. 1920: W. van
Doorn, Wilfrid Wilson Gibson. — Reviews: Henrv
Cecü Wyld, A History of Modern Colloquial English
(W. van der Gaafl. — C. M. Drennan, Cockney English
and Kitchen Dutch (.J. R. L. van Bruggen). Max
Förster, Das Elisabethanische Sprichwort nach Th.
Draxe's Treasurie of Ancient Adages (E. Kruisinga). —
Julia Patton. The English Village. A Literarv Studv
17.J0— 18.J0 (K.i.

Zs. für romanische Philologie XL, 6: Jos. Bruch, Zu
Meyer-Lübkes etymol. Wörterbuch. — W. Simon,
(Charakteristik des judeuspan. Dialekts von Saloniki. —
.Tos. Bruch, frz. I:iyiiine; frz. chami-iun und nhd. Kampf. —
L. Spitzer. Franz. Etymologien. — Ders.. Volkstümlich-
deutscli. matkes „Schläge". — Ders., Ilal. alte. — Ders.,
Tes.sin. (inpitdii ..Kesselhaken". — E. Herzog, Afrz.
iicomhi; nconter ..niederlegen". — H. Tiktin, Zu rum.
Iioritmh „Mais". — O. Seh ultz-G ora . Nochmals zu
Rons de Capduelh und Peire Vidal. — Emil Winkler,
Vom engadinischen Psalter des Durich Chiampel. —
Besprechungen: W. v. Wartburg, Lerch, Die Bedeutung
der Modi im Französischen. — H. Breuer, E. Seifert,

Zur Entwicklung der Proparoxytona auf ite, -itn. -itu im
Gal loromanischen. — Elise Richter, Emil Winklei-,

Marie de France. — A. Hämel, Comedia Famosa de
Las Bvrlas Veras de Jvlian de Aimendaris. — A. Hilkai
Romauia XLIII - XLV.

Zs. für romanische Philologie XLl, 12. (Herausgegeben
als Festschritt für Wilhelm Meyer-Lübke): Ph. Aug.
Becker. Clement Marots Estreines aux Dames de la

Court. — Joseph Bruch. Sech. Zelter, Mantel. — Ders.,
Lat. Feminina auf -a als germ. Masculiua und Neutra. —
K. von Ettmayer, Das westladinische Passivum.
Ernst Gamillscheg. Zur Kritik des Cantar de nuo
Cid. — Eugen Herzog, Rum. -andru. — Sextil Pu^cariu,
Der lu-Genitiv im Rumänischen. —Elise Richter, Bei-

träge zur provenzalischen Grammatik. — Alfred Risop,
Der Wandel von m'.ame zu mon ame und Verwandtes. —
Margarete R Osler, Der Londoner Pui. — Fried-

rich Schurr, Sprachgeschichtlich-spi'achgeographische
Studien I. — 0. Schtiltz-Gora, Eine Stelle in Gavaudans
Kreuzlied. — Peter Skok, Beiträge zur Kunde des ro-

manischen Elements im Serbokroatischen. — Hans
Sperber. 2\Iaxima und Minima im Wirken der sprach-
verändernden Kräfte. — Leo Spitzer, Fi-anzösische

Etymologien. — Albert St immin g, Bemerkungen zum
Text der Destruction de Rome. — W. v. Wartburi^
Albus und seine Familie in Frankreich. — Emil AVinkler,
Arturiana. — Adolf Zaun er. C im Anlaut der Mittelsilbe

der Proparoxytona im Französischen. — Carl Appel,
Tristan bei Cercamon? — Norbert.Jokl.Vulgärlateinisches
im Albanischen. — Alfons Hilka, Die Berliner Bruch-
stücke der ältesten italienischen Historia de preliis. —
Hugo Sohuchardt. „Ecke. Winkel".

Beihefte zur Zs. für romanische Philologie ü9: Leo
Spitzer. Die Umschreibungen des Begriffes ..Hunger'

im Italienischen. Stilistisch-oDümasiologische Studie auf,
Grund von unveröffentlichtem Zensurmaterial. 345 S. S'.i

.\bonuementspreis M. 36; Einzelpreis M. 42.

Romania XLVI, 1: M. Wilmotte. Chretieu de Troj^es

et le conte de Guillaume d'Angleterre. — F. Lot,J
Nouvelles etudes sur le eycle arthurien. III

—

V. — L.i

Foulet, Comment on est passe de cc suis je ä c'cft moi.

\l. T. Holbrook, Le plus ancien manuscrit ronnu dej

Pathelin. — Melanges. — Comptes rondus.

Revue du Seizieme Siede. 1919. Fasc.3—4: EmileBesch.
ün moralistf satirique et rationali.ste au XVI'' siecle:

.Iac(|ues Tahureau l.i27— 15.")-5. — Jacques Boulengcr.
Etüde critique sur les redations de ..PautagTuel". •

Henri Clouzot, Remarques et objections sur quelques
points de la vie de Rabelais. - .1. Plattard, A propos
de maitre Pihourt et de ses heteroclites. — Jacques
l^oulenger u. Jean Plattard, Notes poiu- le coni-

mentaire de Kabelais. — V^II, 1—2: L. Saiuean.
L'histoire nalurellr dans l'ceuNTe de Rabelais, VI. —
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P. Villey, Tableau chronulogiciue des publications de
Marot. — .T. Neve. Proverbes et neologismes dans les

sermons de Michel Menot. — G. Charlier, IJn amovir
de Rousard: „Astree". — H. Vaganay, De Rabelais ;i '

Montaigne. Les vocables en -c«, -ceti, ien. — Melanges:
j

.,Comme il vous plaira" de Shakespeare. — Recueif de :

vers de Rousard. — F. Üe la Noue-Rabelais. — Besprech.

:

W. de Lerber, L'influence de Marot.

Sokrates. Zs. für das Gymnasialwesen. N. F. 8. 9/1

W. AV i 1 1 i g e , Ueber Hölderlins Empedokles. — D r a h e i i

Literarisches Zentraiblatt 44: 0. Aleiuhof, Der Wert
der Phonetik für die allgemeine Sprachwissenschaft
(Heinitz). - Ordbog over dct Danske Sprog grundlagt
af Verner Dahlerup. I, '1 redigeret af H. .Juul-Jensen. —
L. Bäte, Friedrich Leopold von Stolberg; N. Cardauns.
Friedi". Leop. Graf zu Stolberg (H. St.). — M. Nuss-
berger, Conr. Ferd. Meyer (R. Raab.). — 4-"); Report
on the Terminology and Classifications of Graramar
(B. L.). — Irvine; Bäbbitt., Rousseau and Romanticism
(M. J. W.). — 46: K. Burdach, Die Entdeckung des
Minnesangs und die deutsclie Sprache; Ders., L'eher den
Ursprung des mittelalterl. .Afinnesangs. Liebesromans
und Frauendienstes (-tz). — 47: Rud. Pfeiffer, Die J

Meistersingerscluile in Augsburg und der Homerübersetzer
.loh. Spreng (W. Stammler). — 48: Ben. Croce, Ariosto,
Shakespeare, Corneille (M. .1. W.). — S. v. Lempicki,
(Teschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum
Ende des 18. .Jahrhunderts (Alb. Malte Wagner). — M. J.

Rudwin, The Origin of the German Carnival Comedv
(Karl Holl). — 49: ViUi. Andersen, Tider og typer 6t
dansk aands historie (H. Penner). — L. Bruu, L Öriantes
de F. M. Klinger (Albert Streuber). — Harry Maync,
Immermann. ^.'jO: Meyer-Lübke, Romanisches ety-
mologisches Wörterbuch (S. F.). — .51/.J2 : Tb. Fr. C r a n e

,

Italian social customs of the sixteenth centurv and their
influence on the literatures of Europe (M. J. W.). — L.
Sehern an n, Quellen und Untersuchungen zum Leben
Gobineaus; Gobineau, Abtei Typhaines. Deutsch von
Rudolf Linke; P. Kleinecke, Gobineaus Rassenlehre
(F. Fdch.). — Vocabulari catalä alemany de l'any 1502,
edicio facsimil segons l'unio exemplar conegut . . . per
Pere Barnils (Werner Mulertt). — Helmut de Boor,
Die färöischen Lieder des Nibelungenzyklus (W. H. Vogt).

Sitzungsberichte der Alcademie der Wissenschaften in
Wien. Phil.-hist. Klasse. 191. Bd. 4. Abb.: Karl Ett-
mayer, Vorläufiger Bericht über Phonogramm-Auf-
nahmen der Grödner Mundart. (-53. Mitteil, der Phono-
gramm-Archivs-Kommission). 95 S. M. 86.

Jahrbuch 1919 der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften: Streitberg, K. Brugmann f.

— Kraus.
.Joseph Seemüller t. ~ Kuhn, Ernst Windisch v.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge-
schichte und deutsche Literatur und für Pädagogik.
->:;. Jahrg. 45. u. 46. Bd. Heft 8: W. Martini, Die
grosse Episode in Lessings dramatischer Technik.

Berliner Philologische Wochenschrift 40,40: Kossinua.
Altgermanische Kulturhöhe (Helck). — 40, 47 : L. Sc hm i d t

.

über R. Much, Deutsche Stammeskunde. 3. Aufl.

1/10:

„ apedokles. — Draheim,
Der LTrsprung des jambischen Fünfhebers.

Zs. für die deutsch-österreichischen Gymnasien 69, ö;6

:

Albert E i c h 1 e r , Der Gentleman in der englischen
Literatur I. — F. Karpf , über A. v. Gajsek, Milton und
Caedmon. — 69, 78: K. Wache, Die Tierfabel in der
Weltliteratur.

Zs. für das Realschulwesen 44, 5: A. Bechtel, Er-
Slänzungen zur franz. Schulgrammatik. (Schluss.) --

Fr. Karpf, Die neueien Sprachen in der Mittelschule. —
V. Holz er. Die Ile de France.

Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen
Geschichts- und Altertumsvereine 68, 910: W. Wolff,
Wandlungen in der Auffassung der römisch-germanischen
Altertumsforschung, ihrer Quellen und Ergebnisse.

Der Neue Merkur. 4. 7: R. Kassner, Algernon Charles
Swinburne.

Der Türmer t6, 2 : V. L i e n li a 1 d .

Literaturgeschichte.
Max Kochs Deutscln

Hochland. Monatsschritt für alle Gebiete des Wissens,
der Jjiteratuv und Kunst 18, 1: -J. Spreng 1er, Eros
und Logos in der Tragödie. — O. Eberz, Dantes
joachimitischer Ghibellini.smus.

Das literarische Echo 23, 3: H. Rose lieb, Grillparzers

Prosastil,

Blätter der Schwäbischen Volksbühne. Erste Spielzeit.

Heft 1—9 Hrsg. von E. Martin. Stuttgart, Verlag
des Vereins zur Förderung der Volksbildung. Inh.

:

I. M. Schneider, Württembergische Vorbilder für die

höfischen Gestalten in „Kabale und Liebe''. — E. Jäger,
Kabale und Liebe als soziales Drama. — R.Franz, Kabale
und Liebe. — A. Streicher u. Gl. Brentano, Kritische

Erinnerungen an ..Kabale und Liebe". — 2. R. lirauss,
Shakespeare. — H. Heine, Shakespeares Komödien. — B.

Rieh, Die Geschichte von Apbllonius und Silla. — H.
Eulenberg, Malvolio. — E. Martin, Skakespeare in

Biberach. — 3. A. Dörfler, Ludwig Anzengi-uber. — E.

Stockinger, Der G'wissenswurm. — E. Dürr, Vom
sterbenden Erbrecht. — E. L. Stab I , Dyckerpotts Vorfahr.
— H. K i e n z 1 , Der andere Hund. — C Anzen gruber,
Ueber die Freiheit des menschlichen Willens. — 4. A.

Dörfler, Anmerkxmgeuzum Schaffen des Dichters Wilhelm
von Scholz. — Wilhelm von Scholz über sich selbst. —
W. von- Scholz, Das Mystische in meinem „Herz-
wunder". — Zwei Gedichte von Wilhelm von Scholz. —
E. Martin, Das Mirakelspiel vom „Herzwunder". —
5. M. Gerster, Ueber Mysterienspiele. — K. Mayer-
hausen, Paul Claudel und seins Verkündigung. —
Ij. Weissmantel. Das Mysterium in der Dichtung und
die Gegenwart. — 6. R. Schaefer, Gotthold Ephraim
Lessing und die Reformation des deutschen Theaters. —
A. Kimmich, Lessings „Nathan der Weise". — Ge-
schichte von den drei Ringen, von G. Boccaccio. — K.
Hermann, Major von Tellheim in Lessings „Minna
von Bamhelni". — E. Dürr, Ein klassisches Schauspiel-

buch. — 7. W. E. Thormann, Gerhart Hauptmann. -

E. L. Stahl, Gerhart Hauptmanns Märchendichtungen
.,Hannele" und „Die versunkene Glocke". — R. Krauss,
„Die versunkene Glocke" (Inhaltsangabe). — H.Meissner,
Der Glockengiesser Heinrich. — R. K. Goldschmit.
„Der Biberpelz". — R. Krauss, „Der Biberpelz" (Inhalts-

angabe). — 8. M. Schneider, Heinrich von Kleist. —
R. Krauss, Kleists Käthchen. — Lord Heinrich und
Käthchen. Eine Romanze aus dem Englischen. — E.

Martin , Zu meiner Inszenierung von Kleists „Käthchen
von Heilbronn". — E. Stockinger, Der zerbrochene
Krug. — H. Zschokke, Wie fc zerbrochene Krug
entstand. — Theater. Unmassgehliche Bemerkung von
Heinrich von Kleist. — 9. M. Schneider, Der junge
Schiller. — H. Knudsen, Schillers „Räuber" ein Werk
der Jugend. — W. Widmanu, Merkwürdige „Räuber"-
Aufführungen in Schwaben. — F. Schiller, Die Räuber.
Ein Schauspiel von Friedrich Schiller. 1782. — Vom
Theaterbesuch.

Stemmen des Tijds IX, 2: S. J. van Zuylen van Nije-
velt, Tennyson vertegenwoordiger van het „Victoria

tijdperk".

Onze Eeuw. 1920. Nov.: J. Liudeboom, Thomas Mori-

en zijn Utopia.

Studien. 1920. Nov.-Dec: P. Zeegers, (Jver onschuUl-

tragiek (Polyeucte van P. Corneille).

Anglo-French Review. 1920. .Juli: E. Magne, Un salon

franfais a Londres au 17'' siecle.

Library. New Ser., I, 1. Juni: F. W. Bourdillon,
Some Notes on „Huon de Bordeaux" and „Melusine". —
K. F. Sharp, Travestie« of Shakespeare'» Plays.

Nineteenth Century. 1920. .Juni: Sir James Frazer,
William Cowpcr.

Fortnightly Review. 1920. Juni ; M. H u rl e 1 1 , A Footnote
to Coleridge. — W. J. Lawrence. The Masque in

„The Tempest". — A. B. Walkley, Henry James and

bis Letter.«.— Juli: W. G. Hartog'. Guilbert de Pixere-

court.

Times. Lit. Supplement. 1920. 8. ,)uli : W. .f. Lawrence,
The Casting- out of Ben Jonson.

Universitv of Wisconsin Studies In Language and
Literatüre. Xo. 6: Madison. 1919. 202 S. gr, 8^
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(,'ents 5t). Inh.: Luoretia van Tu yl Simuions, Goothe's
lyric poems in Engli.sh translation prior to 1860.

Nord. Tidsskrlft for Filologi. Fjerde R*kke. 9, 12:
F. .Tönsson, Eggjunistenens indskrift. — E. Läftman,
Erafatisk omskrivning i modern tyska. ~ G. Langen-
1 e 1 d t . Sverige och svenskarna i äldre engelsk litteratur.— V. Dahlerup, Ludv. F. A. Wimmer f.

La Revue Generale. 2ö. Dez. 1919: Andre Bea unier,
Madame de la Fayette en Proviuce. — 1.5. Jan. 1920:
Da SS.: Schluss. — 15. .Juni: Claude Hai b ran t. Essai sur
Francis .Jammes.

Revue crltique des idees et des livres. 2.i. Dez. 1919:
.Tean Longnon, L'amour au luoyen üge. Origines et
destinees du sentiment courtois. — Eugene Marsan
Stendhal et Fltalie. — 10. März 1920: Rene de PI an hol,
Ee centeiiaire des „Meditations".

Revue des deux mondes. 1. April 1920: Andre Belles-
s(irt, Pour le sixieme centenaire de Dante: Dante et
Mahomet. — Paul Hazard, La langue fran?aise et
la guerre:.!. La figure des mots — H. de Balzac,
Lettres ä l'Etrangere; nouvelle Serie. — Andre Bea unier,
Vie d'un romantique: Beriioz. - 15. April; Andre
Chevrillon, La poesie de Rudyard Kipling I. — 1. Mai:
.V. Chevrillon. La poesie de Rudvard Kipling II —
15. Mai: Da SS. lU. — 1. ,Iuni: Paul Hazard. La langue
franijaise et la guerre. -- 1.5. ,Iuni: .lules Truffier,
Moliere et la Comedie-Fran^aiae.

Mercure de France. 1. April 1920: Paul Vulliaud, Le
raythe shakespearien. —Andre Rouvevre, A l'extremite
corporelle de Moreas. — 15. April: Isabelle Rimbaud,
Kimbaud mourant. — L Mai : Louis C o u r t h i o n , A propos
des „Meditations"

: Lamartine en Suisse. son niariage i'i

Geneve. — 1. ,Iuni
: Maurice Henri et, Les debuts de

•jules Lemaitre. — 1.3. Juni: JeanRovere, L'erotologie
de Ba,udelaire. — Georges Prevot, t,es plans sceniques
ilans le theätre ancien et dans le the;Ure moderne.

Revue de Paris. 1. April 1920: Jean Melia. Stendhal
lournaliste.

Revue hebdomadaire. :i. April 1920: Andre Hallays,
Mi'f de Sevigne. IL Scenes de la vie de province.'

—

10. April: Dass. III: Uue „amie" de Port-Royal. —
1. Mai: Marie-Louise Pailleron. Levolution du'roman
amencain. — s. Mai: Guy de Pourtales, Remarques
Nur Benjamin Constant I. — 15. Mai: Dass.: Schluss. —
5. Juni: de Lanzac de Laburie, Les gasconnades d'un
franc-comtois ou la veracite de Charles Nodier. — 17. Juni-
Georges Grappe, M.Joseph Sedier.

L'Oplnion.. 3. April 1920: Jacques Boulenger, Le conte
et le roman. - 10. April. Jules Bertaut, Voltaire
ennemi des Turcs. — 8. Mai: Andre Bil 1 v, Le centtenaire
de Flaubert.

Le Correspondant. 10. April 192U: Gabriel Loire tte,Uu nouveau commeutateur de Dante: Robert de La-
busquette. — 25. April: Claudius Grillet, Le „Voyage
en Orient" de Lamartine et sa „Marseillaise" de la Paix.— 10. Mai: Maurice W ihn o tte, Sur la critique des
textes: partis-pris et reves allemands. — K. Pichard
du Page, Pierre Loti musicien. —25. Mai: Baron Denys
Cochin, Montalembert a propos d'un livre recent.

gtudes. Revue fondee par des P^res de la Compagnie
de Jesus. -V—20. Juni 192(): .Mbert Dechene, La
derni^re heure de Victor Hugo, ii propos d'une discussion
röcente.

aiornale crltico della filosofia italiana. 1920, Juli: Ben.
xr.°9®' ^-''^ metodologia della critica letteraria e la
„Divina Commodia".

Rassegna Nazionale. 1. Okr. 1020: A. Meozzi, La prosa
di Giovanni l'ascoli.

Boletin de la Real Academia Bspanola VII. ;!2, .luni:
N. Alouso Corti's, Culeczion de vozes i fra.'ses pro-
vinciales de Canaria.s, hecha por D. Seh. de Lugo. —
Ders., El teatro en Valladolid. — M. Asin Palacios,
Ktimologias: Galdrufa iaia!; jguav! jojala!: iole! juf! —
F. Rodrigiiez Marin. Nuevos datos para las bio-
grafias de algunos escritores ospanoies de los siglos XVI
y XVn. (Forts.) - M. de Toro y Gisbert, Reivindi-
cacion de americanismos.

Neu erschienene Bücher.
Brie, Fr., Aesthetische Weltanschauung in der Literatuj-

des XIX. Jahrhunderts. Freiburg i. B., .7. Boltze. SO S. 8".

M. 14; geb. M. 20.

Ehrenberg, Hans, Tragödie und Kreuz. 1. Band: Dir
Tragödie unter dem Olj'mp. 2. Band: Die Tragödie
unter dem Kreuz. Wdrzburg, Patuios-Verlag. VIII, 250 S.

VIII, 250 S.

Hamburger, Margar., Vom Organismus der Spi'ache und
von der Sprache des Dichters. Zur Svstematik der
Spracbprobleme. Leipzig, F. Meiner. 1920. VII, 189 S.

gr. 8». M. 26.

Pasquali, Giorgio, Filologia e storia. Kirenze, F. Le
Monnier (E. Ariani). 1920. 16». p. XII, 82. L. 4. Biblio-
techiua del Saggiatore, diretta da E. Pistelli, n" 2.

Schrader, Otto, weil. Prof. Dr.. Reallexikon der indo-
german. Altertumskunde. - 2., verm. u umgearb. Aufl.,

hrsg. v. Dr. A. Nehring. .3. Lfg. Mit 9 Taf. u. 7 Abb.
im Text. S. ;i39—418. Berlin, Vereinigung Wissenschaft!.
Verleger. 1920. Lex. 8". M. 13.

\"iolet's StudieofUhrer. Stuttgart. W. Violet. gr. 8". —
Busse, Bruno, Dr.. Wie studiert man neuere Sprachen V

Ein Ratgeber für alle, die sich dem Studium des Deutschen,
Englischen und Französischen widmen. 3., verm. u. verb.
Aufl., besorgt von Dr. Moritz Goldschmidt. 1920. 111.

156 S. M. 10.

.X mal thea- Bücherei. 14. u. 16.— 18. Bd. Wien, Amalthea-
Verlag. gr. 8". — Croce, Benedetto: Goethe. Mit Ge-
nehmigung des Verf. verdeutscht von Julius Schlosser.
0. J. [19201. XVI, 144 S. m. 1 Bildnis. 14. Bd. M. 18:

Pappbd. .M. 24. - Minor, Jacob, Aus dem alten und
neuen Burgtheater. Mit einem Begleitwort von Hugo
Thimig. O. J. [1920|. VII, 258 S. mit 15 Bildnissen.
16. und 17. Bd. M. 28: Pappbd. M. :!3.

Andersen, H. C, Eventyr. Ny kritisk Ildgave med
Kommentar ved Hans Brix og Anker .Jensen. 5 Bind.
414, 404, 426, 422 og 416 S. ill. Kobenhavn. Gvldendal.
Kr. 25, indb. Kr. 48 og 68.

Arnim, Bettina v., Sänatliche Werke in 7 Bdn. Hi-sg.

V. Waldemar Oehlke. Berlin, Propvläeit- Verlag. Jeder
Bd. Pappbd. M. 40; Hldrbd. M. 75.

Bechtold, Artur. Job. Jacob Christ, v. Grimmeishausen
und seine Zeit. Mönchen, Musarion- Verlag. M. 18; geb.

M. 25.

Berger hoff, Hugo, Humanistische Einflüsse in den
deutschen Familiennamen. Freiburger Diss. 36 S. 8".

Bettelheim, A., Marie von Ebner- Eschenbach. Wirken
und Vermächtnis. Leipzig. Quelle iV: Mever. XI, 3:38 S. 8".

Mit 7 Tafeln. M. 16; geb. M. 22.

B i e g e m a n n . Karl, Plattdeutsche, in Lippe gang und
gebe Redensarten, Redewendungen, Sprichwörter usw.
72 S. Detmold, Meversche Hofbuchh. 1919 (Umschl.:

1920). 8». M. 2.

Biese, Alfred, Deutsche Literaturgeschichte. 1. u. 2. Bd.

Alünchen . C. H. Becksche Verlh. 8". Hlwbd. je M. 45.

1. Von den Anfängen bis Herder. Mit Proben aus Hand-
schriften und Drucken und mit 36 Bildnissen. 17. Aufl.

70. bis 75. Taus. 1921. X, 640 S. 2. Von Goethe bis

Mörike. Mit 50 Bildnissen. 17. .\ufl. 70. bis 75. Taus.

1921. VIII, 693 S.

Biese. Alfred, Deutsche Literaturgeschichte. 3. Bd.

(Scliluss.) München, C. H. Becksche Verlh. 8». 3. Von
Hebbel bis zur Gegenwart. Mit .50 Bildnissen. 17. Aufl.

70. bis 75. Taus. VIII, 748 S. 1921. Hlwbd. M. 45.

Bischoff, Heinr., Prof.. Nikolaus Lenaus Lyrik, ihre Ge-
schichte. Chronologie und Textkritik. 6eki\ Preisschrift.

1. Bd. Geschichte der lyrischen Gedichte von N. Lenau.
XVI, 815 S. Berlin, Weiämannschc Bnchb. 1920. Lex. 8".

M. 80.

Bode, Wilh., Goethes Lehen. (II.) 1771—1774. Der erste
Ruhm. Mit zahl. Abb. (im Text u. auf Taf.). Berlin, .

E. S. Alittler .^- Sohn. 1921. VIII, 375 S. 8». M. 20;
Pappbd. M. :!0: Lwbd. M. 4(1.

Boy -Ed. Ida, Das Martyrium der Charlotte v. Stein.

Versuch ihrer Rechtfertigung. 8. bis 10. .\ufl. 100 S.'

Stuttgart, J. G. Cottasche Buchh. Nachf. 1920. 8".i

M. 5 ;
geb. M. 10.



n lÖüi. Litei-alüi-blttCt luv gonuniilaoho und romauisclie Philologie. Nr. ;l, 4. 142

Braune, Wilh., Althochdeutsches Lesebuch. Zusammen-
gest. u. mit Glossar vers. 8. Aufl. Halle. M. Niemever.
1921. VIII. 278 S. gr. 8°. M. 15.40.

(' h u q n e t . Arthur, Les Chants patriotiques de lAUemagne,
lSl;i—1918. Paris, editions Ernest Leroux, 28. rue Bona-
parte. 1920. In-16, 316 p. Fr. :,.

Uauske I'olkeboger fra 16. og 17. .Varhundrede. Udg. af

.1. P. Jacobsen, .lorgen dlrik og R. Paulli. (Med TJnder-
stuttelse af Carl sbergfon den udgivne af Det danske Sprog-
og Litteraturselskab.) 4. Bind. (Kejser Octaviau.) Koben-
liavn. Gyldendal. 3S2 S. Kart. Kr. 6.25.

l'unske Viser fra Adelsviseboger og Flyveblade 1530

—

1630, udg. af H. Grüner Kielsen. Jled OVdbog of Marius
Kristensen. (l'dg. af Det danske Sprog- og Litteratur-
selskab.) 4. Binds 2. Hefte. Ebenda. 190 S. Kr. 4.75.

Delbrück, B., Grundlagen der neuhochdeutschen Satz-
lehre. Ein Schulbuch für Lehrer. Berlin u. Leipzig,
Verein, wissenschaftlicher Verleger. VIII, 96 S. S". M. 10.

l'ell'mour, Hunib.. Altdeutsche Sprachlehre für An-
fänger. I. Wortlehre. Leipzig-Wien, Deuticke. M. 7..50.

I'eutsche Texte des Mittelalters. Hrsg. v. der Preussischen
Akademie der Wissenschaften. Bd. XXVII, Das Marien-
leben des Schweizers Wernher. Aus der Heidelberger
Hs. hrsg. von Max Päpke, zu Ende geführt von Arthur
Hübner. Berlin, Weidmann. XVIII, 287 S. 8». M. 48.

Dicken mann, ßud., Beiträge zum Thema Diderot und
Lessing. Diss. Zürich, Leemann. .56 S. 8".

Dichtung, Aus Jeutscher. Erlauf, zu Dicht- u. Schrift-
werken f. Schule u. H.aus. 19. Bd. 2 Tle. Leipzig,
B. G. Teubner. gr. 8". — Ermatinger, Emil, Die
deutsche Lyrik in ihrer geschieht!. Entwicklung von

- Herder bis zur Gegenwart. 1. Tl. Von Herder bis z.

Ausgang d. Romantik. 1921. VI, 444 S. 19. Bd. 1. Tl.

M. 14 H- 100»/o T.; geb. M. 18 + 100» o T.
Dasselbe. 2. Tl. Vom Ausgang der Romantik bis zur
Gegenwart. 1921. 311 S. 19. Bd. 2. Tl. M. 10 -f- 100"o T.;

geb. M. 15 -f lOOO'oT.
Dilthey, Wilh., Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing,
Goethe, Novalis, Hölderlin. 7. Aufl. Mit 1 Titelbild.

Leipzig, B. G. Teubner. 1921. VII, 476 S. 8". M. 14 -1-

100 »,o T.; geb. M. 20 -t- 100 »/o T.

Dtlring, W., Der Kaufmann in der Literatur. 2., ver-
änderte .'^ufl. Leipzig, Drei-Rosen-Verlag. 64 S. 8". M.5.

Eckermann, .loh. Peter. Gespräche mit Goethe in den
letzten Jahren seines Lebens. 18. Orig-Auf 1. Mit 28 lUustr.-

Taf.. darunter 3 Dreifarbendr. u. 1 Faks. Leipzig. F. A.
Brockhaus. 1921. 672 S. 8«. Pergbd. M. .50, Hldrbd.
M. 120.

Eckermann, .Joh. Peter, Goethes Gespräche mit Ecker-
mann. Einl. von Franz Deibel. Grossherzog-Wilhelm-
Ernst-Ausgabe. Leipzig, Insel-Verlag. 797 S. 8". M. 30.

Feist, .S., Etymol. Wörterbuch der got. Sprache. Mit
Einschluss des Krimgotischen und sonstiger gotischer
Sprachreste. 2., neu bearb. Auflage. 2. Lief. E—HL.
Halle, Nieme3'er. S. 97—192. M. lo.

Festgabe ftlr Friedr. Clemens Ebrard. Frankfurt a. M.,
Baer & Co. 210 S. 4". [Darin u. a.: J. Ziehen, Das
Reisegedicht des Fürsten Ludwig zu Anhalt-Coethen. —
A. R i c h e 1 , Ein Frankfurter Theater-Programm vom
Jahre 166f<. — L. Lieb mann, Bettina von Arnim. Ein
Beitrag zur Geschichte des Fahrrads und zur Glaub-
würdigkeit Bettinas. — B. Müller, Pompeo Marchesis
Goethe-Statue in der F'rankfurter Stadtbibliothek.

J

Filippi, Luigi, La poesia di G. A. Bftrger. Firenze,
L. Battistelli (Fattori e C). 1920. 16". p. 133. L. 4.

Scrittori italiani e stranieri: storia, letteratura, critica e
filosofia.

Fischer, Herrn., Schwäbisches Wörterbuch. Auf Grund
der von Adelb. von Keller begonnenen Sammlungen xmd
mit Unterstützung des Württemberg. .Staates bearb. 5. Bd.
0. R. S. Bearb. unter Mitw. von Wilh. Pfleiderer.
Tobingen, H. Lauppsche Buchh. 1920. IV S. u. 1976 Sp.

_ Lex. 8». M. 37.80 -f .50»/o T.; geb. M. .55 -f .50% T.
Frauenleben. Eine Sammlung von Lebensbeschreibungen
hervorragender Frauen. Bielefeld, Velhagen & Klasing.

|

XVni. kl. 8». — Servaes, Franz, Goethes Lili. Mit
5 Kunstdr. (Taf.). 2. Aufl. 1920. 174 S. 18. Papphd.
M. 8-f SOo/oT.

Fries, Alb., Beobachtungen zu Wildenbruchs Stil und
Verabau. Berlin, Ehering. fGerm. Studien 10.) 20 S. S».

Gaupp, Otto, Zur Geschichte des Wortes .,rein'-. Tübinger
Diss. 71 S. 8".

Glück, Friedr., BvronLsmus bei Waiblinger. Tübinger
Diss. VII. 109 S. 8 ^

Goethe, J. W.. Poesie liriche. Commentate da Lorenzo
Bianchi. Bologna. Zanichelli. VIH, 93 S. L. 2.50.

(Jrimm, J., und W. Grimm. Deutsches AVörterbuch.
Xlll, 7. U^echseln— Wefi. Unter Mitwirkung von H. Sickel
bearb. von K. v. Bahder. Leipzig, Hirzel.

Gülzow, Erich, Dr., Ernst Moritz Arndt in Schwedtu.
Neue Beiträge zum Verständnis seines Lebens u. Dichten.^.
Greifswald, Ratsbuchh. L. Bamberg. 1920. 2« S »r. 8"
M. 3.

« - - s .

Gundolf, Frdr., Goethe. (19.—23. [irrtümlich aufgedr.:
33] Taus. 9., unveränd. Aufl.). Berlin, G. Bondi. 1920
VIII, 795 S. gr. 8». Hlwbd. M. 60.

Hallmann, Georg, Das Problem der Individualität bei
Friedrich Hebbel. Leipzig, Voss. (Beiträge zur Aesthetik.
XVI). 74 S. 8«. M. 9.

Harich, Walther. E. Th. A. Hoffmann. Das Leben eines
Künstlers. 2 Bände. Berlin. E. Reiss. Hlwbd. AI 85-
Hldrbd. M. 1.20.

Hasse, K. P., Die deutsche Renaissance. I. Ihre Be-
gründung durch den Humanismus. Meran, E. R. Herzog.
M. 20.

Hebel's, Joh. Peter, Briefe an Gustave Fecht [1791—1826).
Eingel. u. hrsg. von Dr. Wilh. Zentner. 185 S. mit einem
Bildnis. Karlsruhe, C. F. Müller. 1921. gr. 8». M. 15-

Hlwbd. M. 20.

Heckmann, W. G., Die beiden Fassungen von Jean Pauls
„Unsichtbarer Loge". Diss. Giessen. 97 S. 8".

Heusler, Andreas, Nibelungensage und Nibelungenlied.
Die Stoffgeschichte des deutschen Heldenepos. Dort
mund, Fr. Wilh. Ruhfus. 285 S. 8". M. 20.

Hirt, H., Etymologie der neuhochdeutschen Sprache. Dar-
stellung des deutschen Wortschatzes in seiner geschicht-
lichen Entwicklung. 2., verb. u. verm. Aufl. Mtinchen,
Beck. X, 439 S. 8". M. 40; geb. M. .52 [= Handbuch des
deutschen Unterrichts an höheren Schulen. IV, 2].

Hof er, Klara, Goethes Ehe. 1.— 3. Aufl. Stuttgart, J. G.
Cottasche Buchh. Niichf. 1920. 411 S. S». M. 19: geh
M. 29.

Hofstaetter, W., Von deutscher Art und Kunst. Eine
Deutschkunde. 3. Aufl. Leipzig, Teubner. M. 18.

Holz, Georg, Der Sagenkreis der Nibelunge. 3. Aufl.
(AVissenschaft und Bildung, 6. Bd.) Leipzig. Quelle &
Meyer. 141 S. 8". M. 5-t- 50"/o T.

Huch, Ricarda, Die Romantik. 2 Bde. Leipzig, Haesael
Verl. 1920. 8». M. 45; Hlwbd. M. 55. 1. Blütezeit der
Romantik. 10. u. 11. Aufl. VII. 391 S. 2. Ausbreitung
und Verfall der Romantik. 8. u. 9. Aufl. V,-369 S.

.lung, Gustav, Die Darstellung des Weibes in Heinr.
Heines Werken. Leipzig.- R.. Ethnologisoher A'erlag.
M. 18; Hldrbd. M. 2.5.

Klaiber, Thdr., Dr., Die deutsche Selbstbiographie. Be-
schreibungen des eigenen Lebens. Memoiren. Tage-
bücher. Stuttgart. J. B. Metzler. 1921. VIII, 3.58 S.
gr. 8«. M. 35; geb. :M. 40.

Körner. J., Das Nibelungenlied. (Aus Natur und Geistes-
welt.) Leipzig, B. G. Teubner.

Kost er, Alb., Die Aleistersingerbühne des 16. Jahrhunderts.
Ein Versuch des AViederaufbaues. Halle, Niemever.
111 S. 8».

Lienhard, F., Das klassische AA'eimar. 4. Aufl. (Wissen-
schaft und Bildung, Bd. 3.5.) Leipzig, Quelle & Mever.
147 S. 8". M. 5-f.50»'oT.

Lienhard. Fr., Einführung in Goethes Faust. 5. Aufl.
Leipzig, Quelle & Mever. US S. 8». AVissenschaft u.

Bildung. 116. M. 5 -f .500/o T.
Linke, AA^., Das gotische Markusevangelium. Kieler Diss.

209 S. 8».

Ludwig, Emil, Goethe. Geschichte eines Menschen. 2. und
3. Bd. Stuttgart, Cotta. A", 3.52 S. M. 20. A^ 483 S. M. 26.

Mannus-Bibliothek, hrsg. v. Prof. Dr. Gustaf Kossinna.
Nr. 6. Leipzig, C. Kabitzsch. Lex. 8". — Kossinna.
Gustaf, Prof. Dr., Die Herkunft der Germanen. Zur
Methode der Siedlungsarchäologie. 2. Aufl. [Neudr. d.

Ausg. von 1911 1, verm. durch Nachträge u. 9 Karten.
1920. n, 30 S. Nr. 6. M. 10.

Marcus, Fr., .Jean Paul und Heinrich Heine. Marburger
Diss. 174 S. 8».
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Mentz, F., Deutsche Ortsnamenkunde. (Deutschkundliche
Bücherei.) Leipzig. Quelle & Meyer. 114 S. S". M. 4.

M erker, Neue Aufgaben der deutschen Literaturgeschichte.

1 Zeitschrift für Deutschkunde, 16. Ergiinzungshef t.) Leipzig,

Teubner. 82 S. 8". M. 9.50.

\1 eyer-Benf ev, H., Mittelhochdeutsche Uebungsstücke.
'2.'Aufl. VIII, 183 S. Halle, Niemeyer. M. 12; geb. M. 17.

Niielke, [Hellmuth], u. [Hans .Joachim] Hom.mn. Dr..

Der deutsche Roman des li). u. 20. Jahrb. ö. Aufl.

Dresden, C. Eeissner. 1920. XVI, .530 S. 8". M. 2-5;

Hlwbd. M. 30.

Mogk, E., Germanische Religionsgeschichte und Mythologie.
2, umgearbeitete Aufl. Sammlung Göschen. 1."). Bd. 144 S.

M. 2.10+ 100»/oT.
Neckel, G., Ibsen und Björnson. .'Vus Natur und Geistes-

welt. 63.5. Leipzig, Teubner. 127 S. 8». M. 2.80 + 100»/.. T..

Nich tenh auser, Dorn, Rückbildungen im Neuhoch-
deutschen. Freiburger Diss. 31 .S. 8".

Nielsen, Lauritz, Dansk Bibliografi 1482— 15.50. Med
seerligt Hensyn til dansk Bogtrykkerkunsts Historie.

(Udg. med Understottelse af Carlsbergfondet.) 254 S. og
5 Tvlr. 29>-'22. Kopenhagen, Gyldendal. Kr. 25. (01.5.)

]'hillpott8,B. S., The eider Edda and ancient Scandinavian
drama. Cambridge, Universit}' Press. Xl, 216 .S. 8" mit
1 Taf. Sh. 21.

Pinger, W. R. R., Laurence Sterne and Goethe. Berkehv.
rniversity of California. 1920. Tniversity of California
Publications in Modern Philology. Vol. 10, No. 1.

Price, L. M., English > German Literary Influences:
Bibliography and .Survey. Part II. Survey. Berkeley.
Cal., Oniversity of California Pres.s. $ 1.25.

Rachfahl, Fei., Don Carlos. Kritische Untersuchungen.
Freiburg, ,T. Boltze. 168 S. 8". M. 48.

]{emv, H., .Tean Paul, Seele und Leih. Diss. Leipzig.
79 S. 8".

Rittermaeren, Zwei altdeutsche. Moriz v. Craon. Peter
V. Staufenberg. Neu hrsg. von Edward Schröder. 3. Aufl.

Berlin, Weidmannsche Buchh. 1920. VIII, 92 S. S". M.7.

Schauer, Hans, Christian Weises biblische Dramen.
Görlitz, Verlagsanstalt Görlitzer Nachrichten-.A.iizeiger.

X, 124 S. .M. 24.

Schneider, Herrn., ühlands Gedichte und das deutsche
Mittelalter. Berlin. Maver \- .Müller. (Palästra, 134.)

VI, 130 S.

Schriften der Volkshochschule. Eine fortlaufende Samm-
lung gemeinverständl., wissenschaftl. Vorträge und .Ab-

handlungen, hrsg. T. Geh. Rat Prof. Dr. Roh. Piloty.

1. Bd. 10. Heft. Würzburg. Kabitzsch & Mönuich. 8». —
Lebe de, Hans, Dr., Das deutsche Theater, seine Ent-
wicklung und seine Bedeutung für die Gegenwart. 1920.

VIII, 76 S. 1. Bd. 10. Heft. M. 4.

.Scotti, Anita, Otto Ludwig in seiner Stelhmg zur italie-

nischen Renaissance. Diss. Freiburg, Schweiz. Zürich,
E. Kreutler. 72 S.

Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Fin-
land. Bandet CLI—CLIIl, 2. CL. Hplsingfors. 1920.

»r. 8". Innehäll: (CLI.) Finlauds svenska folkdiktning.
T. A. Sagor. referatsamling. Andra bandet utgivet av
O. Haokman. VIII, 32t S. Fmk. 30.— (CLII.) Nylands
ortnamu, deras former och förekomst tili är 1600. utgivna
av Greta Hausen, L XIX, 318 S. Fmk. 30. — (CLIiL)
Finlands svenska folkdiktning. I. B. Sagor i urval. .\ndra
bandet, utgivet av Anders Allardt. V, 385 S. Fmk. 30.

.Straub, Lorenz, Kurzgefasster Führer durch Goethes
Faustdichtung I. und IL Teil. Stuttgart, Strecker &
Schröder. M. 10; geb. M. 15.

Studien, Germanische, unter Mitw. von Prof. G. Ehris-
mann . . . hrsg. von Dr. E[mil] Ehering. 7. Heft. Berlin,

E. Ehering, gx-. 8". — Mausolf. Werner. Dr., E. T. A.
Hoffmanns Stellung zu Drama und Theater. 1920. 7. Heft.
142 S. M. 1.5.

Peutonia. Arbeiten z. german. Philologie, hrsg. von
Prof. Dr. Wilh. L'hl. 17. Heft. Leipzig, Leipziger Verlags-
und Kommissionsbuchh. Bass & Co. gr. 8". — Ortner.
-Max, Dr., u. Thdr. Abeling, Zu den Nibelungen. Bei-
träge und Materialien. Mit einem Kärtchen, einer (cin-

gedr.) Nachbildung des Titels und der Schluss- Seite des
ßrmenrichliedes sowie drei Faksimiles von Nibelungen-
handschriften (auf zwei Tal) 1920. 17. Heft. VIII, 2o4 S.

.M. 1.5.

Zeiten, Aus alten und
gebenheiten. Wien. L.
V. Thurn, Rud., Dr.,

u.

Trebitsch, .Vrthur, Nikolaus Lenaus geist. Vermächtnis.
Berlin, Antaios -Verlag. Geb. M. 15.

Tronchon, H., La fortune intellectuelle de Herder eu
France: La Preparation. Paris, F. Rieder. Fr. 20.

T'lrich, O., Charlotte Kestner. Bielefeld. Vflhagen it

Klasing. VIII. 196 S. M. 14.

\ermäch tnis, Aus Weimars. 2. Leipzig. B. G. Teubner.
8°. — .Schurig, Herrn., Lebensfragen in unserer klass.

Dichtung. 1920. IV, 251 S. (2.) M. 7..50 -f lu0»'o T.

Walzel. Oskar, Die deutsche Dichtung seit (Goethes Tod.
2. Aufl. 6.— 10. Taus. Berlin, Askan. Verlag. 1920. Xl\.
:>21 S. gr. 8". Hlwbd. M. 40; Hldrbd, .M. 75: Hperghd.
M. 7.5.

W asser zieh e r, E., Bilderbuch der deutschen Sprache.
Berlin, F. Dümmlers Verl. M. 20; M. 24.

Wecus, Edm. v., Deutsche Vornamen ttnd ihre Deutung.
Zeitz o. .T. [1920], .Sis-Verlag. 60 S. 8". M. 6.

Witkop, Philipp, Prof., Die deutschen Lyriker von Luther
bis Nietzsche. 1. Bd. 2.. veriind. .Aufl. Von Luther bis

Hölderlin. Leipzig. B. G. Teubner. 1921. IV 271 S.

gr. 8». M. 14=100«>V,T.; geb. M. 10 -|- 100«'o T.

neuen. Erinnerungen und Be-
Heidrich. gr. S<'. — P a y e r

.Joseph 11. als Theaterdirefitor.

üngedruckte Briefe u. Aktenstücke aus den Kinderjahren
des Burgtheaters, gesammelt u. erläut. 94 .S. mit 6 Taf.

1920. Pappbd. M. 25. _
Chaucer, The book of the tales of Cauuterbury. Prolog
[A 1—8.58]. Mit Varianten zum Gebrauch bei Vorlesungen
hrsg. von .Tulius Zupitza. 2., unveränd. Aufl. Anast.
Neudr. Berlin [1896]. Weidmannsche Buchh. 1920. 32 S.

kl. 8". M. 2.20.

Dixon. J. M., The Spiritual Meaning of „In Memoriam".
An Interpretation for the Times. New York, Abingdon
Press. 1 Doli,

t Dobel), P. ,1.. Some Seventeenth-Century Allusions to

Shakespeare and bis Works not hitherto coÜected. London,
Dobell. 3 s.

D ob eil, P. .J.. Books of the Time of the Restoration:

being a Collection of Plays, Poems, and Prose Works.
Described and annotated. London, Dobell. 6 d.

D u f f i n , H. C, The Quintessence of Bernard Shaw. London,

,

Allen (& Unwin. U s. 6 d.

Elton, Oliver, A Survev of English Literature, 1830—
1880. 2 Bde. London," Arnold. Vol. I. XVI, 434 S.

Vol. II. XI, 4.32 S. 32/.

Gammer Gurton's Nedle. Ed. by H. F. B. Brett-Smith.

(The Percv Reprints.) Oxford, Blackwell. 4 s. 6 d.

Good, John Walter. Studies in the Milton Tradition.

üniversitv of Illinois Studies in Language and Litera-

ture. Vol. 1, Nos. 3'4. Published bv the University of

Illinois. Urbana. 310 S. S». Doli. 1.75.

GossH, Ednumd, Litterature anglaise; par Edmund Gosse.

Traduction de Henrv D. Davray. 5'" edition. Paris, libr.

Armand Colin. 1920. In-8, XIV-428 p. Histoire des

litteratures.

Greenwood, George, Shakespeare's Law. London. Cecil

Palmer. 48 S. 8». 2/6.

Haustein, Marg.. Die franz. Literatur im Urteil der engl.

Romantiker Word.sworth, Coleridge, Southev. Diss. Halle.

127 S. 8".

Harris. Frank, Oscar Wilde: His life and confessions

Includmg Memories of 0. Wilde hy B. Shaw and the

unpubl. porfcion of De Profundis. 2 vols. London. E.

Pearson. 22 s.

Herford. C. H., The Normality of Shakespeare illustratod

in his Treatment of Love and Marriage. English .A.sso-

cialion Pamphlet No. 47. 1 .

Hotz, Georg, Charles Johnstones Roman ,,Chrysal, or

The .\dventures of a Guinea" 176065. Studien zu dem
Zeitbild und den Qitellen des Romans. (.Auszug.) Diss.

Königsberg.
Hubbard, Frank G., The First Quarto Edition of Shake-

speare's Hamlet. Ed. with an Introduction and Note.s.

Madison. Üniversitv of Wisconsin. University of AVis-

consin Studies in Language and Literature. No. 8.

1 nie 1 mann, Rud., Forschungen zur altenglischen Poesie.

Mit zwei Tafeln. Gr. 8«. IV u. 503 S. Geh. M. 3o.

o-eh. M. 40. Berlin, Weidmann. [Inhalt: I. Des Mädchens

fClage (1). Tl. Der Seefahrer. TU. Des M.^dchens Klage CJ).
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Sprache. 4. Lfg.

London.

f\'. Der Wanderer. V. Dia Botsc)iaft. \M. Die Quellen
iler Elegien von Eadwacer. VII. Wann entstanden die

Elegien von Eadwacei-V VIII. Die Hos-Seite des Franks
Casket. IX. Mengest nnd Finn. X. Enge anpadas, luicud

gehid. XI. Reimlied. XII. Thrytho. Xlll. Hff-thenra

hyht. XIV. Msedhild. — Register.]

.Johnson Cluh Papers by various hands. London, Fislier

Unwin. 237 S. lO'li. [Darin: „Dr. .lohnson's Expletives''

;

„Dr. Johnson and Lord Monboddo'; „Dr. .Johnson and
the catholic Churoh" : „Johnson and the Theatre".|

Kennedy, Arthur G., The Modern English Verb-Adverb
Combination. Stanford University 1920. Stauford T^ni-

versity Publications: Language and Literature I.

Krueger, Gustav, Englisches Unterrichtswerk f. höhere
Schulen. Unt. Mitw. von William Wright bearb. 2. Tl.

Leipzig, G. Frevtag. 8". 2. Grammatik. 4. Aufl. 1021.

.375 S. Kart. M.' 2a.

:
Krüger, Gustav, Dr., Schwierigkeiten des Englischen.
Umfassende Darstellung des lebenden Englisch. 1. Tl.

Dresden, C. A. Koch. gr. 8". 1. Synonymik und Wort-
gebr;iuch der engl. Sprache. 3., verb. Aufl. 1920. XX,
1081 S. M. 70; geb. M. 84.

Lee, George E., The National Proverb Series: Wales..
London, Cecil Palmer. 2/.

Loane, George G., A Thousand ,and One Notes on „A New
English Dictionary'. London 64 S. 4/5.

L o o m i s , Roger Sherman, Illustration« of medieval romanee
on tiles irom Chertsey Abbey. University of Illinois

Studies in Language and Literature. II, 2. May 1016.

Urbana. 95 S. 8°. 75 cents.

Luick, K., Histor. Grammatik der engl
Leipzig, Tauchnitz. S. 385—448.

Mackail, J. W., The Life of William Morris.
Longmans. Vol. I. 375 S. Vol. IL 364 S. 28/.

Masefield, John, Dean Inge, C. F. G. Masterman,
Ruskin the Prophet. And other Centenary Studies.

Edited by .1. Howard Whitehouse. London, Allen &•

Unwin. 8/6.

Padelford, Fred. Morgan, The Poems of Henry Howard,
Earl of Surrey. Seattle: University of Washington 1920.

University of Washington Publications: Language and
Literature vol. I.

Kinaker, Glarissa, Thomas Warton. A Biographical and
critical Study. University of Illinois Studies in Lang.
and Lit. II„"l. Febr. 1916. Urbana. 241 S. 8». $ l.OU.

Sykes, H., Dugdale, The Authorship of the „Taming of

the Shrew", „The Famous Victories of Henry V", and
the additions to Marlowe's „Faustus". For the Shake-
speare Association. London, Chatto cfe Windus. 35 S.

8«. 1/6.

Texte, Alt- und mittelenglische. Hrsg. von Prof f. LI orenz]
Morsbach u. F. Holthausen. Bd. 3 1. Heidelberg. Carl
Winter Verl. 8". — Beowulf, nebst den kleineren
Denkmälern der Heldensage. Mit Einleit., Glossar u.

Anmerkungen hrsg. von F. Holthausen. 1. Tl.: Texte u.

Namenverzeichnis. 5., verb. Aufl. Mit 2 Taf. 1921. XII,
12ö S. (Bd. 3 1) M. .5.60-f50»/oT.

Thomas, P. G., An Introduction to the History of the
English Language. London, Sidgwick & Jackson. 5 s.

Thomsen, N. T., Oscar Wilde. Literaturbildeder fra det
moderne England. Kopenhagen, Privattryck. 10 Kr.

Vidaleno, G., William Morris. Paris, Alcan. 6 Fr.

Whitford, Roh. C, Madame de Stael's literary reputation
in England. University of Illinois Studies in Language
and Literature. IV, 1. Febr. 1918. Urbana. 61 S. 8".

75 Cents.

Wiegert, Hans, „Jim an'NeU" von W. F. Rock. Eine
Studie zum Dialekt von Devonshire. Berliner Diss. VIII,

194 S. 8«.

Williams, Harold, Outlines of Modern English Litera-
ture. London, Sidgwick & Jackson. 268 S. 8». 6'.

Wood ward, P., Sir Francis Bacon, Poet, Philosopher,
Statesman, Lawver, Wit. London, Grafton. 10 s. 6 d.

de la formacion de
Madrid , V. Suärez.

.\lemany Bolufer, J., Tratado
palabras en la lengua castellana.

o pes.

.\nglade,Jos.,Grammaire del'anoien proven9al ou ancienne
langue d'oc. Phonetique et Morphologie, d«,.;» n K'i;r,ni-_

siecK. 15 Fr.

Paris, G. Klinck-

Annalas della societa reto-romantscha. 34. annada.
Ediziun e proprieta della societa. Chur o. J. [1920|,
H. Keller in Komm. III, 232 S. mit 1 Taf. gr. 8". Fr. 11.

Apolonio, Libro de, an Old Spanish poem, ed. by C.
CarroU Marden. I. Text and Introduction. [feUiott mono-
graphs in the Romanee languages and literatures. Ed.
by Edward C. Armstrong.] Baltimore, .Tohns Hopkins
Press. Paris, Champion 1917.

.\rmigero Gazzera, Ermelinda, Storia d' un' ambasoiülii
e d' un' orazione di Battista Guarini 1.572. Modona,
Blondi e Parmeggiani, 42 S.

Baudelaire, Carlo, Pagine suU' arte e la letteratura,

a cura di Carlo Pellegrini. Lanciano, R. Carabba. 1920.
16». p. 166. L. 3. Gultura dell' anima, n" 77.

Becker, Sophie Luise, Ueber die sentimentalen und
künstlerischen Elemente in La Calprenedes „Cassandre".
Würzburger Diss. 69 S. 8».

Bertacchi, Giovanni, 11 primo romanticismo lombardo

:

lezioni di letteratura italiana tenute nell" anno acoademioo
1919—1920. Fase. 1—9 (r. Universita di Padova: asso-

ciazione fra studenti di lettere e filosofia). Padova, lit.

G. Parisotto. 1920. 8». p. 1—576.
Biblioteca delP ."^rchivum Romanicum. Florenz, L. S.

Olschki. Serie I, 1: Bertoni, G.. Guarino da Verona
fra letterati e cortigiani (1420—1460). 1921, in-8. XI, 216 pp.
con 5 tavole di fac-simili. L. 50. — Serie II, 1: Spitzer,
Leo, Lexikalisches aus dem Katalanischen und den übrigen
ibero-roman. Sprachen. 1921, in-8. VIII, 162 pp. L. 25.

Bibliotheca romanica. 2.55—259. Strassburg, .1. H. E.
Heitz. 16*. Je M. 3. — Moliere, (Euvres, L'amour
medecin. (Bibliotheque fran^aise.) o. J. [1920]. 47 S.

(256.) — Dasselbe, Alonsieur de Pourceaugnac. (Biblio-

theque franvaise.) o. J. [1920]. 80 S. (2.55.) — d'Urfe.
Honore: LAstre. Publiee par H. Vaganay. 1. partie,

livres 1—4. (Bibliotheque franvaise.) o. J. [1920]. 2.34 S.

(257/259.)

Bibliotheca romanica. 260—263. Strassburg, .1. H. E.

Heitz. 16». Je M. 1.50-1- lOO^/oT. —Danoourt,[Florent
Carton de], et Saint-Yon, Le Chevalier a la modo.
Comedie en 5 actes, en prose. (Bibliotheque franvaise.)

o. J. [1920]. XI, 92 S. (262, 263.) — Goldoni, Carlo,

Commedie. La vedova scaltra. (Biblioteca italiana.)

o. J. [1920J. XVI, 84 S. (260, 261.)

Bordeaux, H., Jules Lemaitre.
.Fr. 7.

Bruce, J. D., Galahad, Nascien and some other names in

the Grail Roniances. S.-A. aus Mod.Lang. Notes XXXIII.
S. 129—137.

Bruce, J. D., Pelles, Pellinor, and Pellean in the Old
French Arthurian Romances. S.-A. aus Mod. Phil. XVI,
6-70.

Bruce, J. D., Mordrain, Corbenic and the Vulgate Grail
Romances. S -A. aus Mod. Lang. Notes. XXXIV,
385—397.

Bruce, J. D., The Composition of the Old French Prose
LaBcelot. S.-A. aus The Romanic Review IX, 241 — 268,

3,54-395; X, 48—66, 97—122.
Bruno, Antonio, LTn poeta di provincia: sohiarimento
catanese in difesa della poesia. Milano, edizioni futuri.ste

di Poesi» (Catania, tip. Bodoniana), 19^0. 16". p. 167. L. 6.

Buonanno, Alf., Rilievi letterari sul caato trentesimo-

terzo della Divina Commedia con osservazioni particolari

e pratiche sulla vita sociale. Aversa, Frat. Noviello. 24 S.

Cabibbo, N., Dante attraverso le sue opere. Ragusa.
S. Piccitto. 37 S.

Capuana, Luigi, Teatro dialettate siciliano : Lu paraninfu :

Don Ramunnu. Catania, Giannotta. 242 S. 8". L. 5.

Garduoci, Giosue, Confessioni e battaglie. Serie I—II.

Napoli, casa ed. F. Bideri, 1919. 16". 2 vol. (p. 145; 1.53).

L. 4. CoUezione dei grandi autori antichi e moderni,

serie 8^ ni 77—78.
Carle tti, Ercole, Poesie friulane, con prefazione di

B. Chiurlo. Ildine, Stab. tip. friulano. XVI, 142 S.

8». L. 4.

Carmagnola, E., La critica letteraria nelle „Riyolte di

Parnaso", capricciosa commedia allegorico-critica del

messinese Scipione Herrico, secentista (1592—1670). Torino.

Soc. ed. Internazionale. 16 S.

(jarnahan, David Hobart, The Ad Deuin Vadit of Jean
Gerson, Published from the Ms. Bibl. Nat, Fonds fr. 24841,

Hl

Paris , Plon-Nourrit.
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Universitv of lUinois Studies in Lang, and Lit. IIT, 1.

Febr. 1917. Urbana. 1.5.5 S. 8». $ 1.7.5.

Castaneda y Alcover, V., Los Cronistas valencianos.
Discursos. Sladrid. Eev. de Archivos.

Castorina, X., La Congiura dei Pazzi. di Vittorio .\lfieri.

Mjsssina, Tip. Eco di Messina. 26 S.

f'hamard. Henri. Los Origines de la Poesie frani;aise

ile la Renaissance. — »Survivance du moven äge. —
Koman de la Rose. — Villoii. — Les Rhetoriqüeurs. — Le-
maire de Beiges. — L'Italianisme. — L'Humanisme. — La
Poesie neo-latine. Paris, E. de Boccard. 12 Fr.

Cogliandolo. G.. X proposito della conversione dell'In-
nominato nei „Promessi sposi". Messina, Tip. Guerriera.
2.3 S.

Constant. B.. A4olphe. suivi du i^ahier rouge. Pi-eface
de E. de Traz. Paris, Cres. Fr. 2.5.

Contreras, F., Les ecrivains contemporaina de l'Amerique
espagnole. Paris, Renaissance du Livre. Fr. 4.

Croce, Ben., Scritti di storia letteraria e politica XVII.
La poesia di Dante. Bari, Laterza. 213 S. 8". L. 1-5.50.

Dante Alighieri. La Vita N\iova e il Canzoniere. Per
cnra di Michele Scherillo. ;'t ed. accresciuta. Milane,
Hoepli. 487 S. 8". L. 25.

Dantis Alagherii Epistolae. Ed. Paget Toj'nbee. Oxford.
Clarendon Press. 12 s. G d.

Dantes Paradies, der göttlichen Komödie dritter Teil.
Uebersetzt von Alh-ed Bassermann. München u. Berlin.
R. Oldenbourg. XV, 474 S. 8».

Dante Alighieri, La Divine Comedie. L'Enfer. de Dante
Alighieri. Traduotion nouvelle et notes de L'Espinasse-
Mongenet. Preface de Charles Maurras. Paris, Nouvelle
Libr. nationale. 1920. In-8, XLV—4.52 p. 20 fr.

D'Azeglio, M., I miei ricordi, con prefazione e note di

G. Balsamo-Crivelli. Torino, G. B. Paravia e Co. 896 S.

L. 6.

Diez y Carbonell, A., Lengua y literatvira espafiolas.
Barcelona, P. Ortega. 408 S.

Di Giovanni, Alessio, La inorti di lu Patriarca. Novella
siciliana con illustrazioni del pittore Orazio Spadaro.
Palermo, G. Travi. 74 S. L. 3.

Döttling, Chr., Die Flexionsformen lat. Noraina in den
griechischen Papvri und Inschriften. Diss. Basel. XVI,
124 S. 8".

D'Olwer, L. N., Literatura catalan : perspectiva general.
Barcelona, La Revista.

Eandi. M.. La vita e l'opera letteraria di Costantino
Nigra. Mondovi, Tip. Fracchia. 30 S. 8".

Engel, O., Der Einfluss Hegels auf die Bildung der Ge-
dankenwelt Hippolvte Taines. Stuttgart. Frommann.
VIII, 144 S. 8". M." 15.

Faguet, Emile, Dix-huitiemesiecle. Etudeslitteraires. PieiTe
Bayle. Fontenelle. Le Sage. Marivaux. Montesquieu.
Voltaire. Diderot. J.-J. Rousseau. Buffon. Mirabeau.
Andre Chenier; par Emile Faguet, de TAcademie franpaise.
44i' edition. Paris, Boivin et C''-, editeurs. 1920. In-16.
XXXn.559 p. Net, 6 fr. Nouvelle Bibliotheque litteraire.

Ecrreira de Va sconcellos, .!., Comedia Eufrosina.
Conforme a impressao de 1516, publ. per A. F. G. Bell.
Lissabon. Impr. N,acional.

Flamini. Francesco, Poeti e critici della nuova Italia.

Napoli, soc. ed. F. Perrella (Citt.a di Caatello, soc. tip.

Leonardo da Vinci), 1920. 16». p. 119. L. 3. ßiblioteca
rara: testi e documenti di letteratura, d'arte e di storia.
raccolti da Achille Pellizzari, 2> serie, X.^XIII—XXXV.

Foscolo, Ugo, Lettere amorose ad Antonietta Fagnani.
pubblicate per cura di Giovanni Mestica, con un discorso.
Terza edizione. Firenze. G. Barbera (Alfani e Venturi),
1920. 24«. p. XCII, 356. L. 8.

Francesco, S., I Fioretti e il Cantico del Sole, con in-

troduzione di A. Padovan. 3^' ed. annotata e migliorata.
.Milano, Hoepli. XXX, 349 S. L. 7.50.

(t a s p a r Remiro, jVl., Los cronistas hispano-judios.
(iranada, Tip. de „El Defensor". 79 S. 8».

<'erathe\vohl, Fritz, Dr., St. Simonistische Ideen in der
deutschen Literatur. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des
Sozialismus. München. Buchdr. u. Verlagsanstalt G. Birk it

Co. 1920. 32 S. gr. 8». M. 2.

t'hignoni. Alessandro, II canto XXXI dell" Inferno,
letto nella sala di Dante in Orsanmichele. Firenze, G. C.
Sansoni (G. Carnesecchi e figli), 1920. 8". p. 37. L. 2.50.

Lectura Dantis.

Giacosa, G., Tristi amori. Ed. \>y R. Altrocchi and
B. M. Woodbridge. With an introduction by S. A. Smith.
Chicago, The Iniversity of Chicago Press. VII, 1-59 ,S.

Givanel Mas, .1., Argot barceloni. Notes per a un
vocabulari. Barcelona. Imp. de la Casa de Caridad.
65 S. 4».

G i V a n e 1 M a 8. .1.. La obra literaria de Cervantes, liarcelona,
Impr. de la Casa de Caridad. 76 S. 4".

Givanel Mas, J., Tres documents inedits referents al

Don Quijote. Barcelona, Impr. de la (\asa de Caridad.
22 S. 4". S.-A. aus Estudis üniversitaris Catalans.

Gosse, E., Malherbe and the Classical Reaction in thr
Seventeenth Centurv. (Taylorian Lectures 1920). Oxford.
Milford. 2 s."

Gourmont, Remy de, Le Probleme du style. La XouveUc
Poesie fran(;:aise. Questions d'art. La Langue franvaise
et les Grammairiens. La Dispute de l'orthographe. Notes
et Commentaires, avec une preface et un index des noni^
cites. II'' edition. Paris, Mercure de France. 19211.

In-16, 328 p. 5 fr. 75.

Hasse, Else, Dantes göttliche Komödie. Das Epos vom
inneren Menschen. Eine Auslegung. 2. Aufl. Kempten,
J. Kösel. 1920. XV. 562 S. mit Titelbild. 8». M. 10 J

lOO^'o T.; Pappbd. M. 12..50 -f 100% T.
.Jordan, Jorgu, Diftongarea lui e ^i o accentuati in

pozitiile ((,('. .Tasi, j.Viata Romineasca". S.A. 1921. .3.52 8.
«". 28 Lei.

Krüger, Gustav, Prof. Dr., Französische Synonymik nebst
Beiträgen zum Wortgebrauch. I. Lfg. Dresden, C. A.
Koch. 1921. II u. S. 1—112. gr. 8^'. M. 10.

Kuhn, .Joachim, Der Nationalismus im Leben der dritten

Republik. In Verbindung mit Marie L. Becker, O. Eberz . .

.

hrsg. von .Joach. Kühn." Berlin. Gebr. Paetel. IX, 374 S.

b". M. 30; geb. 38. [Darin u. a. Wolfg. Windelband,
Der Nationalismus in der franz. Geschichtsschreibung
seit 1871; J. Kühn u. Herrn. Platz, Der Nationalismus
in der franz. Dichtung seit 1871: M. L. Becker. Die
franz. Volksbühne als Verhetzungsmittel.

|

Latini. Brunetto, La Rettorica. Testo critico a cura di

F. Maggini. Firenze, Galletti e Cocci. XLIII . 145 .^.

Pubblicazioni del E. Istituto di Studii Superiori Pratici
e di Perfezionamento in Firenze. Sezione di Filosofia e

Filologia.
La Villeherve, B. de, Baculard d'Arnaud: son theätre

et ses theories dramatiques. Paris. Champion. 10 Fr.

Leitao Ferreira. F., Noticias de Vida de Andre de Re-
sende: publ. por Dom X. Braamcamp Freire. Lissabon,
Arch. hist. port.

L e s c a , Giuseppe, II canto IX del Purgatorio, letto nella

sala di Dante in Orsanmichele. Firenze, G. C. Sansoni
(G. Carnesecchi e figli), 1920. ><". p. 39. L. 2..M) Lectura
Dantis.

Lope de Vega, Comedias. Edicion y notas de .1. Gömez
Ocerin y R. M. Tenneiro. I. Madrid, Ediciones de ..La

Lectura". 5 pes.

Lope de Vega Carpio. Comedia famosa de Amar sin

saber a quien. Ed. with Notes and Vocabularv by Milton A.
Buchanan and Bernard Franzen-Swedilius. Xew York.
H. Holt & Co. Vn, 202 S. 8».

Maccarone, N., La vita del latino in Sicilia fino all'etä

normanna. Firenze, Succ. B. Seeber. 151 S. 1915. L. 4.

.Mariotti, Dante e Giotto intorno alla tomba di S. Fran-
cesco loro prototipo ed inspiratore. Qnaracchi. Tip.

collegio di S. Bonaventura. 74 S.

Martoglio, Nino, Teatro dialettale siciliano. Vol. V.

ü'Riffanti; L'Arti de Giuf.ä. Catania, Giannotta. 242 S.

L. 5.

Menendez Pidal, Eamön, Estudios literarios. Madrid,
Atenea. S. E. 345 S. 8". 6 pes. [Inhalt: El Condenado
por desconfiado. — Sobre los origenes de El convidado
de piedra. — Leyendas moriscas en su relaciön con la.s

cristianas. — Tres poesias ineditas de Fray Luis de Leon
en el cartapacio de Francisco Moran de la Estrella. —
La cronica general de Espana que raandu componei-
.-Vlfonso el Sabio. — La primitiva poesia lirica espaüola.]

Menendez Pidal, R., Discurso acerca de la primitiva
poesia lirica espanola. Madrid, .Jimenez y Molina. 2 pes. 50.

Merlo, demente. Fonologia del dialetto di Sora. Estr.

dagli Annali delle Universitä Toscane. 1919. N. Serir.

Vol. IV. fasc. V. Pisa. C. F. Mariotti. 1920. 167 S. J"
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Montign.v, M., En voyageant avec M""' de Sevigne.
Paris, Champion. 356 S. L. 6.

Navarra, Teresa. Un oscuro imitatore di Lope de Veg«:
Carlo Celano ; Un documento della fama di Lope de Vega
in Italia: contributo alle relazioni letterarie italo-spagnuole
nel secolo,XVII. Bari, soe. tip. Pugliese. 1919. 8". p. :i4.

Nerone Nigrelli. Cielia, II conte Oldrado Del Balzo
nel romanzo lilarco Visconti di T. Grossi. Catania, tip.

la Rinascente. 1919. 8». 5. 14.

Ottolini, Angelo, Giovanni Prati. Wessina, G. Principato
(Cittä di Castello, soc. tip. Leonarde da Vinci). 1919. 16".

p. 92. L. 2. Storia critica della letteratura italiana.

Fadul a, Antonio, Brunetto Latini e il Pataffio. Eoma.
soc. ed. Dante Alighieri (NapoU, S. Morano). 1920. l(i".

p. Jivj, 285. L. 10. Pel VI centenario di Dante.
Pailleron, M. L., La „Revue des deux Mondes" et la

Comedie-fran(;aise. Paris, Calmann-Levy. Fr. 12.

Palleschi, F.. Patria, politica, e sooietä delle nazioni nel
pensiero e nell'opera di Dante. Parma. L. 2..50.

Pasquier, C. de, „Les Plaideurs" de Racine et l'eloquence
judiciaire sous Louis XlV. Paris, Libr. de la Societii

du recueil Sirey. Fr. I.-jO.

I'aulucci di Calboli. Kaniero, 11 canto dell' auiore
dei rhui (ognaii: lettura e commento del canto v deirin-
femo. Firenze, tip. E. Ariani. 1920. 8°. p. 23.

Pellegrini, Gugliehno, L' umanista Bernardo Rucellai
e le sue opere storiche. Livorno, R. Giusti. 1920. 16*.

p. 72. L. 5.

Pe Uegrini, L., La prima opera di Margherita di Kavarra
la terza rima in Francia. Catania, Battiato. 80 S.

8». L. 3.

Poizat, V., La veritable Princesse de Cleves. Paris. Re-
naissance du Livre. 4 Fr.

Poncheville, Andre M. de, Verhaeren en Hainaut; par
Andre M. de Poncheville. ;?'' cditioii. Paris, ^lei-cure

de France. 1920. Petit inlG, 222 p. 4 Fr.
Portel, Joäo de, Livro dos bens. Cartulario do seculo
XIII. Publ. por P. A. de Azevedo. Lissabon, Cal^ada
do Cabra.

Puscariu, Sextil, u. .loan Bianu, Locul limbii Romane
intre limbile Romanice. Bucuresti Academia Romänä.
Discursuri de Receptiune XLVI. .54 S. 8".

Quiehl, Karl, Geh. Stud.-R. Oberrealsch.-Dir. Dr., Fran-
zösische Aussprache und Sprachfertigkeit. Ein Hilfsbuch
zur Einführung in die Phonetik und Methodik des Fran-
zösischen. 6. Aufl. Leipzig, ß. G. Teubner. 1921. IV,

220 S. 8». M. 12-MOO»/oT.
Rabelais. (Euvres de Rabelais, collationnees sur les

editions originales accompagnees d'une bibliographie et

d'un glo.ssaire, par Louis Moland. Nouvelle eaitioti. pre-

cedee d'une notice historique, par Henri Clouzot. T. 1. T. 2.

Paris, libr. Garnier freres. 1920. 2 volumes in-16. T. 1.

LXXV-462 p.; t. 2, 529 p. Chaque volume, broche,

Fr. 5.75. Classiques Garnier.

Ra eines Britannicus für die deutsche Bühne bearbeitet

von A. Bertuch. Stuttgart, Cotta. 96 S. 8».

Recueil des locutions et proverbes fran<;ais les plus usites,

avec leur explication en frani,-ais et leur traduction en
italien [par le] prof. A. Gilly. Turin, S. Lattes e C.

(V. Bona). 1920. 16». p. 129. L. 5.

Retz, Cardinal de, Supplement ä la Correspondance. Ed.
par C. Cochin. Paris, Hachette. Fr. 30.

Righi, Lina, Appunti sopra la lirica di Monte Andrea.
rmaatore fiorentmo del secolo XIII. Firenze, tip. Ban-
dettini. 1920. 8». p. 76.

RipertjE., La Renaissance Proven<,'.ale 1800 - 1860. Paris,

E. Champion. Aixen-Provence, A. Dragon. -553 S. 8".

Ripert,E., La Versification de Frederic Mistral. Ebenda.
161 S. 8».

Rodocanachi, E., Leopardi. Paris, Renaissance du Livre.
Fr. 3.75.

Rodriguez Marin, F., Un miliar de voces castizas

y bien autorizadas que piden lugar en nuestro lexico.

Madrid, Revista de Archivos. 4 pes.

Romanische Texte zum Gebrauch für Vorlesungen und
Uebungen herausgegeben von Erhardt Lommatzsch und
Max Leopold Wagner. 1 : Del Tumbeor Nostre Dame.
Altfranzösische Marienlegende (um 1200). Herausgeber:
E. Lommatzsch. 51 S. 8". M. 4.10. - 2: Joachmi Du
Bellay, Lu Deffence et Illustration de la Langue franfoyse
(I549i Herausgeber: E. Lommatzsch. 95 S. 8». M.7.20.—

3: Victor Hugo, La Prefaco de Cromwell (1827). Heraus-

geber : E. Lommatzsch. 87 S. 8». M. 7.20. - 5: Giovanni
Boccaccio, Vita di Dante (um 1360). Im Anhang: Giovanni
ViUani über Dante (um 1330). Berlin, Weidmann. IV,

76 8. 8».

Rosetti, A., Colindele religioase la Romäni; aus Analele

academiei romänei 2. serie. bd. 50.

Russo, L., Giovanni Verga. (Studi de Letteratura e

d'arte I.) Neapel, R. Ricciardi. L. 6.

Russo, P., Contributo di studi sulle „Grazie" del Foscolo.

Genova, Caimo e C. I-Jö S.

Sa ine an, L., Le Langage Parisieu au XIX'' sifecle.

Facteurs sociaux. — Contingents linguistiques. — Faits

semantiques. — Influences litteraires. Paris, E. de Boccard.

Fr. 20.

Saint-Rene Taillandier, M">e, Madame de Maintenou.
L'enigme de sa vie aupres du grand roi. Paris, Hachette.

Fr. 15.

Scardovi, Primo. L'abate Parini e il doUe pencolo (Fra

le quinte della storia letteraria). Bologna, Cappelli (Faenza,

F. Lega). 1919. 16". )). 62.

Scarfoglio, Edoardo, II libro di Don Chi-sciotte. Nuova
ristampa della edizione A. .Sommaruga, 1885. Napoli,

tip. F. Bideri. 1920. 16». 2voll. (p. 160; 194). L. 7.

Collezione dei grandi autori antichi e modemi, serie 9».

ni 84-85.

Schriftsteller, Neuere portugiesische. III. Heidelberg,

.lulius Groos. 8". — Dantas, Julio, Dramatische Dich-

tungen in Prosa und Versen mit Anmerkungen u. einem
Anh., enth. portugies. Volksmusik [Fado] u. einem Ge-

dicht, von Lekt. Luise Ey. 1920. VIIL 122 S. mit 1 Bildnis.

Scippa. G., Suir efficacia morale e didattica dei classici

francesi. Roma, G. Bardi. 14 S.

Serban, N., Alfred de Vigny et Frederic IL Etüde d'in-

fluence litteraire. Paris, Champion. 68 S. 8". Fr. 3.

Serban, N., Pierre Loti. Sa vie et son oeuvre. Paris,

Champion. 135 S. 8". 5 fr.

Serra, Renato, Scritti critici. II—III (Carducciani^ pas-

coliana). Roma, soc. ed. Ln Voce (Firenze, A. Vallecchi).

1920. 16». p. 205. L. 7. Opere di Renato Serra, vol. IL
Slattery, f. T., Dante. With Preface by J. H. Finley.

New York, Kennedy. VII, 285 S. Dol. 2M.
Smith, M. A., L'influence des Lakistes sur les Romantiques

franpais. Paris, Jouve. 361 S. 8».

Sonetti burleschi e realistici dei primi due secoli, a cura

di Aldo Francesco Massera. Bari, G. Laterza e figli-

1920. 8». 2 voll. (p. 247: 204|. L. 17. Scrittori d' Italia,

ni 88-89.

Sorice, Maria, Lamartine. S. Mai-ia Capua Vetere, tip.

Progresso. 1920. 8». p. 70.

Spitzer, Leo, Italienische Kriegsgefangenenbriefe. Ma-
terialien zu einer Charakteristik der volkstümlichen italie-

nischen Korrespondenz. Bonn, P. Hanstein. 305 S. 8».

M. 20.

Stangauelli, J., La teoria pedagogica di Helvetius.

Napoli, P. Martinucci. 128 S. L. 4.

Steinberger, Sophie, Die Prinzipien der litei-. Kritik

Paul Bourgets. Würzburger Diss. 48 S. 8».

Stendhal (Henry Beyle), Gesammelte Werke. Hrsg. von

Wilh. Weigand u. Franz Blei. München, Georg Müller.

Lwbd. M. 60; Hldrbd. M. 75.

Stendhal, La Chartreuse de Parme. Fac-simile de

i'exemplaire de l'auteur. 2 vols. Paris, Champion.
Fr. 1500.

Sti

Fi, Stampadors. 1920. 55 S.

Tommaseo, Niccolo, Dizionario della lingua italiana.

compendiato e ammodernato da Guido Biagi. Puntata

48-50 (fine dell' opera). Torino, Unione tipografico-

editrice. 1920. 8». p. vii.i, 1713-1826. L. 1 la puntata.

Towles, O., Prepo.sitional phrases of Asseveration and

.\djuration in Old and Middle French. .lohns Hopkins

Diss. Paris, Champion. X, 179 S. 8».

Trieste vernacola. Antologia della poesia dialettalc

triestina. A cura di Giulio Piazza. Milano, Casa ed.

Risorgimento. R. Caddeo e (;. 170 S. L. 4.

Turri, Vittorio, L' Italia nel libro di Dante: conferenza

pronunziata nella casa di Dante in Roma. Firenze,
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G. C. Sansoni (G. Carnesecchi e figli). 1920. 8". p. 32. an der Universität Petersburg Dr. Feder Braun habilitierte

L. 2.50. Lectura Dantis. .sich für das gleiche Fach an der Universität Leipzig.

Aising, Job., En banbrytare pii den portugisiska littera- Dr. Max Rieh. Scherrer in St. Gallen (Schweiz!
turhistoriens omr&de. Fidelino de Figueiredo. S.-A. aus wurde für deutsche Sprache und Literatur an das German
Nordisk Tidsskrift for Filologi. 4de raekke. IX, S. 12.3 bis '• Department der Universität Glasgow (Schottland) ver-

130. ' pflichtet.

Wiegler, Paul, Anatole France. München, Musarion- Professor Dr. Paul Merker zu Leipzig ist als

Verlag. M. 4; geb. M. 8. Ordinarius für neuere deutsche und nordische Philologie

Zippel, Giuseppe, Dante e il Trentino: confereuza letta
' ^^ ^ie Universität Greif.swald berufen worden.

nella sala di Dante in Orsanmichele. Firenze, G. C. ' Professor Dr. H. Schneider in Berlin ist als Ordi-
Sansoni (G. Carnesecchi e figli) 1920. 8". p. 43. L. 2.50. narius für deutsche Sprache und Literatur an die Universität
Lectura Dantis. Tübingen berufen worden.

Zweig, Stefan, Romain Rolland. Der Mann und das -;- am 2.3. Jan. zu Thun der ord. Professor an der
Werk. Mit sechs Bildnissen und drei Schriftwiedergaben. Universität Berlin Dr. Heinr. Morf. 65 Jahre alt.
Frankfurt a. M., Lit. Anstalt Rütten & Löning. 2ö6 S. 8".

M. 27.

Notiz.
p _

^
1 .

*

li f
^^^ germanistischen Teil redigiert Otto Behaghel (Gieasen,

,

rar S on alna Cur icn t e n. Hofmannstrasse lO), (ien romanistischen und englischen Fritz Neu-

Dem urd. Mitglied der Preuss. Akademie der Wissen-
'"''"" fHeidelberg Koonstrasse U), und ^-ir bitten, die Beitr&gu

... -r» p T-v T«- Ti 1 1 T-» T 11 (Kezensionen, kurze ^i otizen, Fersonalnacnncliten usw.) dementsprechend
schaffen Prof. Dr. Konr. Burdach m Berlin wurde das gefälligst zu adressieren. Bio Redaktion richtet an die Herren Ver-
!tn der Universität Berlin neuerrichtete Ordinariat für leger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle

neuere Literaturgeschichte, insbesonders für deutsche neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr

Sprach- und Bildungsgeschichte übertragen. gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung

Die Strassburger Wissenschaftl. Gesellschaft in Heidel-
von O R. Keisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle

1 ^ „ i.ii. 1 Ti r J2 r^ • i-'i -rv TT wird die ßedaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine
barg wählte den Professor der Ger-mamstlk Dr. Hans Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.
JN aumann in Jena zum ord. Mitglied. An 0. K. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonder-

Der frühere ord. Professor der germanischen Philologie abzüge zu richten

Preis für dreigespalteue Petitzeile
| T^£if»Q f»-i O/*ViO \ TI 'Zöl O'ÖTI Beilagegebühren nach Umfang

W Pfennige-. AJl V\Jl CLl löi^llty XXllZiUi^ t;ll» M. 24.-, 30.- u. 36.-.

'__ VERLAG VON O. R. REISLAND IN LEIPZIG. <>

Provenzalische Clii'estomathie
mit Abriß der Formenlehre und Glossar.

Von Carl Appel.

Fünfte, verbesserte Auflage. 1919. 24 Bogen Lex.-S». M. 21.60, gebunden M. 32.—.

Provenzalische Lautlehre.
Von Carl Appel.

Mit einer Karte. 1918. 9'/2 Bogen gr.-8». M. 11.—, gebunden M. 18.—.

Handbuch der praktischen Pädagogik
für höhere Lehranstalten.

Von Dr. Herinau Schiller,
"fil. Geh. Oberschulrat und UniversitiUsprofessor a. B.

Vierte, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 1904. 48 Bogen gr.-S". M. 26.40. ireliundeii M. 46.4U.

Lehrbuch der Geschichte der Pädagogik
für Studierende und junge Lehrer.

Von Dr. Herinau Schiller,
weil. Geh. Obersehulrat und Univer.sitiitsproffssor a. 1).

Vierte Auflage. 1904. 30 Bogen gr.-S». M. 17.60. gebunden M. 36.- .

Wenu der Bezug: d«r<li üvn Sortiiiientsbuchliandel uuniö^'licli oder schwierig ist, liefere ich direkt per Post franko
zum Ladenpreise.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neum ann in Heidelberg. — Druck der Piererschen Hofbuchdruckerei in Alteubure. S.-A.

Ausg'eg'eben im März 1921.

J
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Szadrowsky, Nomina ageutis des Schweizer-
de utscheu in ihrer Redeutungsentfaltung
(Behaghel).

Siichier, Chr. Ph. Hoester. Ein deutscher
kaiserlieh gekrünter Dichter des 18. Jhs.
(Streuber).

Wiegand, Adolf-Frey-Buch (Wecket,
Frey, Schweizer Dichter (Frankel).
Kalbeck, Faul Heyse und Gottfried Keiler im

Briefwechsel (Körner).
Koenen, S'erklarend Handwoordenhoek der

Xederlandsche Taal (Lion).

F-jurknian, -Studien über die Eigennamen im
Beowtilf (Bi nz).

Mutschmann, Der andere Milton (Fischer).
Miitschmann, Milton und das Licht. Die Ge-

schichte einer Seelenerkrankung (Fischer).

Wahlgren, Etüde sur les actions analogiques
reciproques du parfait et-du participe passe
dans les langues romanes (Spitzer).

Schultz-Gora, Zwei altfranz. Dichtungen.
4. Aufl. (Lerch).

Vi s ing , Deux poemes de Hicholas Bozen
(Hilka).

Eckhardt, Remy Belleau. Sa vie — sa
„Bergerie- (Glaser).

Croce, La letteratura della nuova Italia

(Voss ler).

Barnils, Fossils de la llengua (Spitzer).
V. Wartburg, Zur Stellung der Bergeller

Mundart zwischen dem Rätischen und dem
Lombardischen (Wagner).

Bi bii eg rap hie.
Literarische Mitteilungen.
Personalnachrichten.
Dorsch, Notiz.
Spitzer, Nachtrag.

i

Manfred Szadrowsky, Nomina agentis desSchweizer-
deutschen in ihrer Bedeutungsentfaltung. [Beiträge zur

schweizerdeutschen Grammatik XII.] Frauenfeld. 1918.

170 S. 8 Fr.

Szadrowsky legt uns eine hervorragend tüchtige,

ungemein anziehende und lehrreiche Arbeit vor. Fussend
auf dem unerschöjjflichen Stoff des schweizerischen

Idiotikons, beti'achtet er die Nomina agentis auf -er

und auf -/ sowie die Bildungen mit dem germ.

M,-Suftix. Wenn S. diese der geschichtlichen Folge

der Bildungen nicht entsprechende Anordnung gewählt

hat, so geschah es wohl deshalb, weU die älteste

Gruppe der M-Bildungen bei der verhältnismässig ge-

ringen Zahl ihrer Vertreter nicht die günstige Gelegen-

heit bot, zunächst einmal den ganzen Reichtum der

.sprachlichen Möglichkeiten auszubreiten. Eine Schluss-

betrachtung zeigt, dass auch die Bildungen auf -il und
-mg ähnliche Bedeutungsreihen zeigen wie die von ihm
eingehend behandelten Bildungssüben. Auffallend mag
man es finden, dass nicht auch die jüngsten Büdangen
auf -mann, wie Bettelmann, Bittmann. F/scJntiann,

Fuhrmann, G'hilfmann, Karpfenmann, Chaufmann,
Schwäizmann, Zündmännli , eine auafühi-lichere Er-

örterung erfahren haben, als sie in der Anm. S. 12 ge-

geben ist; ob man für die Schweiz von einer „starken

Konkurrenz" dieser Bildungen gegenüber denen auf -er

sprechen kann, ist mir freilich zweifelhaft.

Das Merkwürdigste, was sich aus der Darstellung

Sz.'s ergibt, ist der fast vollkommene Parallelismus, den
die di'ei Bildungsweisen zeigen. Die meisten Veräste-
lungen der Bedeutung treten bei allen dreien auf, trotz der
so verschiedenen Herkunft der Bildungsmittel. Aus dieser

grundsätzlichen Uebereinstimmung hebt sich jedoch das

Suffix -/ hei-aus durch seine besondere Gefühlsbetonung.
Die Bildungen damit gehen aus von Verben, die etwas

Unangenehmes bezeichnen, etwas Verächtliches, Lächer-

liches, Herabsetzendes ; das Suffix hat euphemistischen

Charakter, setzt an die Stelle des Tadels, des Hohns

den gelinden Vorwurf, den leichteren Spott. Dieser

Gedanke wird im einzelnen geistreich durchgeführt.

Mir scheint, dass mau den Begriff der Bildungsweise

noch genauer trifft und ungezwungener die einzelnen

Vertretungen ableiten kann, wenn man sagt, dass diese

Bildungen dem persönlichen Verhältnis des Subjekts

zu den Vorgängen und ihren Trägern Ausdruck ver-

leihen. Und ich meine, dass das am besten sich er-

klärt, wenn man den Ursprung der ganzen Weise in

den Koseformen sieht. S. lässt es unentschieden, ob

die Bedeutung des Suffixes von den Verkleinerungen

oder von der Koseform ausgeht. Trotzdem behauptet

er mit grosser Bestimmtheit (S. 88), dass die Bil-

dungen auf -/' ursprünglich Neutra gewesen seien und

das männliche Geschlecht unter dem Einfluss des

Grundworts erhalten hätten : ätti = attia = atto- Es

wäre aber doch ebensogut möglich , dass ätti un-

mittelbar nach Formen wie lluodi, üoli gebildet %väre,

deren -/ bereits ahd. auftritt.

Sehr hübsch ist die Ableitung der Bedeutung bei

den Bildungen auf -er, die psychische und physische

Affektionen, die Vorgänge und Tätigkeiten bezeichnen.

S. führt den Gedanken durch, dass der Vorgang sich

zu einem Etwas verdichte, das den Vorgang vollzieht,

also etwa die Krankheit nach dem Dämon benannt sei.

der sie erzeuge, der Jodler nach dem jodelnden Wesen,

das in den Felswänden die Erscheinung des jodelnden

Echos hervorruft.

S. 124 hebt S. die Tatsache hervor, dass im

1 Ahd. die ^-Bildungen namentüch in Zusammenbildungen

erscheinen: siginemo , nalikumo; sind hier nemo,

hcmo eigentlich alte Nominative des Part. Praes. =
11
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v6fj,u)v, ßaivojv, so dass einfache Zusamraemückuug \'oi"-

läge ?

Zur Literatur S. 2 wäre die ausführliche Dar-

stellung in meiner „deutschen Sprache" zu nennen ge-

wesen ; auch mein Aufsatz : zur Bildungssilbe -er, in

Kluges Zeitschrift I, 63 ist S. entgangen, sonst würde

er seine Anm. auf S. 6 wohl anders gestaltet haben.

S. 13 fehlt die Bezugnahme auf Teruers Giessener

Dissertation über die Sprache des Sprüchworts.

Giessen. 0. Behaghel.

Wolfram Suchier, Dr. Christoph Philipp Hoester.
Ein deutscher kaiserlich gekrönter Dichter des 18. .Jahr-

hunderts. Borna-Leipzigr R. Noske. 1918. UÜ S. 8".

Von dem gleichen Verfasser ist im gleichen Verlag

schon einige Zeit vorher eine ähnliche Untersuchung i

erschienen: „Hofgerichtsrat Dr. jur. Johann
Dani el ßey s er (1640—1712) als lateinischer
Dichter". S. teilt darin mehrere Gedichte des

neulateinischen Lyrikers aus Marburg mit ; vor allem

aber gibt er mit dieser Schrift einen wertvollen Beitrag

zur Kenntnis der akademischen Gelegenheitspoesie in

Deutschland. Diese lateinischen Glückwunschgedichte,

Lobeshymnen u. dgl. sind eine noch viel zu wenig be-

achtete Fundgrube ftti- die literatur- und familien-

geschichtliche Forschung. Auch in den französischen

und englischen Grammatiken des 16. und 17. Jahr-

hunderts ftndet sich eine Fülle von Material dieser

Art, das noch der Bearbeitung harrt.

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit

Leben, Charakter und Schaffen eines deutschen Dichters,

den die literarhistorische Forschung bis jetzt fast ganz

übersehen hat. Uebrigens hat Hoester sich auch
— allerdings mit wenig Glück — in lateinischen

Versen versucht
;
gedruckt wurden sie freilich wohl

nie. In seinen deutschen Gedichten verwendet er den
Alexandriner, ausserdem iambische, trochäische und

daktylische Masse, aber keine antiken oder romanischen

Strophenformen.

Ausser den Bemerkungen über den äusseren Werde-
gang Hoesters und die Metrik seiner Verse ist be-

sonders der dritte Teil der Untersuchung beachtens-

wert, der eine genauere Betrachtung der Gedichte,

ihres Inhaltes , ihrer Sprache und ihrer Beziehungen
zum Leben des Dichters bietet und zahlreiche Proben
enthält. Hoesters Gedichte sind oft frisch empfunden,
andere platt und abgeschmackt. Johann Christian

Günther war sein — freilich unerreichtes — Vorbild.

Wenn er auch — ganz und gar Epigone — über den
wenig eigenartigen Geschmack seiner Zeit sich kaum zu

erheben vermochte und schliesslich in der Mode])oesie

Gottscheds und des Göttinger Kreises versank , so

gebührt ihm doch ein bescheidenes Plätzchen unter

den nationalen Odendichtern Deutschlands. Hat ihn

doch kein Geringerer als Albrecht von Haller zum
kaiserlich gekrönten Dichter ernannt.

Darmstadt. Albert Streuber.

Adolf Frey-Buch. Hrsg. von Carl Friedrich
Wiegand. Zürich und Leipzig, Grethlein ^ Co. 414 S.

Fr. 8.

Freunde und Schüler haben sich hier vereint, um

Adolf Frey zu seinem 65. Geburtstage zu huldigen —
nun hat der Tod , den er schaudernd in der Vision

eines Gedichtes erblickte, auch ihn gefällt, und der

Band ist zu einem Gedächtnisbuch geworden. Das
Bild einer reichen Persönlichkeit wird vor uns lebendig.

Schwere Schatten lagen über Freys Jugend gebreitet,

aber in rastlosem Kampfe rang er den Dämon nieder.

Des Vaters Seele siegte über das von der Mutter er-

erbte dunkle Lebensgefühl; .,ich bleibe im Licht",

schrieb er damals. Er war Künstler und Gelehi-ter

zugleich
;

ja die Schicksalsfi'age : Maler oder Dichter
trat auch an ihn heran. Seine literarhistorischen

Arbeiten, seine Künstlerbücher, nicht minder seine Dich-

tungen werden liebevoll gewürdigt. Auf die Wertung-
literarischer Werke übte er, der Freund Gottfried

Kellers und C. F. Mej-ers , durch Schrift und Lehre
tiefsten Einfluss aus. ,Durch Hunderte von Rezensionen,
die er vor seiner Berufung schrieb, und durch seine

Arbeit während einer zwanzigjährigen Hochschultätig-

keit', sagt C. F. Wiegand, ,sind seine ki-itischen Urteile

Massstäbe geworden-. Literaturgeschichte fasste er,

wie ihm Eduard Korrodi nachrühmt, als Geschichte
lebendiger Werte auf. Vom Kunstwerk di'ängte es

ihn immer wieder hin zum Wesen der Kunst überhaupt.

,Als ein Künstler hat Adolf Frey die Schüler gelehrt,

das Dichterische leidenschaftlicher zu lieben als das

Historische. Als ein Künstler hat er sie zur Ehr-
erbietung vor dem Wort erzogen, das die Zeichen der

Gnade trägt'. Mit der Persönlichkeit Freys tefasst

sich der erste Teil des Buches ; im zweiten kommen
Freunde und zeitgenössische Dichter der Schweiz zu

Worte; Poesie und Prosa bietet (mit einer Ausnahme)
auch der letzte Abschnitt, in dem ausschliesslich

Schüler des Meisters vertreten sind. Die einzelnen

Gaben nehmen wir auf in dem Sinne, in dem sie dar-

gebracht sind. Handschriftenproben und Bilder, auf

deren Wert für die Erkenntnis von Frej's Entwicklungs-

gang Wiegand in dem einleitenden Aufsatz hinweist,

zieren den Band. Den Abschluss bildet eine Zu-
sammenstellung von Freys Büchern ; auch ein Ver-

zeichnis seiner zahlreichen Aufsätze und Besprechungen
wäre uns willkommen gewesen.

Liegnitz. Helmut Wo cke.

Adolf Frey, Schweizer Dichter. -J., durchgesehene
.A-uflage. Leipzig, Quelle & Meyer. 1919. 167 S. (Jetzt)

M. -5.40. Nr. l'iö der Sammlung „Wissenschaft und
Bildung".

Mit dem Mitte Februar 1920 zu Beginn seines

66. Jahres erfolgten Tod Adolf Freys, des langjährigen

Inhabers des ordentlichen Lehrstuhls für neuere

deutsche Literatur an der Universität Zürich, schloss

ein Leben und Wirken ab, das nicht etwa nur amtlich,

wie es die LTeberlieferung vom Vorgänger Jakob

Bächtold und wohl auch ein stillschweigender Pflicht-

auftrag veranlassten, fachmässiger Pflege des Studiums

des neueren deutschschweizerischen Schrifttums ge-

widmet war. Und wie der am Alltag ur-wüchsige

Alemanne Bächtold, sobald er auf Poesie zu sprechen

kam, feinstes ästhetisches Gefühl offenbarte, so diente

Ad. Frey, schon vom Vater Jakob her, den er konter-

feite (knapp und unparteiisch auch im diesmaligen Zu-

sammenhang) und herausgab , dichterisch veranlagt.
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gern der Muse unmittelbar '. Endlich tat er, wenn auch
— darin soll kein Tadel für Frey liegen — an Um-
fang und Anlage weit hinter des philologisch und
Ijibliographisch strengereu Bächtold Grund- und Hand-
buch über die deutschsprachliche Literatur des teueru

Schweizer Heimatlandes und H. Schollenbergers aus-

gesponnene Uebersicht in der Neubearbeitung von

Goedekes „Grundriss" (s. Litbl. XLI, Sp. 70) tretend, nach
uiannigfacheu Einzelveröfifentlichunjren in einem sehmäch-
tigen Bändchen 1914 „einen Gang durch die deutsch-

schweizerische Literatur". Nicht abriss- oder führer-

uicässig , auch nicht irgendwie im ganzen oder gar im

einzelnen Vollständigkeit anstrebend , vielmehr halt-

machend bloss „vor dem Bedeutenden, vor den Er-

zeugnissen wirklicher Kunst oder doch xingewöhnlicher

Besabung''. Fasst er dafür ausdrücklich wesentlich

„unter den Gebildeten" noch lebendige oder jenen

noch zugängliche Dichter ins Auge, so könnte dieser

Massstab den überstarken Vorrang des 18. und gar

des 19. Jahrhunderts in seiner, ungeachtet aller feinen

Einzelzüge und auf Abrundung selbständiger Gestalten

gestimmten Zeichnung auf sogenannte Pragmatik ab-

zielenden Darstellung genug begründen. Aber jeder,

der Einblick genommen in Adolf Freys gesegnete Un-
ermüdlichkeit für das tiefe Verständnis des halben

Jahrhunderts 1840 bis 1&90 als „den reichen und
strahlenden Mittelraum, neben dem die früheren Epochen
zuweilen fast nur wie verdämmernde Vorhallen er-

scheinen", oder wer nur diese Auswahlgallerie .Schweizer

Dichter'' unter seinem Fingerzeig aufmerksam beschaut,

merkt bald den wahren inneren Beweggrund der hier

äusserlich zweifellos mannigfach geschichtlich unge-

rechten Stoffverteilung und des auffälligen Unterschiedes

in der aufgebrachten Herzenswärme. Auch abgesehen

von seinem germanistischen Urboden blieb da eben
Bächtold durchweg der objektive historische Abwäger,
während Frey den ästhetischen Geniesser und Emp-
finder nirgends verleugnen kann, wohl auch kaum will.

So betrifft nur wenig über ein Viertel die in ihrer

landschaftlichen Absonderlichkeit sogar zahh'eiehen Ge-
lehrten ungeläufige weite Spanne vom Waltharilied,

das doch wohl mehr wie ein bequemer Anfangs-

markstein führt , bis auf Albrecht von Haller. Aber
auch innerhalb dieser bekundet , nach den ihrer Be-
deutung gemäss gewürdigten Steinmar und Hadlaub
als Nachfahren der höfischen Glanzzeit — nebenbei

:

Konrad von fHohen)-Stoffeln, den im hiesigen Rahmen
leicht vermissbaren, sähe ich nach meinem Ausbilfs-

artikel in der AUg. Dtsch. Biogr. 36. 316 gern in der

Hand eines Landsmannes geborgen — aus dem gärenden
Uebergangsjahrhuudert ein einziges, meistens formell

dichterisch drittklassig, wenn nicht gar noch gering-

wertiger eingeschätztes seltsames Werk, Wittenweilers
..Ring", eindringlicheren Anteil des Kritikers. Dieser

ergänzt auch durch vergleichende Blicke in die Welt-
literatur (Rabelais, Cervantes, Bojardo) meine in dieser

Hinsicht bewusst sammlerische Charakteristik Allg.

Dtsch. Biogr. 43, 610. Wen nimmt in letzterem Be-
tracht beim voll begründungsfähigen einheimischen Lob-
redner des neuestzeitlichen Grossmeisters der Kern-
satz über Wittenweiler wunder, er wirke, wo er, das

Wirkliche mit dem Phantastischen verknüpfend, mächtig

zu steigern verstehe, wie ein verwilderter GottfriedKeller?

In diesem und C. F. Meyer, den ungeachtet der
dicken Schichten durchstöbernder Kleinuntersuchung des

jüngsten Menschenalters bei Fre}' doch vielfach in

neues Licht gerückten einsiedlerischen Dioskuren,

gipfelt ihm die Blüte, die der Schilderer miterlebte,

ohne sie abgeschlossen zu wähnen. Denn die noch
nicht Abgeschiedenen glaubt Frey „beschweigen zu
sollen", so gern er über einige gesprochen hätte.

Drum verdanken der Zufalls- und Wahlschweizer J. V.
Widmann und , spät erweckt , der mit allbekannten

historischen Stoffen nur unter den Augen Helvetias

durchgedrungene Dramatiker Arnold Ott den Sterbe-

jahren 1911 und 1010 ihre Aufnahme, die eben leider,

von anderen abgesehen , Carl Spitteler dem viel-

umstrittenen versagt blieb. Nicht an inzwischen ab-

gerufenen Köpfen ergänzt, meldete sich das 1914 hervor-

getretene Büchlein 1919 als zweite, durchgesehene Auf-

lage. Es darf beanspruchen, trotz der Abwesenheit
jeglichen Hinweises zu prüfendem oder forschendem
Eingehen, auch dem Literarhistoriker die Ausgangs-
punkte der Erkenntnis dieses in sich abgegi-enzten

Gebietes zu liefern. Denkt man neben Freys fach-

licher Art in dieser ja zunächst volkstümlich zu-

geschnittenen Gestaltenreihe etwa an Michael Bernays,

den lebhaften fernen Befürworter und Präger förder-

licher Fussnoten , als für philologischen Betrieb

klassischen Gegenpol , so sieht man doch ein : beide

Wege führen nach Rom, wofern nur der rechte Führer
da ist — eine Eigenschaft, die Frey, soweit er Aus-
kunft über Einzelheiten erteilen soll , freilich schon
eingangs ablehnt.

Ludwigshafen a. R. Ludwig Fränkel.

' Vgl. da.s aus Freundeskreisen stammende
Frey-Buch'- (Leipzig 1920, Grethlein & Co.

„Adolf

Paul Heyse und Gottfried Keller im Briefwechsel. Von
Max Kalbeck. Hamburg, Braunschweig, Berlin, Georg
Westermann. 1919. 8". M. 12; geb. M. Ib.

Mit diesem Buche vollendet sich ein Dreiblatt schöner
Dichterfreundschaft, das die Meister der deutschen Novelle,

ihr Werk noch übers Grab hinaus bereichernd und er-

gänzend, der Nachwelt darbringen ; der feinsinnigen Korre-
spondenz zwischen Keller und Storni . dem intimen Ge-
danken- und Sorgenaustausch zwischen Storm und Heyse.
ist, den Kreis schliessend, nun auch der menschlich kühlere,

an geistigem Gehalt minder reiche Briefwechsel zwischen
Heyse und Keller gefolgt. Im innigsten Zusammenhang
stehen diese drei Bücher, nicht nur wegen der persönlichen

Union der Autoren, sondern im gleichen Masse ob des

Umstandes. dass sie einander wechselseitig den besten

Kommentar abgeben, dass sie, einem dreiteiligen Spiegel

vergleichbar, das Bild der Briefschreiber, ihres Wesens und
ihrer Meinungen, von mehreren Seiten aufnehmen und
reflektieren. Der vergleichende Leser kann neben das

glatte en face-Porträt die schärferen Züge des Profils halten

und empfängt dergestalt eine riclitige Vorstellung des

wahren Gesichts. Nur grobe Leute werden da von 'ün-

aufriclitigkeit oder gar Falschheit reden wollen. Poeten
liaben diese Briefe geschrieben, Menschen sehr zarten und
darum auch sehr reizsamen Gemüts; und weil sie mit feinem

Herzen von der eigenen Empfmdlichkeit auf die Sensibilität

des Korrespondenten schliessen, lassen sie weise Vorsicht

walten in der Wahl ihrer Worte. Kollegen in Apoll tauschen

hier Urteile aus über ihre wechselseitigen Schöpfungen;

nimmt's wen wunder, da.ss sie- nicht allemal mit brutaler

Offenheit ihre wahre ]Meinung aussprechen, sondern gerade

im Falle fehlender Begeisterung auf sanfteste Formen be-

dacht sind? Storm, als der naivste unter den dreien,

spricht noch am ehesten unverhüllten Tadel aus, aber er

muss seine Taktlosigkeit dann auch bUssen : Heyse verliert

sofort die Geduld, antwortet mit peinlicher Gereiztheit;
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Keller bricht, da ihm der Husumer seine Gedichte und
seinen Altersroman schlecht macht, brüsk den Schrift-

verkehr ab. Er ist in solcher Hinsicht sehr feinfühlig: nie

hört Storm, nie Heyse ein wirklich lierbes Wort von ihm;
höchstens versteckt er in einer dicken Tunke von allerlei

Spass einmal ein Stück Warnung oder gar Tadel. Hin-
gegen trägt auch er so wenig wie die beiden anderen
Scheu, mit seinem aufrichtigen Urteil zurückzuhalten, wenn
sich Gelegenheit ergibt, über den einen Freund zum zweiten
sich zu äussern. Dabei müssen Ehrlichkeit und Wohl-
wollen miteinander gar nicht im Kampfe liegen : Storm
tadelt Heyse gegenüber recht abfällig die ..Zürcher Novellen"
wie den ,",Martin Salander", aber daneben hat er doch .auch

des Rühmlichen gar viel zu sagen ; Heyse. der an Gut-
mütigkeit und Herzlichkeit es den beiden anderen zuvortut,

bleibt auch hinterrücks der Sanfteste, bringt seine Ein-
wände gegen Storm mit dem Lächeln der Liebe vor, und
wenn er auch an der Dichtung des aufrichtig bewunderten
Schweizers einmal etwas auszusetzen hat, so zieht er doch
zugleich den Hut ab vor „diesem einzigen, wunder-
samen, grilligen, erhabenen, echten und inkommensurablen
Menschen" (der Briefwechsel zwischen P. Hevse und
Th. Storm. Hrsg. von G. J. Plotke, München l'917'1918.

II, S. litt). Kelle'i- selbst, durch Storms Schulmeisterei ver-

ärgert, redet allerdings recht unwirsch über diesen Freund,
aber ihn lässt er ja auch unmittelbar seine Misslaune
merken; und was ihm an Heyse nicht gefällt, das enthält
er Storm und anderen Leuten zwar keineswegs vor, aber
er setzt dann allemal selber eine Entschuldigung oder
wenigstens eine Liebeserklärung hinzu — ganz abgesehen
davon , dass er doch manchen Rosenkorb von Schei'zen,

auf dessen Grunde ein strenges Monitum lag, auch direkt

in die Luisenstrasse geschickt hat.

Storm und Keller haben sich bekanntlich niemals von
Angesicht geschaut; und menschlich standen der kinder-

reiche holstische Spiessbürger und der hagestolze Zürcher
, Weinbeisser und Wirtshausläufer einander recht fei-n. Paul
Heyse, in allen Sätteln gerecht . war als Hausvater dem
einen, als burschikoser Weltfahrer, als Freund lauter Ge-
selligkeit dem anderen verwandt; und konnte schon darum
wärmere Beziehungen zu diesen Freunden unterhalten,
weil ihm seine vielen Reisen auch die notwendige per-

sönliche Berührung mit ihnen ermöglichten. Besonders
mit Keller war er recht oft beisammen, und das hat ihrer

Freundschaft wenigstens eine ausser liehe Innigkeit ge-
geben, wie sie jener (von Jugendgenossen abgesehen) sonst
niemandem entgegengebracht hat.

Aber war sie mehr als äusserlich? Hat Keller den
jüngeren Freund als Menschen und Dichter sich gleich er-

achtet, ihm sein schweigsames Herz aufgeschlossen, hat er

Heyses Kameradschaft als Erlebnis gewertet V — Der
Briefwechsel mOsste viel wärmer und an Gehalt unver-
gleichlich reicher sein, wenn diese Frage zu bejahen wäre:
der Herausgebei-, der sie in ihrer ganzen Tiefe nicht

erfasst hat, glaubt es dennoch tun zu dürfen. Er wirft

(S. o) — wie vor ihm schon Plotke (I, S. 130) — Kellers
Biographen Ermatinger vor, dessen innige Beziehvmg zu
diesem seinem „nächsten Freunde" peinlich verkannt, „das
herzliche, reine, von kleinen Störungen kaum vorüber-
gehend getrübte oder verschobene Freundschaftsverhältnis,
.soweit es überhaupt aus dem verdunkelten Tatbestande auf-

taucht, mit einer an Missgunst streifenden Kälte behandelt"
zu haben. Ist dieser Vorwurf berechtigt? Dass Keller die

Freundschaft, die ihn mit Heyse verband, hochgeschätzt
hat, dass die Herzlichkeit derselben mit den Jahren immer
inniger ward . betont Ermatinger selber ausdrücklich
(G. Kellers Leben, Briefe und Tagebücher, Stuttgart und Berlin
löl-^'Ulie, 1, S. .538). Freilich, er unterschlägt auch die Wahr-
heit nicht, dass der Zürcher Dichter dem Münchener Ge-
nossen nicht kritiklos gegenüber.stand, an seiner über-
mässigen Fruchtbarkeit Anstoss nahm und sich mehr von
dem geist- und gemütvollen Menschen, seiner charakter-
tüchtigen und liebenswürdigen Persönlichkeit angezogen
fühlte als von dem Genie des Poeten; und ebensowenig
verschweigt Ermatinger. dass Keller nicht zuletzt des
Freundes Einfluss in Literatenkreisen und beim ton-

angebenden Publikum, des geschäftstüchtigen Kollegen
Rat und Hilfe z>i einträglicher Terwcrtung der eigenen
Schriftstellerei zu schätzen und zu nutzen wusste.

Beweis wie Gegenbeweis kann natürlich am aller-

wenigsten aus dorn Briefwechsel selbst erbracht werden.

Es ist nur selbstverständlich, dass Keller dem uneigen-
nützigen Freunde, dem er sehr viel — wachsenden Riuim,
den Ehrentitel eines ..Shakespeare der Novelle", einen viel-

begehrten Orden und einen zahlungskräftigen und -willigen
Verleger — zu danken hatte, mit gebührender Ergebenheit
begegnet und sich wohl hütet, ihm je ein kränkendes Wort
zu geben. Dass man in imd zwischen seinen Zeilen dennoch
allerlei nicht findet, was man in freundschaftlichen Briefen
suchen darf, fällt (es wird noch darüber zu reden sein)

immerhin auf, ist auch dem Herausgeber aufgefallen, der
in den Anmerkungen seiner Verwunderung darüber nicht
selten unwilligen Ausdruck leiht. Will man klar sehen,
wie es in Tat und Wahrheit um Kellers Verhältnis zu
Heyse bestellt ist, so gilt es, seine zu andern Korrespondenten
getanen Aeusserungen über diesen Freund zu versammeln.

Die älteste uns erhaltene fällt drei Jahre vor die per-

sönliche Bekanntschaft der beiden (an Hettner, 26. Juni
1854). Keller lobt die neuesten Arbeiten des in Italien

Weilenden: Heyse stecke darin zwar „ganz in strikter

Goethetuerei, ohne das, was seither geschah in der Welt,
bemerken zu wollen ; aber der Mensch ist ja noch ganz
jung; möchten doch alle, welche ihm die Zukunft ab-

sprechen, sich erinnern, was sie eigentlich in jenem Alter

gemacht und nachgeahmt haben: höchstens war es

Heine statt Goethe. Und dann, wer so nachahmen kann
und eine solche Sprache führt . wird gewiss einmal etwas
Tüchtiges aiifstellen , wenn die Rinde fällt. Wenn der

arme Hevse nur bald aus der unglücklichen Konstellation
zwischen'den beiden Süsswasserfischen Kugler und Geibel .

.

herauskommt'." Aehnlich äussert sich Keller im gleichen

Jahre zu Freiligrath (Ermatinger H, S. 3.58). Zu Sommers-
beginn 1857 lernen sich die beiden Dichter, durch J. Burck-
hardts Vermittlung, in Zürich kennen. Keller ist von der

neuen Bekaimtschaft ganz entzückt. .,Paul Heyse war
gestern einen Tag hier und ist ein allerliebstes Kerlchen",

schreibt er am 4. Juli an Lina Duncker; „wir waren sehr

gemütlich." ' Indes bleibt dies erste Zusammentreffen ohne
weitere Folgen, als welche sich erst an ein zweites, dies-

mal (Herbst" 1872) in München erfolgtes und dortselbst im
Oktober 1876 wiederholtes Begegnen knüpfen. Und
wiederum strömt Keller in gleichzeitigen Briefen dieselbe

Empfindung aus: da ist immerfort die Rede von dem
„liebenswürdigen und guten P. H.", von seiner „schönen
und liebenswürdigen Erscheinung", von dem „anmutvollen
Dasein dieses seltenen Menschen", der „lebt, wohnt und
ist so schön mit den Seinigen in seinem Hause" und, last

not least, von seiner „schönen und feinen Frau" (Ermatinger
III, S. .50, 134, 185, 201, 320 u. ö.). Keine Frage: Keller

liebte diesen von Mutter Natur und Dame Fortuna so ver-

schwenderisch ausgestatteten Menschen, freut sich seines

harmonischen Wesens, seiner herzlichen Gemütsart, findet

ihn ungemein sympathisch; das .schicklichste Wort zu ge-

brauchen: er hat ihn gern.

Anders jedoch als den Menschen, sieht er den Dichter
Paul Hevse an. Denn jene hoffnungsvolle Ueberzeugung
von ertüchtigendem Entwicklungsgang, die Keller so früh zu

Hettner ausgesprochen hatte, bestätigt sich nicht voll. Zwar
anerkennt er (an Ludmilla Assing, 1. Juli 18-58) ohne Ein-

schränkung den Wert von Paul Heyst-s ersten Novellen-

sammlungen, aber die Hast, mit der jener ein Buch nach
dem anderen herausschleudert, stimmt ihn bald bedenklich.

Schon im Jahre 1872. unmittelbar nach dem die Freund-
schaft stärkenden Münchener Besuch, lässt er sich L. Assing
gegenüber verlauten (24. Oktober), dass der gute Paul „ein

bischen zu viel schreibt".- Das Uebermass von geistiger

Arbeit, das Hej'se in der Tat sich zugemutet hatte, zeitigt

Ende der siebziger Jahre ein böses Nervenleiden : die Briefe,

die der kranke Dichter in jenen .lahren an Keller und Storm
schreibt, sind voll von Klagen über die physischen, mehr
noch über die psychischen Leiden seines Siechtums, da das

Gebot der Aerzte' ihn. den Schaffensfrohen, zur Untätigkeit

verdamme. Wie erstaunt aber muss Keller sein, wenn
trotz solcher Leiden und Klagen des Freundes Produktion

' Davon liegt ein indirekter Reflex auch in gleich

zeitigen Briefen Burckhardts an Heyse und Franz Kugler
(vgl. Briefwechsel von J. Burckhardt und P. Hevse, hrsg.

von E. Petzet, München 191G, S. 41. 170).

- Keller legt dies Urteil zwar in anderer Leute Mund,
aber wär's nicht auch seine Meinung gewesen, so hätte er

doch wohl den Konjunktiv gebraucht.
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keineswegs stillesteht, sondern im gewohnten Eiltempo
weiterläuft. Er kommt sich dabei ein wenig genarrt vor
lind macht seinem Unbehagen in allerhand ironischen
Aeusserungen Luft. So schreibt er z. B. an Julius Roden-
berg (81. 'Mai 1878): „wenn er (P. H.) versichert, er könne
nichts vornehmen und arbeiten, so kommen in der Regel
gleich nachher auf verschiedenen Punkten Zeichen seines

Eleisses zum Vorschein. Aber wir können allerdings nicht
beurteilen, was er hervorbringen würde, wenn er sich froh

und gesund fühlte." Und deutlicher noch eine gleichzeitige

Aeusserung zu Storm (Vi. August 1878): „Meister Paulus
macht so viel hübsche Verse bei allem Nervenleiden, das
ihn drückt, dass ich anfange, mein blutiges Mitleid etwas
im Zaume zu halten." Aber auch in Briefen an Hevse
selbst lässt Keller oft genug die gleiche Stimmung durch-
scheinen, spricht sie schliesslich gar mit offenen Worten
aus: ,,Du hast", schreibt er dem Freunde am lU. August
1882 (Kalbeck S. 298), „Deine Aerzte und Freunde schön
bemogelt, da Du offenbar die ganze Zeit, wo Du ruhen
solltest, produziert hast, Dramen, Novellen und weiss Gott
was! Nun kannst du wieder nach dem Wolfe rufen, es

wird niemand Mitleid fühlen als ich, der ich die Grösse
der Arbeitsleidenschaft aus dem Gegensatz, der Majestät
der Faulheit', kenne und zu ermessen weiss, wie die Höhe
eines Berges aus dem Abgrunde." — Mit einem Wort: so
sympathi.soh Keller den Menschen Heyse findet . so un-
sympathisch ist ihm sein vielgeschäftiges Literatentuni.

In gar nicht misszuvei'stehender W^eise spricht der Brief

an Storm vom 20. Dezember 1879 das aus: „Paul Heyses
Zustand ist mir rätselhaft; er hat in ungefähr Jahresfrist,

einen Band der schönsten Verse gemacht, und doch soll er
fortwährend krank sein. Vielleicht bringt eben das an-

gegriffene Nervenwesen eine solche selbstmörderische
Fähigkeitssteigerung mit sich . . . Spass beiseite, glaub' ich

fast, es räche sich, dass Heyse seit bald dreissig .Jahren
dichterisch tätig ist, ohne ein einziges Jahr Ableitung oder
Abwechslung durch Amt, Lehrtätigkeit oder irgendeine
andere profane Arbeitsweise genossen zu haben. Ein Mann
wie er, der wirklich zu konsumieren hat, wird und muss
hierbei selbst mitkonsumiert werden ; es ist nicht wie bei

einem Drehorgelmann. Aber man darf ihm nichts sagen;
es ist zu spät; er muss sich trotz alledem erholen oder
aufbrauchen. Auch Tieck und Gutzkow ist diese Lebensart
nicht gut bekommen, ohne dass ich übrigens unsern idealen
Paulus mit solchen literarischen Erzpraktikern vergleichen
will." Es ist erstaunlich, dass Heyse .gerade zur ^deichen
Zeit selber diesen .Schaden empfindet; Storm gegenüber
beklagt er (am 15. Januar 1880; Plotke L S. 185) die Nach-
teile der Berufslosigkeit, eingesteliend^ „dass das be-
neidenswerteste Geschenk der Götter, die unumschränkte
Selbstherrlichkeit, eine geheime Tücke in sich birgt."

Nun könnte einer missbilligend Keller der Hinter-
hältigkeit zeihen und von der schuldigen Freundespflicht
reden, die solche Mahnung und Warnung unmittelbar
zu erteilen erfordere. Aber der kluge Gottfried kannte
seinen lieben Paul zu gut, um nicht die Unnützlichkeit
derartiger Schritte von vornherein einzusehen : „denn er
versteht im Punkte seines Fleisses keinen Spass" -, schreibt
er darüber an Storm (21. September 1888), dem ähnliche
Versuche ehedem recht schlecht bekommen waren ^. Ander-
seits aber war Keller zu ehrlich, als dass er nicht doch
bisweilen auch Heyse selbst mit dem Zaunpfahl sanft zu-
gewinkt hätte. Da redet er etwa einmal mit zweifellos
absichtlichem Bezug von seinem „unliterarischen Wohn-
ort": „Nämlich unliterarisch sind die Bürgersleute, mit
denen ich verkehre; sonst wächst hier ein wildes Literaten-
tum heran, schöner als irgendwo, nur geht man nicht mit
um" (S.April 1881; Kalbeok S. 210). Und wenn man neben
die folgende scharfe Aeusserung (an Storm, November 1884):

' Vgl. hierzu die interessante Briefstelle bei Ermatinger
III, S. 118.

- Dafür bietet auch unser Briefwechsel ein höchst
bezeichnendes Beispiel. Heyse erfährt, dass .sich der von
ihm hochgeschätzte Wilhelm Scherer über eine seiner
jüngsten Arbeiten etwas kritisch geäu.ssert hat; da wird
er sofort „irre an dem klaren Auge dieses sonst so fein
und gesund gearteten Mannes" (S. J-i^"»).

•' Vgl. meine Anzeige des „Briefwechsels zwischen
P. Heyse und Th. Storm" in der „Oesterreichischen Rund-
schau" LX, S. 91 f.

„Dass Paulus mit dem Erzählen in Prosa wirklich ab-
geschlossen zu haben glaubt', ist mir begreiflich, da er
sich in dieser Produktion etwas überarbeitet hat. Man
kann wohl hundert Novellen machen vom Umfang der-
jenigen der alten Italiener, aber nicht hundert kleine
Romane mit ausgeführter Ausmalung": wenn man daneben
die so tmschuldig klingende allgemeine Bemerkung aus
einem ungefähr gleichzeitigen Briefe an Heyse (7. Sep-
tember 1884; Kalbeck S. 88i) hält: „Mich beschleicht schon,
seit einiger Zeit das Gefühl, dass die Novelliererei zu einer
allgemeinen Nivelliererei geworden sei, einer Sintflut, in der
herumzuplätschern kein Vergnügen und bald auch keine
Ehre mehr sei" — wenn man diese beiden Briefstellen
nebeneinander hält, tut sich erst das rechte Verständnis
auf. Und ebenso unerfreulich wie die Vielschreiberei des
Erzählers Heyse mutet Keller das immer nur um den
äussercnBühnenerfolgbesorgtenervöse Gehaben des Drama-
tikers an ; ..ich wundere mich ein wenig," heis.st es in einem
Briefe an Storm (26. März 1884), „dass er nicht genug
Philosophie zu besitzen scheint, um die Dramen rüstig fort

zu schreiben und sie dann ruhig laufen zu lassen, wohin
sie wollen". Als Kunstwerke imponiert haben ihm Heyses
Dramen ja niemals (vgl. Ermaticger II, S. 492; III,

S. 275 u. ö.).

So heftige Einwände gegen die literarische Erscheinung
und Leistung des Münchener Freundes lässt Keller indes

nuT im engvertrauten Kreise verlauten. Nach aussen hin
bezieht er neben jenem stets ilie Verteidigerstellung. Er,

der die Vielgeschäftigkeit des lieben Kameraden so übel
empfand, schreibt dennoch an den fernerstehenden Kritiker
Siegmund Schott: „Ihre Apologie Paul Heyses bezüglich

.seiner Frvichtbarkeit und seines gesegneten Eleisses ist nur
gerecht und verdienstlich, so sehr er uns auch immer aufs

neue überrascht, wie z. B. mit den letzten zwei Novellen,
die er ausfliegen liess, unmittelbar nachdem er geschworen,
er werde keine mehr schreiben" (Ermatinger III, S. 495).

Man ersieht aus dem Nachsatz, wie schwer es dem Brief-

schreiber fällt, seine wahre Meinung zu verschweigen. '

Aber die Gefühle der Freundschaft wie der Liebe er-

fliessen ja nicht unbedingt, erfliessen nicht immer aus der

Ueberzeugung oder doch aus dem Glauben der Unüber-
trefflichkeit des Umworbenen ; die Tatsache, dass Keller

die menschlichen, mehr noch die künstlerischen Schwächen
Paul Heyses voll durchschaut hat, wäre an sich noch kein

Beweis gegen die von Kalbeck behauptete tiefe Herzlich-

keit ihrer Freundschaft; es gilt zu prüfen, ob sie in dem
Briefwechsel selbst wirklich atmet.

Hundertundvier Briefe legt Kalbeck vor": vierund-

fünfzig aus Kellers, fünfzig aus Heyses Feder; jener er-

öffnet die Korrespondenz am 3. November 18.59, dieser be-

sohliesst sie am 24. November 1889. Im Gedenken der fröh-

lichen Kneiperei des 8. Juli 1857, die mit freundschaftlichen

Küssen geendet hatte (vgl. Ermatinger I, S. 588), widmet
Heyse dem von Anbeginn bewunderten Züricher Kollegen
seine dritte, 18.59 erschienene Novellensammlung: mit
Kellers Dank setzt der Briefwechsel ein. Drei folgende

Episteln — kurze Empfehlungsschreiben nach München
Reisender — erfordern und erhalten keine Antwort. Heyses
erster Brief, vom 9. April 1864, erbittet einen Beitrag für

H. Kurz' Volkskalender. Von einem innigen Verhältnis

ist noch nicht die Rede; nimmt sich doch Meister Paul,

da er auf der Hochzeitsreise im Jahre 1867 durch Zürich

kommt und dort sogar übernachtet, nicht einmal die Zeit,

das Handwerk zu grüssen. Und zwei Jahre später macht
er's genau so, verschweigt allerdings klüglich diese Tat-

sache, die Keller indes zufällig von anderer Seite erfährt

(g. 74). _ Mit neuerlicher Bitte stellt sich Heyse am 10. Juli

1869 ein: er holt Rat ein für das Lokalkolorit einer in

Bern spielenden Novelle. Und abermals ist's ein Anliegen,

das ihm am 4. Juni 1870 die Feder in die Hand drückt:

er schmeichelt Keller die Erlaubnis ab, ,,Romeo und Julia

' Heyse erklärte sich damals entschlossen, seine Kräfte

in Hinkunft ganz dem Theater zu widmen.
- Leider wird nicht bemerkt, welche Stücke wirkliche

Briefe, welche bloss Postkarten sind. — Die Druckeinrichtung

folgt dem, nicht durchaus nach.ihmenswerten. Vorgang
Plotkes, hinter jedes Schreiben unmittelbar die erklärenden

Anmerkungen zu setzen, was neben manchem Vorteil doch

auch erhebliche Nachteile hat. — Lob und Dank verdient

das sorgfältig ausgearbeitete Register.
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auf dem Dorfs" in seinem mit H. Kurz herausgegebenen
„Novellenschatz" nachdrucken zu dürfen. Im übrigen be-

schränkt er sich darauf, von jedem seiner neuen Bücher
ein Exemplar nach Zürich zu spendieren, und das ergibt

allerdings recht zahlreiche Postsendungen.
Intimer wird das Verhältnis in den siebziger Jahren,

Eingeleitet durch Heyses Schreiben vom 2-5. März 1872,

worin er in freudiger Bewunderung seinen Glückwunsch
zu den „Sieben Legenden" ausspricht: im Herbst des
gleichen Jahres kommt Keller, einen oft wiederholten
Entschluss durchführend, auf zehn Tage nach München
(vgl. Ermatinger III, S. 50) und spricht sich hier mit dem
Freunde gründlich aus. Danach aber stockt der Brief-

wechsel bis in den Herbst 187-5, alswanu Hej-se das
Schweigen mit der Mitteilung brictit , dass er den Freund
zu Mörikes Nachfolger im Maximilian-Orden vorgeschlagen
habe. Als republikanischer Beamter muss Keller die An-
nahme einer solchen Auszeichnung allerdings zunächst ver-

weigern ; nachdem er im folgenden Jahre das Staatsamt
verlassen, fielen diese Bedenken fort, und er wurde im
Dezember 1876 Mitglied des Ordens. Kurz zuvor, im
Oktober, hatte ein zweiter Besuch in München, bei welchem
sich Heyses Freundschaft rätlich mid tätlich bewährte
(vgl. Erniatinger III, S. U>6), zwischen den beiden wirkliche
Intimität begründet. Jetzt erst kommt der Briefwechsel
in eigentlichen Fluss, wird persönlich warm, vmd schon
führt auch der allzeit bruderschaftsfreudige Heyse resolut
und ohne viel Federlesens das vertrauliche Du ein (28. Mai
1878, Kalbeck S. 12::5: vgl. Heyses ähnliches Verfahren
fegenüber Storm bei Plotke I, 'S. 115). Der August 1878
ringt das Ehepaar Heyse auf der Durchreise in Zürich

für ein paar Stunden mit Keller zusammen ; zwei Jahre
später kommt es ebenda zu neuerliche!', sogar zweimaliger
Begegnung, indem Heyse auf der Hin- und fiückfahrt nach
und von Montreux die Limmatstadt passiert. Der Höhe-
punkt der Freundschaft ist erreicht: die folgenden Jahre
(1880/84) sind die schreibfleissigsten ; mindestens fünf Briefe
entfallen jetzt jährlich auf den einzelnen Korrespondenten.
Und das ist nur ein recht äusserliches Zeichen ihrer innigen
Verbundenheit. ..Wegen meines verspäteten Dankes für
Deinen guten Junibrief," schreibt Keller am 27 .Tuli 1881.

„will ich mich nicht lange entschuldigen; vielmehr möchte
ich die Aufmunterung ergehen lassen, dass wir uns ja kein
Gewissen daraus machen wollen, so lange und so fröhlich
zu schweigen, als es uns nicht anders gelingen mag, jeder-
zeit gegenseitig der treulichsten Gesinnung versichert"
(220 f.). Hinter solchem avifrichtig gemeinten Wort suche
man keinerlei versteckte Abwehr; mehren sich doch in

dem Briefwechsel jetzt die Zeugnisse für die herzlichste
Ge.sinnung vorzüglich auf Kellers Seite. Im Frühjahr 1884
fährt Heyse mit Familie über Zürich nach und von Italien,

ohne den Freund aufzusuchen, was mindestens auf dem
Kückwege nicht ganz untunlich gewesen wäre (S. 358, 865).

Keller indes nimmt diese Versäumnis nicht nur nicht
krumm, er bedauert vielmehr, zu spät dem Fahrplan einen
halbstündigen Zürcher Aufenthalt des von Heyse benützten
Zuges entnommen zu haben, da er andernfalls unweigerlich
zur Begrüssung auf dem Bahnhofe sich eingefunden hätte
(S. 369); und dass damit nicht bloss ein höflich-liebens-
würdiges Gerede gemacht ist, erweist die Tatsache, dass
Keller kurz zuvor, mit wörtlichem Anklang an unsere
Briefstelle, auch zu W. Petersen dieses Bedauern geäussert
hat (Ermatinger III, S. 469'. Der Herbst 1885 vereinigt die
Freunde, abermals in Zürich, zu letztem Begegnen. In wie
trüben Umständen Keller damals lebte , schildert Heyses
Brief an Storm: ,,Er war einsilbiger und unergiebiger als

sonst, obwohl es meiner Frau stets gelingt, ihn ein wenig
aufzuheitern" (Plotke II, S. 145). Wirklich vermögen auch
die dringendsten Einladungen Keller nicht mehr aus seinem
..klausnerischen Zustand" herauszureissen ; zu der äusseren
Unbehaglichkeit tritt verstärkend die innere Unzufrieden-
heit über das Misslingen seines AUcrswerks, des .,Martin
Salander", hinzu und macht ihn vollends zum Gries2;ram.
Unter solchen Stimmungen musste sein Verhältnis zu Üeyse,
der immerzu im Glücke seligster Häuslichkeit und rüstigsten
Schaffens strahlte, notwendig leiden: der Briefwechsel
kommt auf Kellers Seite zum Stillstand. Wenn ehedem
Heyse, in besclieidener Selbsterkenntnis sein Talent an dem
des Freundes messend, überschwenglich ausrufen konnte
(28. Mai 1878; S. 12:3): „Du hast alles, was mir fehlt.

Niemand betrachte ich mit wärmerem, froherem Neide, der

eins ist mit dem herzlichsten Gönnen, da alles Gute des
anderen auch uns zugute kommt" — so konnte Keller da-
mals noch mit gutmütigem, wenn auch etwas wehem
Scherz erwidern: „was mich betrifft, bist Du ein bisschen
ein Schmeichelkater mit nicht undeutlichen Krallen. Wenn
ich alles habe, v.as Dir fehlt, so braucht Dir bloss nichts
zu fehlen, und ich habe säuberlich gar nichts. Solche
Vexierbuketts kann jeder dem anderen unter der Nase
wegziehen" (9. Juni 1878; S. 12-5). Wenn er sich jetzt mit
dem in allen holden Freuden des Daseins schwelgenden
Freunde verglich . wie glücksvergessen musste er sich da
vorkommen! In einer ungemütlichen Wohnung hauste er
mit der mürrischen verbitterten Schwester, die ihm so
selten ein gutes Wort gibt, dass es ihm zum Unikum wird,
von ihr anlässlich eines üblen Sturzes, den er von der
Leiter tut , einen herzlichen Ausruf zu hören (S. 303).

Schwester Regula mag keine Dienstboten leiden (vgl.

Ermatinger III, S. 224. 287 u. ö.), und da die im Alter
Kränkelnde doch nicht alle Arbeit allein schaffen kann,
jnuss Keller des Morgens mit eigner Hand den Kaffee
machen. Und noch dies freudlose Dasein ist einer Steigerung
in peius fähig: die Schwester stirbt, und der vereinsamte
Greis steht nun völlig allein da. .letzt bewährt sich ihm
noch einmal Heyses Freundschaft; Kellers fast dreijähriges
Stillschweigen nicht weiter beachtend, sendet er ihm nach
empfangener Trauerbotschaft zwei Trost- und Beileidsbriefe

von lauterster Herzlichkeit (15. Oktober und 14. Dezember
1888). Von so viel guter Liebe wohlig angewärmt, greift

auch Keller wieder zur Feder und schreibt dem Freunde
noch einen Brief voll Ernst und Schwermut, wie man der-

gleichen in seiner Korrespondenz mit Heyse sonst nirgends
findet. Als dieser aber in seiner Antwort wieder den nur
mit der eigenen Produktion beschäftigten Literaten hervor-
kehrt, vei-liert Keller endgültig die Geduld und antwortet
nicht mehr.

Kellers Freundschaften haben allesamt mit Misstönen
geendet. Unter Blitz und Donner ward Bächtold ver-

abschiedet: Storms letzte Zuschriften blieben unerwidert,
weil der Unbeweibte die geschwätzigen Schilderungen
idyllischen Familienlebens mit Recht als taktlos empfand;
so musste es ihm nicht weniger ärgerlich sein, wenn nun
der vielgeschäftige Heyse iEm, dem arbeitsunfähig ge-

wordenen Greise, selbstgefällig die volle Werkstatt zeigte

und das nie ruhende Geräusch seines Hammers und Hobels
zu hören gab. Aber das trübe Ernte ist kein Urteil über
die Krsft einer Freundschaft in ihrer Maienblüte. Wie
stand es damit '.'

Es darf nicht übersehen werden, dass Keller zu hin-

gebender Freundschaft so wenig geschaffen war wie zur
Liebe. Er war einer von den ganz Einsamen, auf sich

Gestellten , in sich Ruhenden. Verächtlich schien schon
dem Jüngling, „wer nicht seine schönsten Träume in der
Einsamkeit träumt, wer nicht so weit gekommen ist. dass

er jede menschliche Gesellschaft, alle Zerstreuungen und
allen Umgang (Töj- faden Welt, ja sogar den Umgang mit
grossen Seelen und wirklich guten Gemütern entbehren
kann, wer sich nicht selbst genug, wer nicht die erste und
beste Unterhaltung in sich selbiät, in der Tiefe seines

eigenen Ichs findet" (Ermatinger II, S. 4 f., Juni 1837).

Keller war nicht der Mann, der einen Freund wünschte
und brauchte, um in dessen Busen all Freud und Leid aus-

zugiessen, was ihn bewegte: er war kein Liebhaber ver-

; traulicher Konfidenzen. So findet sich denn auch in dem
j
Briefwechsel mit Heyse nur ein einziges intimeres Be-

j

kenntnis; es wird veranlasst durch Storm-Heyses Ein-
sprüche gegen die .skurrile Kuhschwanzepisode des ,.Sinn-

gedichts". „Diese schöne Erfindung," schreibt Keller
(Kalbeck S. 2ii2), „die wahrscheinlich dem Büchlein Schaden
zufügt, gehört zu den Schnurren, die mir fast unwider-

I Stehlich aufstossen und wie unbewegliche erratische Blöcke
I in meinem Felde liegen bleiben ... Es existiert seit Ewig-
keit eine ungeschriebene Komödie in mir, wie eine endlose

j

Schraube (vulgo Melodie), deren derbe Szenen ad hoc sich

[

gebären und in meine fromme Märchenwelt hereinragen.

j

Bei allem Bewusstsein ihrer Ungehörigkeit ist es mir als-

dann, sobald sie unerwartet da sind, nicht mehr möglich,
sie zu tilgen. Ich glaube, wenn ich einmal das Monstrum
von Komödie wirklich hervorgebracht hätte, so wäre ich

von dem Uebel befreit." — Im übrigen sind die Briefe an
Heyse sehr arm an Aeu.sserungen . die das Material für

Keilers Psvchogramm vermehren. .Ja sogar aus der Werk-
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statt plaudert er verhältnismässig selten, im strikten Gegen-
satz zu seinem Partner, der nicht müde wird, von geplanten,
werdenden und vollendeten Schriften zu reden; so erfährt
man denn aus diesem Buche über Kellers Leben und Schaffen
nicht allzuviel Neues.

Immerhin sind hervorzuheben Jugenderinnerungen an
München (S. 131) und Berlin (S. 147), die Seufzer über die

mühevolle Umarbeitung des „Grünen Heiorish"', Mit-
teilungen über die Entstehung des ., Martin Salander", be-

sonders die schon von Ermatinger kurz berührte Tatsache,
dass Heyses Einspruch dies ^Verk vor dem affektierten

Titel ,,E'xcelsior'' bewahrt hat (S. 316 f.). Interessant ist

Kellers gelegentlicher Einfall eines ins Weibliche ver-

kehrten ..Landvogt von Greifensee" (S. 370); aktuellen Reiz
haben seine politischen Aeusserungen (S. 85 f. über die

Franzosen, S. 127 über Sozialdemokratie); wertvollen Auf-
schluss gibt das Geständnis, dass er die Namen seiner Ge-
stalten im Zürcher Kalender zu suchen pflegte (S. 286).

Aus dem reicheren Material, welches das Buch für Heyses
Leben und Schaffen beibringt, sei nur die einsichtige Selbst-

bevirteilung seiner Lyrik hervorgehoben: „Ich habe in

diesem Gebiete mich niemals zünftig angesiedelt, sondern
nur getan, was ich durchaus niclit lassen konnte, so dass

diese Sächlein gar keine Kunstprodukte in meinen Augen
sind, die man nach Geschmack in gelvingene und miss-

glückte einteilen und danach in einen Eliteband vereinigen
könnte, sondern es sind Tagebuchblätter, die sämtlich für

mich einen persönlichen Erinnerungswert haben und allzu-

mal sint, td siDif, auf non siint" (S 366). Je an einer Stelle

w^erden auch bisher unbekannte Gelegenheitsverse Kellers
und Heyses mitgeteilt (S. 173. 174). Bedeutsam sind die

neuen Streiflichter, die auf Kellers Verhältnis zu C. F.

Meyer fallen (S. 116, l.=>8. 297, 30i. 312 /'.., 398 f.; auch Heyses
gelegentliche Bemerkungen über die erzählenden und
lyrischen Leistungen dieses Dichters sind wertvoll (S. 112,

ll.i, 3(17 f., 393 1; vgl. Plotke II, S. 62, 51). Ueberhaupt
dürften die ungeschminkten Kunsturteile, welche die Freunde
einander rückhaltlos anvertrauen, vielleicht der beste Gewinn
sein, den der Literarhistoriker aus diesem Buche einheimsen
kann. Die Namen, denen bald scharf absprechende, bald
verteidigende, selten uneingeschränkt lobende Worte gelten,

sind: Gottschall i62, 88), Garducci (103), Mörike (lti2, 132),

Leuthold (143, lidf.. 151 f., 158, 164, lÜS f., 393), Wilbrandt
(170, 196 f.), Georg Büchner (178), Ibsen (248), J. W. Wid-
mann (261, 266 f.l, Spielhagen (268, 274 f.), Spitteler (317 f.,

320 ff.), .Julius Grosse (318), Ossip Schubin (3(57 f., 385 f.),

Helene Böhlau (36><), Zola (385)-'. Das Verblüffendste sind
wohl die ungenierten Auslassungen über Th. Storm (S. 2i3,
249, 3:18, 372). der doch mit beiden Briefschreibern selber
in freundschaftlicher Korrespondenz stand: Heyse schildert
mit gutmütigem Spott das philisterhafte Behagen des „alt-

jüngferlichen, Züs-Bünzlinhaften" Mannes, „der alle kleinen
Freuden seines 64jährigen Lebens beständig wie ein
stehendes Heer um sich geschart hat und sich damit gegen
die Unbilden von Zeit und Welt siegreich verteidigt";
Keller, durch die allzu kühle Aufnahme seiner eigenen
Gedichte beträchtlich verstimmt, erklärt den norddeutschen
Freund kurz und grob für „etwas borniert". Mit den übelsten
Worten aber wird die von Keller so gehasste Gilde der
Literarhistoriker (vgl. Ermatinger III, S. 326 f., 400) bedacht
(S. 201, 2115 f., 210f., 266\ 296f); und, was daran das
Schlimmste ist, leider nicht ganz unbilligerweise. Oder
sah er Phantome, wenn er schreibt: „Diese Leute sind wie
die Schlangen, die ein Lebendiges nur geniessen und ver-
dauen können, wenn sie es vorher mit ihrem Schleim über-
zogen haben. Da sie einem Dichtergebilde nichts ab-
gevvinnen können, wenn es ihre ,Methode' nicht in Be-
wegung setzt, so beginnt ihr Interesse erst mit den

* Vgl. bes. S. 184: „Ich habe ein Schmerzensjahr
darüber zugebracht. Die Geld- und Hungersachen z. B.
waren mir so zuwider, dass ich sie monatelang liegen Hess,
wie wenn sie mir in natura bevorständen."

- Vgl. auch S. 223, wo sich Keller antinaturalistisch
uud antiillusionistisch zur „Reichsunmittelbarkeitder Poesie"
bekennt: „d. h. das Recht, zu jeder Zeit, auch im Zeitalter
des Fracks und der Eisenbahnen, an das Parabelhafte, das
Fabelmässige ohne weiteres anzuknüpfen, ein Recht, das
man sich nach meiner Meinung durch keine KulturwKindlung
nehmen lassen soU".

' Vgl. dazu S. 354.

Varianten. Und auch hier wäre ja manches für eine tiefere
Betrachtung zu holen, wenn das ewige Starren durch ihre
Goethebrille die Guten nicht myopisch gemacht hätte."
Von hier aus ergibt sich denn auch (S. 371, 386, 399 f.) eine
bessere Erklärung des späten Bruchs mit Bächtold, als
Ermatinger (I, S. .531) sie bieten konnte. Nicht unerwähnt
bleibe endlich ein gescheites Wort zum Laokoonnroblem
(S. 200, 206).

Doch das sind insgesamt nur gelegentliche Neben-
bemerkungen und Zufallsäusserungen. Was aber bildet,
die Frage erhebt sich, den eigentlichen Inhalt dieses Brief-
wechsels V Darauf muss ehrlicherweise geantwortet werden

:

er hat keinen. An die grossen Probleme der Kunst, an
letzte höchste Fragen des Daseins wird mit keinem Worte
gerührt; die geistige Armut des Buches ist beschämend,
wenn man es mit Briefsammlungen aus klassizistischer und
romantischer Zeit vergleicht. Keller war in seiner reifen
Zeit kein Freund ästhetischer Spekulationen; das beweist
sein trivialer Spott über Otto Ludwigs „fortwährendes
Forschen nach dem Geheimmittel, dem Rezept und dem
Goldelixier, das doch einfach darin besteht, dass man un-
befangen etwas macht, so gut man's gerade kann" (Erma-
tinger III, S. 85). Der heute wieder mächtige Glaube an
eine Form, die über den Kunstwerken steht, die gleich der
Ideenwelt Piatons ihr Sonderleben hat und im einzelnen
Kunstwerk nur zu einer annähernden Er.scheinung gelangt,
war nicht der seine. Dennoch hat er in den Briefen an
Hettner, an Storm auch Kunstfragen ganz anders gehalt-
reich erörtert, als es in den neuen Briefen geschieht; und
in seine Episteln an Petersen, an Marie Exner-Frisch u. a.

hat er mehr von seiner einzigartigen Persönlichkeit ein-
fHessen lassen als in diese an Paul Heyse gerichteten;
sie haben unleugbar etwas sonderbar Verhaltenes, .scheinen
wie unter einem unbequemen, die rechte L^nmittelbarkeit
hemmenden Zwange verfasst. Für die Keller-Freunde, die
dem längst versprochenen Buche mit sehnsüchtiger Er-
wartung entgegengeharrt haben, bedeutet es eine starke
Enttäuschung; der Herausgeber selbst gesteht (S. 2) es zu.

Ich will die Gründe zu bestimmen suchen , die den
zwiespältigen, unbehaglichen Charakter und also auch
Eindruck dieser Briefe bedingen mögen.

Jedem Leser des Buches muss auffallen , dass mit
Ausnahme der an Regulas Tod sich anschliessenden späten
drei Stücke (Nr. 100—103) alle Briefe in einem outriert
humoristischen Stil abgefasst .sind, sich unausgesetzt in
scherzhafter Verwendung von Kurial- und Merkurial-
floskeln gefallen, nur mit dem Unterschied, dass Heyse
den burschikosen Studentenwitz, Keller die schmunzelnden
Humore des behäbigen Mannes einspielen lässt. Dieser
forcierte Ton wirkt auf die Dauer unerträglich; man
empfindet es peinlich, dass reife, ja bereits greisende
Männer so selten einen würdigen Ernst aufbringen. Ver-
gleicht man beider Korrespondenz mit Storm, so sieht
man, wie sie die allerdings beliebte Schei-zhaftigkeit gleich
fallen lassen, wenn sie etwas Wesentliches zu sagen haben.
Soll man also folgern, dass Keller und Heyse einander
nichts zu sagen hatten?

Heyses Zuschriften sind nicht derart, dass sie den
Adressaten zu so richtig „kellerischen" Briefdichtungen
hätten anregen können, wie wir sie in den Episteln an
Marie Exiier besitzen; denn jener gab sich, für Kellers
Gefühl, zu sehr als Literat und zu wenig als „reiner"
Mensch. Darum zog Keller den mündlichen Verkehr mit
Heyse, den er als Persönlichkeit aufrichtig liebte und hoch-
hielt, dem schriftlichen vor; vielleicht darf man die oben-
zitierte Briefstelle (vom 27. Juli 1881. Kalbeck S. 220 f.) so
interpretieren. Selbstzufriedenes Literatentum war ja

Keller, wie im allgemeinen so auch im besonderen an
diesem Freunde, höchst zuwider. Wie mag er geschmunzelt
haben, da er in einem Briefe Heyses einmal (S. 416) ein
Wort liest, das ahnungslos mit Kellers eigenem Urteil
über ihn zusammentrifft: dass die Poesie (i. e das Literaten-
wesen) mehr noc i als die Politik den Charakter verderbe.
Immer redet Heyse nur von sich, Seinen Büchern, seinen
Erfolgen und möchte von dem Korrespondenten auch nur
wieder Aeusserungen — natürlich rühmende — über die

eignen Schöpfungen hören. Keller aber, mit des Freundes
Eitelkeit und Rechthaberei vertraut, scheut den Ausdruck
seiner wahren Meinung, geht stillschweigend oder mit
lauen Lobesworten über dies verfängliche Thema hinweg
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und füllt das Briefblatt lieber mit einigem Spass^ So
kommen wenigstens ein paar prächtige, ausdruckskräftige
Bilder echt Kellersclier Prägung zustande : „spannen Sie

den Schirm Ihrer Güte nochmals über mir auf" (S. 115);

oder, avif die Orthographie-Reform Bezug nehmend: „im
Gedichtmanuskript schlage ich allen Totenbeiuen unbarm-
herzig das weichliche Knorpelfutter des d weg" (S Li96)-;

oder er dankt, als ihm der Freund für einen Münchener
Aufenthalt das frei gewordene Zimmer seiner Tochter an-

bietet, „für das so gutmütig und schön gesinnt angebotene
.Tungfrauenquartier mit einem höflichen Junggesellen-
Körblein aus zähestem Weidenholz" (S. 413 f.). Auch ein

feines Wort Paul Heyses verdient angemerkt zvi werden,
der nach überstandener Feier seines lünfzigsten Geburts-
tages schreibt: „man macht ein dummes Gesicht dazu, hei

lebendigem Leibe allerlei postume Lieb' und £hi-e erfahren
zu müssen, und kommt sich schliesslich vor lauter iitl nisi

heue wenigstens mr^~o morle vor" (S. 173). Keller selbst

wird noch mehr Freude über das saftig derbe Gleichnis
empfunden habe'n, dessen sich der sonst so artige Freund
an anderer Stelle (S. 163) einmal bedient.

Vielleicht gab es neben der erwähnten Zurückhaltung
noch etwas andeves, was den Korrespondenten Keller ein

wenig verlegen und sein Geschriebenes mitunter gezwungen
erscheinen lässt. Der „gelernte" Philologe Heyse gefällt

sich zitatenfreudig in einer anspielungsreichen, mit Vers-
fetzen alter und neuer, ein- und ausheiniischer Poeten ge-
spickten Schreibart. Keller, au dem unverheilbaren Bildungs-
schmerz, dem Kleinmut des Autodidakten leidend, glaubt
nachkommen zu müssend und müht sich, es darin dem
Partner einigermassen gleichzutun ; dergestalt jagt er z. B.
die bekannten Huttenverse von Brief zu Brief (vgl. die

Nummern 6-5, 70, 95).

Weil sich aber Keller nicht ganz wohl fühlt, wenn er

an Heyse zu schreiben hat, so rufen diese Briefe den Ein-
druck minderer Wärme, Herzlichkeit und Aufrichtigkeit
hervor, als er schliesslich doch für diesen Freund dürfte
übrig gehabt haben. Das Verhältnis der beiden war etwas
problematisch : von der reinen Persönlichkeit Heyses, von
dem gütigen Menschen fühlte sich Keller angemutet, ja

gefesselt; über den selbstgefälligen Literaten, den stets

geschäftigen Vielschreiber ärgerte er sich. Waren sie ge-

sellig beisammen, so Hess Heyse seine Unarten, und Keller
war entzückt; schrieben sie einander Briefe, so kam das
Heysesche Unwesen allemal irgendwie zum Vorschein, und
Keiler war enttäuscht, verstimmt.

Indem ich mich bemühte, die äussere und innere Ge-
schichte dieser Freundschaft darzulegen, habe ich zugleich
nachgeholt, was der Hej ausgeber der Korrespondenz ver-
säumte. Der nämlich besorgt in seiner Einleitung dieses
selbstverständliche Geschäft in keiner Weise, bemüht sich

im geringsten nicht, die neuen Briefe sozusagen unters
Mikroskop zu nehmen, sondern überlässt diese so schwierige
Arbeit völlig dem Leser. Worauf Max Kalbecks Einleitung
es einzig abgesehen hat, ist eine antithetische Charak-
teristik der Korrespondenten nach ihrer menschlichen vmd
poetischen Wesensart. Auch das hätte etwas recht Schönes
ergeben können, wenn der guten Absicht nur die nötigen
Kräfte zvir Verfügvmg stünden. Was Kalbeck vorbringt,
schöpft nicht tief, und der allzu süssliche, ölige Feuilleton-
stil, in dem die Vorrede abeefasst ist, soll wohl durch „schöne
Form" das Manko des Gehalts wettmachen. Kellers Stil bis zur
Karikatur (ich gebe zu: an einigen Stellen auch mit Glück)
imitierend, bietet der Verfasser statt ruhigen Vortrags
eine krampfhafte Bilderhatz, umsteckt, ein anderes Bild zu
brauchen, sein dürres Beet mit bunten Blumen, die aber
»lle gleich welken , weil sie nicht im Boden wurzeln,
sondern mit abgeschnittenem Stengel nur lose ins Erdreich
gesenkt sind.

Sehr autfälliger- und ungewöhnlicherweise stellt sich
der Herausgeber auf dem Titelblatt nicht in der be-

scheidenen Rolle eines solchen vor, sondern tritt mit den

' Siehe z. B. die fortgesetzten Scherze über die bier-

trinkende jüngste Tochter Heyses.
^ Es ist an die ältere Schreibung „Torffenbeine" zu er-

innern.
^ Man denke an L. Tiecks weises und mit kräftigen

Beispielen belegtes W^ort: „Der schärfste Mensch nimmt
dessen Charakter au, an den er schreibt" (Solgers nachgel.
Schriften und Briefwechsel I, Leipzig 1826, S. 480 f.).

Ansprüchen eines Verfassers auf. Misst man mit dem
Meterraass, so entstammt freilich die grössere Hälfte des
Buches seiner eigenen Feder; denn ausser der über ein
halbes hundert Seiten umfassenden Einleitung hat er An-
merkungen beigesteuert, die, trotz verkleinerter Type,
mindestens so viel Raum einnehmen wie die erläuterten
Briefe selbst, oft aber auch ein mehrfaches desselben: so
erstrecken sich z. B. die der Nr. 23 (die bloss zwei Text-
seiten umfasst) zugehörigen Noten auf ganze sieben eng-
bedruckte Seiten. Das kommt daher, dass Kalbeck durchaus
nicht jenen knappen Anmerkungsstil handhabt, wie ihn
Erich Schmidt allezeit (mit vollendeter Meisterschaft in

seiner „Caroline") gepflegt hat, sondern ungehörigerweise
hier ebenso breit.spurig redet wie in der Einleitung. Dieser
Herausgeber will mehr sein als ein treufleissiger Diener
am Worte; geschwätzig drängt er sich selber vor. macht
die interpretierende Note aus einem Hilfsmittel zum Selbst-
zweck. So schwillt denn manche mit einer Zeile zu er-

ledigende Notiz zum literarhistorischen oder kteratur-
ästhetischen Feuilleton an ; auch geschmacklose Feuilleton-
scherze fehlen nicht (z. B. S. 961, noch die überflüssige und
deplazierte Aeusserung von Privatmeinungen des Heraus-
gebers (z. B. S. 160 f. die verspätete Polemik gegen den
Naturalismus). Aber wie sehr auch diese stilistische Unart
der Anmerkungen zu rügen ist, der Tadel gilt nur ihrer
äusseren Form, nicht dem untadeligen Inhalt. Ehre, wem
Ehre gibührt! DieGewissenhaftigkeit und nahezu restlose
Vollständigkeit des Kommentars kennt kaum ihresgleichen.
Wer in Briefbüchern belesen ist, weiss ein Lied zu singen
von dem Leichtsinn der Durchschnittherausgeber, die in
ihren Noten fleissig das Konversationslexikon ausschreiben,
hingegen überall dort, wo auch der gebildete, ja der ge-
lehrte Leser stockt, sich in eisiges Schweigen hüllen. So
macht es Kalbeck nicht. Keinen Namen, keinen Buch-
titel, keine noch so versteckte Anspielung auf ein noch so
entlegenes altes oder neues Dichter« ort lässt er unbestimmt,
und dem intimen Kenner der klassischen Literatur zumal
gebührt aller Respekt. So gibt es denn auch kaum
etwas nachzutragen. Höchstens hätte noch zu Heyses
Wort: „obwohl literae nicht rot werden" (S. 195, Z. 1) auf
Cicero, epist. ad famil., V 12, 1 „fpislvl(( enim iion iruhrscif
verwiesen werden können', indes, hat man auch nichts
zu missen, so doch an einigem zu mäkeln. Zu S 117:

die „Deutsche Rundschau" beginnt den Jahrgang mit dem
Oktober-, nicht mit dem Januarheft; S. 120: die K'otiz Ober
„Maler Nolten" ist falsch oder wenigstens schief; was
Keller, S. -222 mit bildlichem Ausdruck von einer in ihm
existierenden vmgeschriebenen Komödie äussert, fasst die
Anm. S. 229 in Mi.ssverstand wörtlich auf; worauf bezieht
.sich die vorletzte Anm. auf S. 323? — das Stichwort fehlt

I
im Text; die Note auf S. 336 trifft daneben: Keller ent-

: schuldigt ja bloss seine auf Mozart bezüglichen Worte:
I S. 863: an das Platenzitat hat Keller gewiss nicht gedacht;
' S. 375: die Bemerkung über den „24. Februar" ist nicht

[

ganz zutreffend: vgl. Schriften der Goethe-Gesellsohaft XIV.
I S. XXIX; S. 381: die hypothetische Erklärung des fran-

zösischen Zitats ist mehr kühn als überzeugend: S. 894:
Erich Schmidts „Charakteristiken" sind eine Essaysamm-

' lung, nicht ein in Kapitel gegliedertes einheitliches Werk'-'.

Aber wichtiger doch als die Erklärung des Textes ist

i

dieser selbst, ist seine Herstellung. Pichtig lesen und
i richtig drucken! ergeht als erstes Gebot an jeden Heraus-
! geber einer handschriftlichen Vorlage. Wie hat Max Kalbeck

j

ihm entsprochen?

j

Für den Kritiker, dem die Autographen nicht vor-

\
liegen, wäre das eine unlösbare Frage, wenn nicht ein

;
gün.stiger Umstand mittelbar dem Urteil eine einigermassen
solide Grundlage böte. Von den 104 Briefen des Buches

' Ferner wird Kellers Beschwerde über Auerbach
(S. 280) erst durch das bei Ermatinger III, S. 445^ Mit-

geteilte ganz verständlich ; zu den Aeusserungen über Storni

S. 362, 428 wäre Plotke II, S. 103, 189 zu vergleichen.
- Zum Frommen künftiger Auflagen, die dem Buche

gewiss beschieden sind, will ich auch noch die von mir
bemerkten Druckfehler anführen: S. 38, Z. 8 lies Bm^i-
Siiten\ 112, J da; 207, 17 lies 11 und 42; S. 239, 12 v. u. lies

.54; 2.5.5, 4 lies 4'.): 264, l v. u. rolloKh; 310, 5 lies 64; 311, G v.u.

Pferde; 315, 15 Hundschau; 333,14 v.u. Vollkomiimiheit; 348, ;<

--H Vif. ä~; 353, 5 lies 77; 401, s Bahmener-ählnng; 408, i.'. lies

48 ; 41-5, 12 V. u. lies H5.
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sind nämlich schon bei Ermatinger zwei Stücke so gut
wie ganz . von zwei weiteren sind dort Fragmente ab-

gedruckt (vgl. zu den Nummern 1-"). 22, 44, 96 Ermatin2:er
r. S. "las f.: 111. S. --'40 f.; I, S. 587 f., 666) Vergleicht nian
die Drucke, so begegnen an allen vier Stellen, nebst starken
Unterschieden in Orthographie und Interpunktion, auch
bedeutende textliche Abweichungen. Ich führe die wesent-
lichsten an. Während Kalbeck S. 99. Z. 2 v. u. einer.

Z. 1 v. u. /nnte druckt, liest Ermatinger einen und freut;

Kalbeck S. 126, r, Schule] Stiihf; 127, J liiefür] dafür; 127, 4

i^erehrten Inhaberinne»] verehrte Inhiiherin: 19ö, 15 n Um-
fiestaltuxg] Verunstaltuitfi. Hier spricht überall der Sinn
mehr für Ermatingers Lesung, dem, als Herausgeber von
Kellers Gesamtkorrespondenz, man auch die grössere Ver-
trautheit mit dessen schwierigen Schriftzügen wird zu-

billigen dürfen. Freilich wär's möglich, dass ihm nicht die

Handschriften selbst, sondern nur Kopien vorlagen; aber
dem steht wenigstens für die Xr. 22 Ermatingers aus-

drückliche Erklärung entgegen , dass ihm diesen Brief
_Paul Heyse noch kurz vor seinem Tode übergeben mit der
ausdrücklichen Erlaubnis der Veröffentlichung" (Deutsche
Rundschau 165. S. :397) Ausschlaggebend aber ist wohl die

Diskrepanz zwischen den Lesungen der Nr. 96; da stehen
sich gegenüber:

Kalbeck

:

Ermatinger

:

Denn ich hatte verzweifeln Ich hatte Dich mit Kummer
müssen. Dich usw. verlassen, da ich Deinen

klausnerischen Zustand ge-
sehen und daran hatte ver-
zweifeln müssen. Dich usw.

Da Ermatinger nur diesen Satz in seinen Text einsprengte,
Hess er das störende „denn" fort; dass er die folgenden,
bei Kalbeck fehlenden Worte erfunden hat, wird niemand
behaupten wollen. Hingegen ist es leicht zu verstehen.
wie dieselben dort fortfallen konnten : das Auge des Kopisten
sprang von dem ersten Jmtte'' auf das zweite über und
versah das Zwischenliegende.

Die Tatsache, dass der Herausgeber an den vier
Stellen, an denen man ihn übei-haupt kontrollieren kann,
so böse Verlesungen zeigt, erschüttert das Vertrauen in
die Sorgfalt seiner Textbehandlung leider recht empfindlich.
Ich bin darum auch im Zweifel, ob der auffällige Wechsel
in der Imperativbildung (S. 171. u empfiehl, S. 299, l emji-

fehle) auf Kellers oder auf des Herausgebers Rechnung zu
setzen ist.

Prag. Jos. Körner.

Verklärend Handwoordenboek der Nederlandsche Taal
(tevens woordentolkj, rooral ten dienste van het onderwijs,
door M. J. Koenen. Elfde, vermeerderde druk. Te
Groningen bij J. B. Wolters' I". M. (mtnecers maatschanpij).
1012 S. Preis geb. fL 2.75.

Der Weltki-ieg hat uns in eine engei'e Verbindung
mit den Niederlanden, insbesondere mit Flandern, ge-
bracht, und es lässt sich erwarten, dass sich nach
dem Friedensschluss ein freundschaftliches Verhältnis
und ein reger Verkehr zwischen Deutschland und dem
Flamenlande gestalten wird. Deshalb ist anzunehmen,
dass mancher die flämische Sprache zu erlernen wünscht.
Ein eingehendes Studium der nederduitsche oder neder-
landsche taal (Sprache) empfiehlt sich zudem wegen
der Stellung, die sie dem Hochdeutschen gegenüber
einnimmt. Zeigt sie uns doch die deutsche Sprache
auf derselben Lautstufe wie das Gotische, das Platt-
deutsche

, das Englische (Angelsächsische) und das
Friesische und lässt uns einen tiefen Einblick in das
Leben und Weben der Sprache überhaupt gewinnen,
wenn wii- die Gesetzmässigkeit im einzelnen beobachten,
womit die Wörter im Vokalismus wie Konsonantismus
ihr Ivleid dem Hochdeutschen gegenüber wandeln, ein
Wandel, der nicht in einem Zeitunterschiede, sondern
in einem Stammesunterschiede seinen Grund hat. Selbst-
verständlich kann man beim Erlernen der Sprache ein

W^örterbuch nicht entbehren, und hndet ein für den
Zweck geöignetes in J. van Gelderen, Duitscii W^oorden-

boek , I. Duitsch - Nederlandsch , IL Nederlandsch-

Duitsch, wird aber für ein eingehenderes Studium der

niederländischen Sprache und Literatur das in der

Ueberschrift genannte Verklärend Handwoordenboek
nicht entbehren können.

Es empfiehlt sich durch den reichen Inhalt,
der über vielerlei Fragen zuverlässige Antwort gibt

und mit seiner Angabe von 75 000 Wörtern und Aus-
drücken eine derartige Vollständigkeit erzielt, dass der

Nachschlagende wohl nur in ganz vereinzelten Fällen

im Stiche gelassen wird. Ein w o ordento Ik (Wort-
dolmetscher, Worterklärung) folgt in kursivem Druck
dem fett gedruckten Titelworte , z. B. tijdtafel (ge-

sch[iedenis]. l/jst ran janrfallen met horte nan-

Mipping (Berührung, Anführung) da- feiten (Tatsachen),

v[rouweliik].j — tafeis. Darauf folgt dasselbe Titel-

wort von neuem in anderer Bedeutung: tijd'tafel

(h'jst, aamluidenä lioe laat het eiders (anderswo) is,

als het te Amsterdam 12 nur \s middags is) enz.

Wie schon aus diesem Beispiel ersichtlich ist, ist der

Akzent am Ende der betonten Silbe bei jedem Titel-

wort hinzugefügt. Das ist um so mehr anzuerkennen,
als es durchaus notwendig war, da die Betonung in

vielen Fällen von der im Hochdeutschen üblichen ab-

weicht. Bekannt ist ja, dass die Suffixe in und es

(leeuwin, gemalin', leerares', meesteres') den Ton tragen,

aber es bleiben noch genug Fälle übrig, wo solche

Bekanntschaft nicht vorausgesetzt werden kann, z. B.

le'vendig le'bendig (noch im mhd. le'bendig), acade'mie

Akademie'. So wird z. B. unterschieden ach'teraan,

achteraan' und ach'ter aan : het boek ligt ach'teraan in

de käst, hij komt altijd achteraan', het paardje was
a'chter aan den wagen gebunden ; af'hangen, aber af-

han'kelyk ab'hängig, afgunst, aber afgun'stig ab'günstig,

neidisch, kleingee'stig , kleinsteeds', kleinsteedsch'heid)

klein'städtisch (Kleinstädterei') usw. In den Corrigenda

(S. 112) ^vi^d En'clisls und Pro'clisis in Encli'sis

und Procli'sis verbessert, offenbar mit Unrecht, da sie

im Griechischen Proparoxytona sind.

Ebenso notwendig war die Angabe der Stamm-
formen der starken wie der schwachen Zeitwörter
und ihi'e Verbindung mit h e b b e n oder z i j n , z.B.
blijveii (standhoudoi), ik bleef, ben gebleven; schrij'den

(met breede stappcm, Joopen), ik schreed, heb ge-

schreden ; zwe'ren {eed doen, hij eede betören schwören),

ik zwoer, heb gezworen : zwe'ren (tot een siveer ivorden
schwären), het zwoor, heeft gezworen ; blik'ken {den

hlik op of naar iets slaan) , ik heb geblikt.

Die Aussprache ist, wenn es nötig war, kurz,

aber ausreichend bezeichnet ; z. B. reac'tie {ieriig-

uerking, rooral op godsdienstig, staatJciindig of gences-

hmdig gebied), v. gmv. (geen meervoud) ; lees : reak'sie

;

energie (in de moderne natuuruetenschap eilte Jioofd-

vorni van arbeidsverrichtung) , v. gmv. (g = zj) ; en
famille . . . lees: an famie'je; Charge . . . (ch ^ sj).

Dankenswert ist im Anfange jedes Buchstabens
des Alphabets die Zusammenstellung der üblichen Ab-
kürzungen, die mit Einschluss der aus dem La-

teinischen entnommenen sich beim A auf 31, bei JS

13, bei S 45 usw. belaufen. Es kann zwar fraglich

erscheinen, ob A. M. D. G. Ad majo'rem De'i glo'riam

in ein Handwoordenboek der Nederlandsche Taal gehört,

aber da dieses zugleich Fremdwörterbuch sein soll und

12
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die Fremdwörter tatsäcblicli in grosser Aiizalil

darin aufgenommen worden sind, lä.sst sich wohl kein

Einwand dagegen erheben, und zu rühmen ist die E r -

klärung der wissenschaftlichen und tech-
nischen Ausdrücke, ebenso wie auch die An-
fühi-ung einer ansehnlichen Menge Wörter, die sich

auf den römisch-katholischen Gottesdienst beziehen,

von anderer Seite anerkannt wird. Als Beispiel dafür

führe ich ein zufällig herausgegriffenes an, da fast jede

Seite des Wörterbuchs Belege liefeit: liedeputeer'rte

Stateii {geliozencn uit de Frorinckde Statcii , ander
presidium s ^ z) van den Comniissans dir Koningin,
hclast met de uifvoerende macht en 't dagelijlsch

toezicht op de provincialc zähen en ioestanden), m. mv.
Was aber als besonders wertv'oll zu bezeichnen

ist und den Gebraiich des Wörterbuchs im Gegensatz
zu anderen Wörterbüchern, die durch ihre Trocken-
heit ermüden und abstossen. in hohem Grade genuss-
reich und anziehend macht, ist die Heranziehung von
Satzbeispielen, die das Wort mit Fleisch und
Blut versehen und so das tote Wort zum Leben er-

wecken. Auch hier greife ich auf gut Glück ein

Beispiel heraus : Gednikt' (jneengedrongcn . santen-

gedrongcn, niet ruim, met hoog) , bn. (bijvoegelijk

naamwoord): bouwk(unst). een — geaclf, d. i. zonder
veel hoogte ; handel : de markt tras — , niet opgewekt
of willig : waarde : de prijzen der Jiofße ivaren erg —
door den groaten aanvoer: van personen : il; vond oom
nogal — , neerslachtig, down (engl. Ausspr.) ; — heid
(zwaarmoedigheid, neerslachtigheid), v. gmv. So lesen
wir ferner z. B. unter Groen {niemveing ander de
Studenten) u. a. Hildebrand , ik heb je nog gezien,

toen je — was (uit de Camera Obscura) ; unter Groeu
(groenideurig) u. a. de appels zijn nog — ; unter
groeu {onhehend met de zeden en gehru/ken) Inj zaq er

bulten geivoon Europeescli en — uit (J. ten Brink) ; unter
groen [Ideur, ontsiaan door ntenging ran hlamven geel,

de grocne Meur) : in liet — geMeed zijn, het vee kuppelt
in het — ; het groen Jcoiiit aan de boomen: in 7 groen
zitfen, onder het gebladerte der boomen.

Besonders lebhaft und kräftig zeigt sich die Macht
der Sprache in der figürlichen Ausdrucks-
weise, in der Bildung von Redensarten (zegs-

wijzen) und die Volksweisheit in den Sprichwörtern.
So erscheint z. B. dik figürlich ik tcerd dikke vrienden
met Pieter, wij werden beste vrienden; zegsw. hij

zit er dik in, fig. is een welgesteld man ; zieh dik

niaken, boos worden, zoodat het gelaat (Gesicht) op-

zwelt. So wird z. B. .Midas figürlich für rijkaard

(zeer rijk man, millionnair) und für domme kunstrechter
gebraucht: in den toon kunstwedstrijd tusschen Pau
en Apollo (Ovid. met. XI 174 ff.); dazu Midasooreu
(myth. ezelsooren, o(nzijdig). mv : Koning Midas kreeg
ezelsooren van Apollo, als domme kunstrechter, daar
hij Pan den prijs toekeode (dies zugleich als Beispiel
für die Personennamen- und Sach-Erklärung). Fieüi-lich

findet sich de uiiddag ran het leven, de middelbare
leeftijd; er werd een prijs op zijn hoofd gezet, d. i.

een som uitgeloofd voor die (für den , der) hem
vangt en levert of doodt; vgl. damit iemand vogelvrij
verklaren, buiten de wet stellen. So liefert c oet
eine Anzahl Redensarten onder de voet hüten, afbrekeu,
ook: te voorschijn halen : undir de roet geraken. valleu
en getrapt (niedergetreten) worden, ook: ziek worden

;

irniaiid de roetvn spoelen, hem achterover in zee doen

tuimeleu. hem over boord doen tuimelen, hem \'er-

drinken; dat gaal zoover als 7 voetcn hecft, als de
omstandigheden het toelaten; oji staanden voet, ou-

middelijk, terstoud ; />// iemand een uitten voet hebheii.

in de gunst staan : enz.

Daran reihen sich geflügelte Worte, die auch
wie im Deutschen vielfach aus anderen Sprachen ent-

lehnt wei-den, z. B. Time is nioiiey, Engl, tijd is

geld, Jjhi hene, ibi pjatria, Lat. waar 7 mij
net gacd, daar is mijn vaderland, Vae victisv.dgl.m.;

lieehi gaat boren macht; Het recht moef
zijn loop hebben; Hij heeft de kl ok hooren
luiden en weet niet, tvaar de kleiiel hangt,
hij iveet het fijnc van de zaak niet. Schillers Wallen-
steins Tod 3, 15: „Daran erkenn" ich meine Pappen-
heimer." findet sich wieder in der Form: Ik keii inijii

Pappenheimers, ik ken de waarde mijner volgelingen,

helpers, ik ken hem goed: enz.

Sehr interessant ist die durch" das Wörterbuch
ermöglichte Yergleichung deutscher Sprichwörter
mit den niederländischen, die den Titelworten in reich-

licher Fülle beigegeben sind. Oft deckt sich im ganzen
der Wortlaut mit der deutsehen Fassung, so z. B.

Viel Köpfe, viel Sinne zooveel hoofden, zooveel zinnen;

StiUe Wasser gründen (sind) tief stille waters hebben
diepe gronden; In trübem Wasser ist gut fischen, in

troebel water is het goed visschen: Der Krug geht

so lange zum Brunnen (zu Wasser), bis er bricht, de

kruik gaat zoo lang te water, tot zij breekt; Jedem
Narren gefällt seine Kappe, elke zot heeft zijn marot

(zotskap); Kleider machen Leute, de Heeren maken
den man : Wie die Alten sungen, so zwitschern die

Jungen, zooals de ouden zongen. piepen de jongen;

Am Werk erkennt man den Meister, Das Werk lobt

den Meister, aan het werk kent men den meester, het

werk looft (prijst) den meester; Der Sinkende greift

nach einem Strohhalm, de drenkeling houdt zieh vast

aan een stroühalm; Jeder weiss am besten, wo ihn

der Schuh drückt, ieder weet het best, waar de schoen

hem wrmgt (knelt) ; Böse Gesellschaft verdirbt gute

Sitten, kwade gezelschappen bederven de goede zeden :

Neue Besen kehren gut, nieuwe bezens vegen schoon

:

enz. Aber in anderen Fällen tritt im Deutschen ein

anderes Sprichwort an die Stelle : z. B. Men moet geen

oude schoenen wegwerpen , v66r men nieuwe heeft

(wir sagen dafür), man muss das schmutzige
Wasser nicht eher ausschütten, als bis man reines

hat, Sinn : men moet het zekere niet aan het onzekere

opofferen. De boog kan niet altijd gespannen zijn

(Erklärung: men kan niet altijd ingespannen bezig zijn,

men dient ook een keer uitspanning of rust te nemen) :

vgl. Der Bogen bricht, wenn er zu straff gespannt ist

(AUzu scharf macht schartig).

Bei anderen Sprichwörtern fehlt im Deutschen ein

entsprechendes , wenigstens soviel mir bekannt ist

:

z. B. für das unter voorbeeld angeführte : Woorden
wekkeu, voorbeelden trekken, das mir in Form und

Inhalt besonders gefallen hat. Vau dik hout zaagt men
planken (etwa: Wer im Rohr sitzt, kann gut Pfeifen

schneiden, wie in 't riet zit, kan pijpen snijden) ; wie

bij "t vuur zit wärmt zieh 't best) mit der Erklärung

wanneer men de noodige grondstoffen heeft, marcheert

het werk liest.

Zum Schluss heben wir die zweckmässige Be-

handlung der Präfixe und Suffixe (voor-en achter-
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voegsels) hervor , die in besonderen Titelworteu iin-

geführt sind. Dabei sind auch fremde berücksichtigt,

z. B. A (voorvoegsel, md de h('i(ccl'enis) ran oni-

keiining, namelijk a privuns), zie A t h e i s t , A n o n i e m

,

enz. tlm sich z. B. die Wirkung des achtervoegsel

-sei klarzumachen, veigleiche man aan'hang (jKirlij-,

heljicrs) und aan'hangsei (focrorgscl, hijvocgsi:!); dazu

das Titelwort -sei (achtervoegsel) b. v. delcsel, stijfsel,

hlamrsel, d. i. het middel (Mittel oder Werkzeug, um
zu decken, steifen, blau färben); hakscl , zangsel,

hromrseJ (Gebräu), d. i. voortbrengsel (Produkt, Er-

zeugnis).

Die Beilagen S. 1006—1011 enthalten I. Titels

en Predikateu, die für die Abfa.ssiing von Briefen u. dgl.

unentbehrlich sind, II. Aardrijkskundige Namen en hun

Geslacht, deren Zusammenstellung sich auch nützlich

erweisen wird.

Durch die ganze Einrichtung des Wörterbuchs
wird seine Benutzung geradezu zu einem Genuss, und

es wird sogar einer, der nur geringe Kenntnis der

Sprache besitzt, davon Gebrauch machen können. Sucht

er z. B. Aufklärung über das Wort elf-en-der'tigst, so

Kndet er uiferst langzaam en secuur: — komt slechts

voor in : op zijn — . (sekuur, .leker; slechts, nlleenJ/jJc,

hJooi) und unter elf op zijn rlf-en-dcrtigst, treuzelend,

op zijn dooie gemak. Unter treiizeleii findet er

dann langzaam irerA-en, sJahaJd'en (talmeu, lui, träge

zijn), ((looie ist kontrahiert aus dood und hat die

Bedeutung von ganz), daher wird er leicht entnehmen,

dasß op zijn dooie gemak = ganz gemächlich ist, und
er hat das Rätsel ghicklich gelöst.

Dortmund. C. Th. Lion.

Erik Björkman t, Studien über die Eigennamen im
Beowulf (= Studien zur englischen Pliilologie, hrsg.

von Lorenz Morsbach. 5'^). Halle, Max Niemever. 192ü.

8». XVII, 122 S. Preis M. 12.

Mit schmerzlicher Bewegung über den frühen Tod
des treiflichen Schweden nehmen wir diesen seinen

letzten Beitrag zu den „Studien", in denen er so viele

wertvolle Arbeiten über englische Wort- und Namen-
forschung niedergelegt hat, entgegen. Morsbach gibt

ihm herzliche Geleitworte voll Trauer um den Freund
und Mitarbeiter mit auf den Weg. Wir erfahren daraus,

,dass die Drucklegung des nicht ganz fertigen Mss. im

wesentlichen von Mats Redin, dem Verfasser der wert-

vollen Untersuchung über nicht zusammengesetzte

, Namen im Ae., besorgt worden ist. Leider enthält

die Hs. einige einen ganzen Bogen ausmachende Lücken
im Artikel Hccbcyn. Bj. hat vermutlich diese Blätter

für einen kurz vor seinem Tode gehaltenen Vortrag
über H. benützt und nicht wieder eingelegt. Die
Hoffnung, dass sie sich in seinem Nachlass doch noch
vorfinden werden, brauchen wir also vielleicht nicht

ganz aufzugeben. Ihre Entdeckung wäre um so er-

wünschter, als gerade über H. Björkman neues Licht

verbreiten zu können meinte.

Das Werk ist, da es ein Nachschlagebuch sein

will, eine Zusammenstellung der einschlägigen Literatur

und eine Nachprüfung der verschiedenen Ansichten,

alphabetisch angeordnet. Es beschränkt sich nicht

auf die sprachliche Behandlung der Namen, sondern
will Kunde geben über die geschichtlichen

,
geo-

graphischen, sagen- und literargeschichtlichen Verhält-

nisse des Beowulf und die sich daran anknüpfenden
Streitfragen. Am meisten Interesse wendet B. freilich,

seinen Neigungen folgend, der sprachgeschichtlichen

Seite zu und bringt da, auf seiner gründlichen Kenntnis
der englischen und der nordischen Sprachen fussend,

viel Eigenes, wohl überlegt und behutsam, allen vor-

eiligen H3-pothesen aligeneigt. Oefter kommt er so

über negative Kritik früherer Meinungen nicht hinaus,

aber das ist sicherlich mangelhaft begründeten Be-
hauptungen vorzuziehen. Von weittragender Bedeutung
ist z. B. sein Nachweis unter Hrrdric, Ihjgehic und
an anderen Orten , dass das lautgeschichtliche Ver-

hältnis der ae. zu den anord. Namenformen geschicht-

licher Persönlichkeiten die Annahme unmöglich mache,

dass die Erinnerungen an die gautischen und dänischen

Ereignisse des 5. Jh. dem Beowulfdichter erst durch
eine Fremdquelle bekannt geworden seien, noch viel

mehr Schückings Hypothese (Beitr. 42 , 347 ff.), das

Gedicht sei erst im 9. Jh. auf Grund nordischer Sagen-

überlieferung entstanden. Bj. legt auch besonderes

Gewicht auf Alcuins Zeugnis über Hinieldus-Lieder,

das uns zeigt, dass diese aus der Zeit des Heidentums
in England stammten und wohl schon im 6. Jh. in

England volkstümlich waren; in einem schon halb oder

ganz christianisierten England hätten sie sich nicht so

leicht einführen lassen und hätten sie sich sicherlich

nicht so grosser Beliebtheit erfreut. So tritt B. auch
Schucks Vermutung , dass die Oifa-JiryÖ-Episode auf

der Uebertragung einer ursprünglich der Cynef)rv(5.

Gemahlin Offas II., geltenden Erzählung auf die Ge-
mahlin Offas I. beruhe, mit guten Gründen entgegen

;

er hält daran fest, dass die Sage zur Zeit des Beowulf-
dichters von der Gattin Offas I. erzählt wurde. Be-
sonders wertvoll scheinen mir die Auseinandersetzungen
über Ongenpcoiv und sein Verhältnis zu EgflJ bzw.

Angantfir der nordischen Ueberlieferung. Die vielen

neuen Gedanken zur Etymologie und Geschichte der

ae. bzw. ins ae. übertragenen anord. Namen zu würdigen,

ist hier nicht der Raum. Im ganzen ist die Arbeit

auf so fester Grundlage und so solid im einzelnen

aufgebaut, dass sie für alle Beschäftigung mit der Ge-
schichte des Beowulf den Ausgang.s23uukt bilden sollte.

Bern. Gustav Binz.

Heinrich Mutschmann, Der andere Milton. Bonn
und Leipzig, Kurt Schröder Verlag. 1920. XII u. 112 S.

Geh. M. 5 + Zuschlag.
D e r s., Milton und das Licht. Die Geschichte einer Seelen-
erkrankuug. Sonderabdruok au.s ..Beiblatt zur Anglia"
XXX (1919). Nr. 11—12. Halle a. S., Verlag von Max
Nieraeyer. 1920. VI 4- 86 S. Geh. M. 2.50 -h Zuschlag.

Bis vor kurzem deckte sich die herrschende An-

schauung über Miltons Werk und Persönlichkeit im

allgemeinen mit dem sympathischen Bilde, das etwa

Masson in den sechs monumentalen Bänden seiner

Biographie entworfen hat, obwohl Kritiker wie Saints-

bury bereits begannen, den allzu grossen Enthusiasmus

jenes hochverdienten Milton-Forschers einigermassen

zu dämpfen. In allerjüngster Zeit aber sind Stimmen
laut geworden, die Miltons Charakterbild wieder zu

jenem missgünstigeren herabdrücken wollen, das die

zeitgenössischen Royalisten und ihre späteren Freunde

(einschliesslich Samuel Johnsons) von ihm zeichneten.

Schon 1918 hatte S. B. Liljegren in seinen durch

exakte Methode bemerkenswerten Stndies in Milton
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(Diss. Luud) die Gewalttätigkeit uud TJuaulViclitigkeit

Miltons an zwei konkreten Beispielen nachzuweisen

versucht , ohne jedoch in allen Punkten zu über-

zeugen ^ Und nun kommt H. Mutschmann und macht

aus Milton einen jisj-chopathischeu Fall. Gestützt auf

die Betrachtungsweise moderner Psychoanalytiker von

der Schule Adlers, die „nicht [wie Freud] den Sexual-

trieb, sondern den Willen zur Macht als Haupttrieb-

kraft im menschlichen Denken und Handeln annimmt",

erblickt Mutschmann in Milton einen Neurotiker, der

das ihm infolge körperlicher Gebrechen anhaftende

Minderwertigkeitsgefühl durch jene gesteigerte Phantasie-

kompensation auszugleichen suchte.

Dieser Standpunkt wird in der ersten Schrift

durch eingehende Betrachtung von Miltons Charakter,

Weltanschauung und Kunstübung im einzelnen näher

dargelegt, während die zweite sich hauptsächlich damit

befasst, in Milton solche Degenerationsmerkmale fest-

zustellen, die ihn als einen — Albino kennzeichnen

sollen.

Da die zweite Schrift wohl die sensationellste

Enthüllung bietet, sei sie an erster Stelle besprochen.

Es ist zu erwarten, dass eine so ,, abenteuerliche Idee",

wie Mutschmann selber seine Albino-H\-pothese nennt,

zunächst durch gewichtige äussere Tatsachen belegt

und dann durch innere Gründe gestützt werde, bevor

sie allgemeine Zustimmung finden kann. Und da ist

denn sofort nachdrücklich festzustellen, dass trotz „der

erdi-ückenden Fülle der Beweise'', die Verf. für sich

beansprucht , m. E. keine einzige wirklich schlüssige

Tatsache für seine Behauptung beigebracht wird, und

dass daher die ganzen Polgerungen, die auf eine so

ungenügend gestützte Vermutung aufgebaut werden,

durchaus phantastisch anmuten. Es sei mir erlaubt,

diesen Standininkt im einzelnen zu vertreten.

Mutschmann stellt es so dar, als ob eine „neu-

puritanische Propaganda", d. h. Männer wie Carlyle,

Macaula^', Masson, in eine Art Verschwörung ein-

getreten seien, um durch „Verschleierungsversuche"

alles dem Dichter abträgliche Material geflissentlich

fernzuhalten oder wegzuinterpretieren ^. Die „Ver-

schleierung" beginnt aber schon bei Milton selbst, der

' Liljegren bezweifelt 1. ob der von Milton in der
Areopagäka erwähnte Besuch bei Galilei wirklich statt-

fefunden hat; 2. will er die Mittäterschaft Miltons bei der
nterpolatiou des Pamela- Gebetes im hikon B<txiUI;(: wahr-

scheinlich machen. In einer ausführlichen Besprechung in

Engl. Stmlien 5'2 (1918), S. 390—396, vertrat ich den Stand-
punkt, dass die Hypothese eine Fälschung des Eikim durch
die Republikaner nicht ohne weiteres von der Hand zu
weisen ist, dass aber ein vollgültiger Beweis dafür, dass
Milton der Hauptschuldige war, noch nicht erbracht ist.

Dagegen schien mir Liljegi-ens erste These sehr unwahr-
scheinlich. Zu den dort angeführten Gegengründen darf
ich hier vielleicht noch zwei weitere hinzufügen: 1. Dass
Galilei in der bekannten Stelle der Dcfensiti tiecxiida nicht
erwähnt wird, ist weniger axiffallend , wenn man bedenkt,
dass dort auch Malatesti , wohl der berühmteste der auf-

gezählten Dichter und Schriftsteller, nicht genannt ist

(vgl. Masson I, 7'29— 730). 2. Aus einem Briefe Carlo Datis
an Milton vom 4. Dez. 1G48 geht hervor, dass Milton den
natürlichen Sohn des Astronomen, Vincenzo Galilei, in

Florenz kennen lernte (Masson III, 690—691); es eröffneten
sich ihm also auch auf diese Weise AVege zu jenem Be-
suche. Vgl. auch A. Stern, Litbl. 19'J0, Sp. '244.

- Dass Masson hierbei der „freclien Erfindung" geziehen
wird uud gewisse seiner Ausführungen als ..neupuritanisobps
Ge.sciiwätz" erscheinen, halten wir für eine bedauerliclie
HtiÜMtische KiitgleiHuiig.

sich als einen mögliebst vollkommenen Menschen hin-

stellen wollte. Sie wurde fortgesetzt vom Antiquar
Aubrey (1629—1697), den Milton noch persönlich

kannte. Der Grund ist nicht recht einzusehen; denn
wenn auch Wood diesen seinen Gewährsmann „roving

und iiHigotic-lu'udcd" nennt, wie Verf. anführt, so war
er doch nach Toland „« voii hone^^t man" und ^most

acmratc" , was Mutschmann übergeht. Aubrey sagt

nun von Milton: „He had light broun [am Rande:
ubrouii] ha/r; ]uf: comple.n'on excrcding fair; oral

face; liis eijcx a darl^ grey." Auf dieser schmalen
Grundlage baut Verf. seine Hj'pothese auf. Nach ihm
ist nämlich „auhurn^ nicht mit ,,hellbraun". „rötlich

braun" oder „blond" zu übersetzen, sondern auf Grund
einiger, wie mir scheint, recht gezwungen erklärten

Stellen des NED. mit „weisslich". Dies und Miltons

(Tesichtsfarbe „von ausserordentlicher Weisse" genügen
Mutschmann, um seine Albino-Hypothese aufzustellen.

Aber die von Aubrey bezeugten grauen Augen! Nirgends

eine Erwähnung der für die Albinos so charakteri-

stischen roten Pupillen ! Nun , diese werden eben

„verschwiegen", oder sie waren auch beim erblindeten

Milton nicht mehr zu sehen. Nun sind aber graue

Augen bei rötlichem Typus durchaus normal ; Aubreys
Beschreibung ist also in schönster Ordnung. Es ist

zwar theoretisch denkbar, dass die Röte der Pupillen

in der von Mutschmann angegebenen Weise geschwunden
wäre ; aber dies ist doch ein höchst seltener Fall, und
überdies würde nach Zerstörung der Netzhaut der

Augenhiutergrund weiss erscheinen, was einem Be-

obachter sicher auffallen müsste. Ein ganz unzweifel-

hafter Gegenbeweis liegt aber m. E. in Miltons Brief

an Philaras, in dem er seine Erblindung genauestens

beschreibt mit der ausgesprochenen Absicht, dass der

Adressat diese Schilderung einem berühmten Pariser

Augenarzt unterbreiten solle. Es ist doch wohl völlig

undenkbar, dass in diesem Briefe, der die ganze

Krankheitsgeschichte so peinlich genau schildert, dass

moderne Spezialisten daraus mit einiger Wahrschein-
lichkeit auf den grünen Star diagnostizieren wollen,

Milton von einer so abnormalen Tatsache wie rote

Pupillen sollte geschwiegen haben. Auch anderswo
nennt Milton seine erblindeten Augen ausdrücklich

„sine nuhr, elari et lucidi, ul eonaii (jui acutissimc

cermmt" (Johnson, Lives, hrsg. von G. B. Hill,

Oxford 1905, I, 151). Wie trügerisch die weiterhin

vorgebrachten Argumente des Nachtsehens und der

Schwarz-Weiss-Reihen sind, ergibt sich übrigens auch

daraus, dass man aus ihnen ebensogut das typische

V'erhalten des Farbenblinden herauslesen könnte, während
doch Milton in dem Brief an Philaras ausdrücklich

feststellt, dass er Farben sehen konnte '. Die anderen

Körperbeschreibungen Miltons, die mehr oder weniger

deutlich auf des Dichters Tochter, Deborah Clarko,

zurückgehen, prüft Mutschmann nicht näher. Doch
erklärt der Maler Jonathan Richardson, nachdem er

von Miltons Mittelgrösse gesprochen, ausdrücklich

:

,.Hiahair ivas a light hrown whichhe irore parted
(dnp, and somcwhat flat, long and ivaving. a 1/ttle

rurJed", und der Kupferstecher George Virtue bestätigt,

dass Milton „icas of a fair coiiiple.rion, <( little red in

' Es ist immer misslich, wenn Laien sich zu Dingen
.•lussern sollen, die ihnen fern Hegen. Ich möchte nicht

verfehlen, hier Prof. Dr. med. Köllner- Wttrzburg für

seine wertvollen fachmäuuischen .Aufschlüsse zu daiikon.
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thc checJcs, and Utiht-hroivn latik liair'^ (.Johnson, Livcs,

ebenda).

Die inneren Gründe, die Mutschmann für seine

Theorie aus Miltons Werken hei-ausliest, können ebenso-

wenig von des Dichters Albinotum überzeugen. Doch
werden auch die Gegner der Hypothese vieles auf

diesen Seiten mit Interesse und Nutzen lesen, weil

hier des Verfassers Zusammenstellungen die unleugbare

Tatsache illustrieren, dass Milton, schon von früber

Jugend auf an Sehschwäche leidend , von den Er-

scheinungen von Licht und Dunkel in zwar nicht krank-

hafter, wohl aber sehr intensiver Weise beeinflusst

wurde. In diesem Sinne ist die Analyse des Penscroso
zweifellos anregend. Viele aber werden es bedauern,

lass Verf. den Texten, die diese unleugbare Tatsache
der Lichtidiosynkrasie zeigen, in einer Weise zu-

leibe geht, die Verwunderung und öfters entschiedenen

Widerspruch hervorrufen muss. Er ist hier der Klippe
nicht entgangen, die so vielen von einer Theorie Er-

füllten 'gefährlich wird , dem Eifer, alles zu erklären

und auch nichtige Zufälligkeiten der vertretenen Hypo-
these dienstbar zu machen. Wie unendlich gezwungen
ist es z. B., die mächtige Schilderung Satans in

P(iro(h'S(- Lost I 600—604 als eine Selbstbeschreibung

aufzufassen

:

„. . . but his face

Deep scars of thunder had intrencht, and care

Sat on his faded cheek, but under brows
Of dauntless courage, and cousiderate jiride

Waiting revenge : cruel his eve . .
.'

Alles soll da albinoid sein: die „gebleichte Wange",
die „Falten der Stirne" [die eigentlich gar nicht im
Te.xte stehen], und das grausame Auge, „worin eine

Anspielung auf das rote Feuer in der Pupille der

Albinos zu erbhcken ist" ! Oder wer wollte glauben,

dass die Engel, die ihre Augen mit den Flügeln schützen,

wenn sie der Gottheit nahen, auch nur das Geringste

mit dem Albino zu tun haben, der sich mit der Hand
gegen das Licht schützt I

Die letzten Abschnitte der Broschüre sind der

Entstehungsgeschichte des Paradise Lost gewidmet,
die ebenfalls gänzlich unter dem Gesichtswinkel des

Albinismus aufgefasst wird. Von der Ueberlieferung

entfernt sich hier Mutschmann besonders, wenn er

auf Grund des Licht- und Schattenargumentes annimmt,
dass Gesang I und II noch in Miltons sehende Zeit

fallen (mindestens vor 1652 ; etwa 1639—1643). [lieber

anderes zum P. Z. siehe weiter unten.]

Ich fasse zusammen : Mutschmanns Untersuchungen
sind teilweise eine willkommene Bestätigung der Auf-
fassung von Taine und Squires [Mdton's Treatmrnt

"f Ndturv. Mod. Lgge. Notes IX 454 f.) über Miltons

lurchaus künstlich literarisches Verhalten zur Natur.

\'erf. geht über sie hinaus, indem er Miltons Verhältnis

/u Licht und Schatten, Hell und Dunkel als. dessen
besondere Idiosjmkrasie erweist. Er geht aber zu weit,

wenn er diese Eigenschaft zu einem Impulse erhebt,

'1er Miltons Schaffen mit der Ki'aft einer Zwangs-
vorstellung beeinflusst habe ; für seine Hauptthese vom
angeblichen Albinismus Milton.s sehe ich nicht die

l^Spur eines Beweises.
Nun zum „anderen Milton'". den man „einen

!l.narchisten nennen müsste, einen Menschen, der weder
aenschliches noch göttliches Gebot anerkennt, der nur
rauf aus ist , seine Persönlichkeit um jeden Preis

durchzusetzen". Mutschmanns Milton ist Machiavelli,

Marlowe, Nietzsche und Stirner in einer Person, der

„erstaunlichste Individualist der Renaissancebewegung,

der extremste T3'pus des egozentrischen Menschen

;

der vollkommenste Egoist , . . . der Einzige , der nur

sich selber gehört und der die ganze übrige Welt als

sein Eigentum beanspracht."' Auch hier sei von vorn-

herein soviel zugegeben als zugegeben werden kann.

Niemand, der ohne Voreingenommenheit die verbürgten

Tatsachen aus Miltons Leben an sich vorüberziehen

lässt, wird die unerfreulichen Züge seines Charakters

leugnen wollen, seinen unbändigen Stolz, seine un-

gebührliche Eigenliebe, seine souveräne Verachtung

der Rechte anderer, seinen Hang zur Rabulistik und
Schriftverdrehung. Und dass diese egozentrische Ver-

anlagung tiefe Spuren in seinen Werken, nicht zuletzt

in seinen Prosawerken, hinterlassen hat, darauf hat

die Kritik, sogar die verblendete „neupuritanische",

schon öfters hingewiesen. Aber von da zum modernen
Uebermenschen und zum Psychopathen ist noch ein

weiter Weg, den wir uns bis auf weiteres entschieden

weigern, mit Mutschmann anzutreten. Auch hier

schwächt Verf. seine Position durch Ueberspannung

des Prinzips und durch eine seltsam schroffe, leiden-

schaftliche Stellungnahme.

Mutschmann bemüht sich zwar im ganzen Buche
nach Kräften, Milton in den Rahmen seiner Zeit zu

stellen, indem er die religiös-ethischen Grundlagen des

]

Kalvinismus und Puritanismus , die individualistische

I
Strömung der italienischen und englischen Renaissance

j

und ihre Auswirkungen auf Milton festlegt : aber er

I wird dabei unserem Dichter doch nicht ganz gerecht.

' Cromwell und die besten der Independenten als

„heuchlerische Machiavellisten" hinzustellen, geht heut-

zutage kaum mehr an ', Auch tut man Milton unrecht,

wenn man ihn der Feigheit zeiht, weil er seine Forde-

rungen jeweils erst dann vorgebracht habe, als keine

Gefahr mehr damit verbunden war. Es darf bezweifelt

werden, ob es wirklich so ganz ungefährlich war, im

Januar 1649 , als die Sache der Independenten noch

keineswegs gefestigt schien , The Tenurc oj Kings
and Magistrates abzufassen und damit zum Königs-

mord anziatreiben. Und dann hat ja Milton zu einer

Zeit , wo die Sache der Republik vöUig ausgespielt

war, immer noch seine aussichtslosen Vorschläge für

die Neugestaltung des Commonwealth veröffentlicht,

ja sogar an Monk selbst sich in einem offenen Brief

gewandt. Auch ist die Behauptung, dass Milton in

den Tagen der heftigen Verfolgung ,, vergessen" wurde,

nach Masson VI, 162 f. unrichtig. Er stand tatsäch-

lich auf der Liste der Beschuldigten und war auch

kurze Zeit in Haft. Dass „weder die Gegner noch

seine eigenen Parteigenossen den vermeintlichen Ver-

teidiger derRevolution ernsthafterBeachtung würdigten"

,

ist eine Ansicht, die in dieser absoluten Form anfecht-

bar ist. Die Lefensio Prima wirbelte doch Staub genug

auf, und manche seiner Schriften fanden jedenfalls im

Auslande ein ungewöhnliches Echo. Von grösster

' Vergleiche hierzu E. Wolfs .Muii.- ,/J: Cromwell und

die Anfänqe des Enfjüschrn hupcrialisnms'- im ..Neuen Merkur",

Febr. 1916. Uns heutigen mag die von den Independenten

geübte Verquickung von Politik und Religion wie eine

Entweihung erscheinen; die Echtheit ihrer [Jeberzeugnug

braucht aber damit keineswegs grund.sätzlich in Frage ge-

zogen zu werden.
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Wichtigkeit aber ist es, dass Milton, der in einer Zeit

lebte, die zur politischen Stellungnahme gebieterisch

zwang, mit seinen radikalen Anschauungen doch nicht

allein stand. Und bis er schliesslich zu einem eigenen

Indejiendententum gelangte, machte er dieselbe folge-

richtige politische Linksentwicklung durch wie so viele

.seiner Zeitgenossen. Zuerst richtet er seine Angriffe

gegen die Episkopalkirche und damit gegen kirchlichen

und staatlichen Absolutismus. Erst später, als ihm
die Freiheit der Presbyterianer ungenügend erschien,

wandte er sich, wie viele Independenten, von jeder

formellen Konfessionsgemeinschaft ab und huldigte

nur den allgemeinen Grundsätzen des Protestantismus,

denen er niemals in seinem Leben untreu geworden,
besonders der individuellen Auslegung der Schrift, die

ihm als Gottes Wort die höchste Instanz erscheint.

Politisch aber steht er auf dem Boden eines all-

gemeinen ßepublikanismus. Wenn dessen nähere Aus-
gestaltung verzweifelte Aehulichkeit mit einer Diktatur

hat, so ist gerade dies wieder ein Zeichen von äusserstem

Radikalismus.

Was nun den Inhalt der zweiten Schrift im
einzelneu anlangt , so gibt Mutschmann zunächst ein

Kapitel über „die historische Entwicklung der Auf-

fassung vom Charakter Miltons". Das Anwachsen
seines Ruhmes wird hier mit dem Erstarken des neuen
Liberalismus, des neupuritanischen Bürgertums in Zu-
sammenhang geblacht, die in Milton ihren .,National-

heiligen" erblickt haben.

Der folgende Abschnitt über „Miltons Selbst-

betrachtuug und Selbstdarstellung" enthält einige Haupt-
sätze der Mutschmannschen Anschauung: 1. Milton

tritt für die Fi-eiheit ein, „nicht, weil er diese für

die Allgemeinheit erstrebte, sondern, weil er sie für

seine Person gebrauchte". 2. Milton ist dermassen
egozentrisch orientiert, dass, „wo immer er mit wahrer
Leidenschaft und packendem Ueberzeugungsvermögen
redet, er in eigener Person spricht". Dieser zweite

Satz ist in gewissem Grade eine weitere Ausführung
der Gedankengänge Liljegrens ^.

Dem , was Mutschmann zu „Milton und die

Menschen" vorbringt, wird man im allgemeinen folgen

können bis auf jene Stellen, wo ihn die Entdecker-

freude wieder zu gewaltsamer Auslegung hinreisst.

Harmlosen Dingen gibt er oft eine recht bösartige

Färbung. Ob sich der junge Milton, als er sich bei

jenem Studentenscherz den Namen Ens (Sein) beilegte,

wirklich soviel L'nziemliches gedacht hat? L^nd wie
raffiniert wären indirekte Anspielungen wie etwa diese:

„Eva bekennt, dass ,männliche Anmut und Weisheit',

Dinge, die Älilton sich zuzuschreiben ijflegte, weibliche

Schönheit weit überträfe (P. L. IV ,490); gewöhnlich
urteilen Frauen aber falsch (Samson 1027); d. h. er

wurde nicht von ihnen geschätzt" (S. 25). Entschieden

' VAn paar Beispiele von Uebertreibuugen des Prinzips
der ..Selbstdarstelluug": P. L. 111, 227 handelt Christus
zunächst von der Gnudenwahl in orthodox-kalvinistischer
Weise und sagt dann sein eigenes Geschick vorher. Dass
Milton bei diesen göttlichen Geschehnissen im mindesten
an sich selbst gedacht hat, kann ich nicht glauben. Aehnlich
VII 723, wo die Unterwerfung Christi unter Gottes Willen
das Charakteristische ist. Hätte endlich die Tücke des
Satan mit Miltons eigenem Charakter etwas zu tun. so
wäre dies nicht nur ..ein grandio.ses Beispiel schonungsloser
Selbstironie", sondern ^Milton wäre in diesem Falle der ab-
gefeimteste Schurke .seiner Zeit zu nennen.

und die Wahrheit", die

vielen Widerspräche in

aufdecken, vermag ich

gegen die Absicht des Dichters ist die Auffassung,

dass Samson sich für unschuldig an seinem L'^nglücke

hält; im Gegenteil, der Gedanke, dass er gerechte

Strafe für Schwachheit und begangenes Unrecht dulde,

ist ein wesentlicher Zug im Charakterbilde des Helden.

Den Ausführungen Mutschmanns über „Milton

in schonungsloser Weise die

Miltons Schriften und Taten
in einem wichtigen Punkte

nicht beizupflichten. Man kann, glaube ich. nicht

sagen, dass Milton an der Möglichkeit einer absoluten

Wahrheit zweifle. Er glaubt allerdings, in Baconscher
Art , an gewisse E/cloJa, die uns an der wahren Er-

kenntnis hindern, andererseits aber steht er auf dem
echt protestantischen Standpunkt von der Evolution

des Dogmas und damit von dem Fortschreiten der

Wahrheit. Von deren endgültigem Siege aber ist er so

sehr überzeugt, dass er gerade deshalb jede Ein-

schränkung der Forschung ablehnt. Wenn er freilich

in der Praxis oft so ganz anders handelte und etwa
in der Frage der Katholikentoleranz einen so

bornierten Standpunkt einnimmt, so teüt er damit die

Vorurteile seiner Zeit, von denen selbst der grosse

Locke nicht frei war.

„Miltons Verhältnis zum Staat" wird in folgender

Weise beurteilt: „Milton liing sich an die Rockschösse
der siegreichen Partei; nach C'romwells Tod „trat er

das Andenken des Protektors mit Füssen" [vgl. dazu

Masson V 605 f.] ; ..seine politische Stellung zu sichern

war das ausschliessliche Ziel seiner Politik", denn er

trieb ..vollkommene Opportunitätspolitik". Im Vor-

übergehen (S. 65) wird ihm auch noch Mangel an

Heimats- und Vaterlandsliebe vorgeworfen. Wir haben
schon oben unsere gegenteilige Auffassung angedeutet..

Recht anfechtbar erscheint mir auch das Wesent-
lichste aus dem Kapitel über „Miltons Verhältnis zu

Gott". Dass der klassisch gebildete Dichter zwar oft

in Ausdrücken redet und in Gedankengängen sich be-

wegt, die sich mit der stoischen Philosophie berühren,

ist ohne weiteres zuzugeben. Dass aber Milton, dessen

ganzes Wesen puritanischer Gottesglaube durchflutet,

der in seinen drei Hauptwerken den Stoff der Bibel

entlehnte, die ihm — trotz allem ;— ein geheiliKtes

Buch war, der sich mit den verwickelten dogmatischen
Spekulationen seines letzten grossen Prosawerkes an

die Gesamtseit der christlichen Kirchen wendet, —

-

dass dieser Milton im stillen Herzen ein Heide oder

Atheist gewesen und als „Meister der Täuschung"
auch hier „seine wahren Anschauungen klug zu ver-

stecken verstand", das dünkt mich eine ungeheuer-

liche Annahme. Und wie gekünstelt ist gerade hier

Mutschmanns Beweisführung. Dass Milton in gewissem
Sinne Sozinianer gewesen, ist ja längst bekannt; dass

aber Milton in seiner Christusgestalt sich hauptsächlich

selbst darstellte, wie L>iljegreu und Mutschmann meinen.

ist m. E. in der hier vorgetragenen Spezialisierung un-

haltbar. Aufs bestimmteste aber ist der Auffassung

zu widersjtrecheu, als ob das „Verlorene Paradies"

letztes Endes nichts .anderes sei als eine Kampfansage
des selbstherrlichen Uebermenschen an die Gottheit,

der. erst durch das Verlassen des Paradieses zur

wahren Freiheit gelangte. Im Titel aber hätte der

Dichter wieder „ein beispiellos kühneS; Versteckspiel"

getrieben, das ihm zweieinhalb Jalirhunderte gelungen

sei aufrechtzuerhalten ! Nein und abermals nein

!
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Milton ist Puritaner und kein Anhänger Nietzsches,

und mau mag zum Puritanismus sich stellen wie man
will, die Umwei'tung aller Werte hat auch ihre Grenzen.

Mutschmann liebt die „Doetrina Christiana" nicht,

und nur wenige, die dieses schwer verdauliche Buch
überhaupt zu Ende gebracht baten, werden ihn darob

tadeln. Uns heutigen erscheint daran wirklich vieles

als „endlose Sophistereien", als ,, erstaunliche Absur-

ditäten". Aber weht daraus auch „der widerwärtige

Geist der Unwahrhaftigkeit" V Hätten auch die Zeit-

genossen „die Methode der sogenannten Beweisführung
als das Unverschämteste empfunden, was ein Sophist

einem verachteten Pöbel jemals geboten hat" ? Spielt

hier Milton wirklich „vor der Welt und mit sich selbst"

Theater? Ich glaube es nicht. Nach Mutschmann
wollte Milton in der „Doetrina CIrristiaiia" ein S3-ste-

matisches Weltbild geben, wobei ihm „die christlich-

hebräische Form" gleichsam nur äusseres Gewand war;

er benützte die Bibel nur, um die Leser damit „hinters

Licht zu führen". Vorübergehend allerdings soll sich

Milton „den Glauben an all die krausen Vorstellungen

suggeriert haben", sein Herz aber war nicht dabei ^.

Miltons „Psychopathentum" wird auch in dieser
'. Schrift des weiteren beleuchtet. Da ein „Familien-

: Stigma" bei ihm selbst nicht zu erkennen ist, muss
die Mittelmässigkeit der übrigen Verwandten herhalten.

Die Albino-indizien tauchen wieder auf, und jener

schlecht dokumentierte Zwischenfall während der

Universitätskarriere wird als ein „offenbarer" Fall von
„abnormalem Starrsinn und Negativismus" gedeutet.

Indem Verf. dann Birnbaums Ausführungen — über

„den psychopathischeu Verbrecher" — weiterhin auf

Milton anwendet, gelangt er unschwer zum Bilde eines

vollendeten Neurasthenüiers, wobei es einigermassen

auffällt, dass der sonst überall betonte Stolz und die

anmassende Ichsucht auf einmal mit ..Mangel an

Selbstvertrauen" und „Willensschlaffheit" verbunden
zu sein scheint. Des Dichters „übertriebene Reli-

giosität" wird als „Frömmelei" bezeichnet. Es ist

selbstverständlich, dass das traurige Kapitel von Miltons

erster unglücklicher Ehe, die Schriften zur Ehescheidung
und die sträfliche Vernachlässigung seiner Töchter hier

eine gi-osse Rolle spielt : denn sein Charakter erscheint

hier ja tatsächlich im schlimmsten Lichte. Aber was
wissen wir denn von den Tatsachen, die zur ersten

Heirat führten? Sicher war es eine Geldheii-at; aber
beide Teile willigten in das Geschäft, beide Teile

strafte das Schicksal. Es heisst nicht Unendschuld-
bares entschuldigen, sondern nur zur Vorsicht mahnen,
wenn man auch hier auf das Bedenkliche einer Methode
hinweist , die auf einen Fall, wo so viel Druck und
Gegendruck vorhanden, Merkmale einer psychopathischen
Diagnosis einseitig und in Bausch und Bogen überträgt.

Lieber wenden wir uns zum Schlüsse den aus-

führlichen Kapiteln über Miltons „Kunstübung" zu.

Auch hier müssen wir uns nach dem Vorhergehenden
oft grundsätzlich von Mutschmann trennen

;
gleichwohl

aber dürfte vieles auf diesen Seiten zu dem An-

' Von Einzelheiten scheinen mir hier besomlers Mutsch-
manns Ausführungen über Christi Opfertod als wenig stich,
haltig; Miltons Auffassung von der „Demütigung" Christi
und seinem Priestertum (Kap. 1-5 und 16). in die er laut
den aufführten Stellen die Passion eigens einscliliesst,

sind m. E. keine künstlicli umgedeuteten „Konstruktioiieu",
sondern reine Orthodoxie.

regendsten gehören, was in jüngster Zeit über Milton
geschrieben wurde. Mutschmann findet, dass Miltons
Machtstreben sich in dreifacher Weise ausgedrückt
hat : in der schon erwähnten Selbstdarstellung , im
Fantasma der Tugend und endlich in einer Ekstase
äusserlicher Art. Nach einer hübschen Skizze des
Tugendbegriffes in der englischen Literatur wird Miltons
besonderes „Fantasma" im Coiiius. Faraäise Regained
und Sanison eingehend behandelt. Mutschmanns Haupt-
these ist dabei, dass Milton schliesslich weder an die

Macht der Keuschheit glaubte, die er im Comus pries,

noch der Entsagung und des Gehorsams, die das ver-

lorne Paradies wiedergewannen. „Das Fantasma dient

ja nur der .Selbsttäuschung, dem bewussten Selbst-

betrug!" L^nd das Verzweifeln an der Tugend ist

tragisch ausgedrückt in Saiiison, wo an ihre Stelle „das
innere Licht" getreten, welches Mutschmann in be-

sonderer Weise auffasst. Auch hier hat sich Verf.

von seiner Lieblingsidee zu weit forti'eisseu lassen.

Die Tugend, die Milton besingt, ist letzten Endes,
trotz aller Wortanklänge , nicht die des Stoikers,

sondern die christliche, spezifisch puritanische. Auch
das Lob der Keuschheit in allen drei Gedichten ist

nicht nur durch Miltons besondere Veranlasuno-, sondern
ebenso sehr durch die puritanische Weltanschauung zu

ei'klären '. Am allerdeutlichsten aber ist das puritanische

Ideal, wie männiglich bekannt, im Samson ausgedrückt

:

im ganzen Stücke fühlt sich Samson, trotz Sünde und
Unglück infolge eines „inneren Lichtes" als ein Gefäss

der Vorsehung, und dieses Gefühl ist es, das ihn seine

Heldentaten vollführen lässt.

„Das ekstatische Element, und keineswegs der

philosophische Inhalt, ist neben der, wenn richtig er-

kannten, rücksichtslosen Selbstenthüllung das Wesent-
liche in Miltons Poesie". Der Begriff der „Ekstase"
wird dabei als ein Schwelgen des Geistes im Gefühle

höchster Macht gefasst, und Mutschmann betont aus-

drücklich, dass es sich hier nicht wie bei Biotin oder

den späteren Mystikern um eine das Uebersinnliche

unmittelbar erfassende Verzückung , um eine Ver-
einigung mit dem Göttlichen handle, sondern dass Milton

umgekehrt die Dinge an sich heranzuziehen strebe.

Die Ekstatisierung ist für Milton bewusste Kunst-

übung, zu deren Erreichung er sich vorzugsweise des

„erhabenen Stiles" bedient. Dieser wird durch einige

gut gewählte Beispiele (Elegie V, Penseroso, Lycidas)

treffend gekennzeichnet. Beim Far((tlise Lost scheinen

mir , was hier nur im Vorübergehen angedeutet

sei, die Dinge allerdings etwas anders zu liegen (siehe

Taine).

So ist also der Eindruck , den wir von der

Lektüre der Mutschmannschen Miltonschriften mit fort-

nehmen, ein zwiespältiger. Wir müssen anerkennen,

mit welchem Eifer und Begeisterung er sich in diese

verwickelte Materie gestürzt hat , um viele neue,
,

fördernde Züge im einzelnen zu entdecken. Aber wir

müssen um so mehr bedauern, dass eine überall zu-

tage tretende Einseitigkeit , um nicht zu sagen Vor-

' Im l'ar. Feg. hat sich Mutschmann einen Zug entgehen
lassen, der zu seiner The.se stimmen würde. Wie sehr es

Milton widerstrebte, Verzicht auf Ruhm und Auszeichnung
darzustellen, wird nämlich besonders deutlich auch dadurch,

dass sein Christas, entgegen der Quelle und in ästhetisch

recht anfechtbarer Weise, das vom Teufel geforderte Wunder
tatsächlich vollbringt.
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eingenommenheit, seinen Blick getrübt und den Spiegel

verzerrt hat, in dem er seinen „anderen" Milton er-

schaut.

W ü r z b u r g. W a 1 1 h e r F i s c h e r.

Ernst Q.Wahlgren, fitudcsur les actions analogiques
reciproques du parfait et du participe passe dans les

langues romanes. (Uppsala L'niversitets Arsskrift 1920),

Uppsala A.-B. Akademiska Bokhandeln. 341 S. ISschwed:

Kronen.

Dieses grundgelehrte, musterhaft klar redigierte,

alle einschlägigen Erscheinungen mit tadelloser Akribie

verzeichnende und oft zu neuen Resultaten gelaugende

Buch, das die morphologischen Probleme der Verbal-

formen in der streng philologischen Art Ej-dbergs und

Sucbiers und nach den Analogietheorien Risops zu

lösen trachtet , sei allen Romanisten aufs wärmste

empfohlen. Bisher hatte man mehr gelegentlich und

fallweise Beeinflus.sung des Pf. durch das Part, und

umgekehrt aneenommen, eine zusammenfassende Dar-

Stellung der gegenseitigen Beeintiussungeu der

beiden Formen ist erst durch Verf. gegeben worden.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich nur mit den

starken Pf.- und Partiz.-Formen, eine weitere soll auch

die schwachen Formen, bei denen die Beeinflussung

eben wegen des „regelmässigen" Charakters dieser

Typen schwerer zu fassen ist, behandeln. Um einige

von Wahlgrens Beispielen herauszugreifen : das frz.

Pf. j)»7's wird unter der Wirkung von tins zu prins,

hierzu wird das neue Partizip prins geschaffen und

das Verhältnis Pf. prins — Part, prins schafft nun

umgekehrt ein Part. Uns zum Pf. tins. Die u/'-Pi. wie

rahii führen im Vit. zu -M/MS-Partiz., und diese führen zum
afrz. raJi'ti-'Pf. (statt *vaih, zum weiter ausgedehnten

rum. iinii-Fi. — gegenseitige Beeinflussung, „formation

et reformation" (S. 259), Systemzwang (..contrainte

de Systeme"), denen gegenüber Wahlgren die Begriffs-

verwandtschaft geringer anschlägt (S. 266): mourir ist

nicht von courir beeinflusst, da man eher aller, partir

als ein Verb der schnellen Bewegung als Euphemismus

für mourir anwendet! Die häufige Beeinflussung von

Partizip und Pf. erklärt Verf. aus der Gleichwei-tigkeit

des zusammengesetzten und des organischen Perfekt

:

// u mis [phonetisch ilaml] unterscheidet sich von

il mit [phonetisch ilmi] nur durch das Infix-w-, und

so bildet man nach it. Jia ricMesto statt richiese ein

richieste. Die mit liaherc konjugierten Zeitwörter bilden

gern ein schwaches, die mit esse konjugierten ein

starkes Part., weil letzteres sich mehr dem Adjektiv

nähert: die Patois sagen j'«/ »(OiO'tf, vCoer je suis mort.

Im Gegensatz zu Meyer-Lübke möchte Wahlgren nicht

den Infinitiv als Paradigmenbasis annehmen, sondern

die (7-Formen wie tordons stammen von Verben mit

urspr. (?-Stammauslaut. Ein frz. Part, seniu stammt

nicht von dem erst spät aus dem Futur lückgebildeten

Infinitiv serdrc, sondern durch das mit rauli (dcdt)

zusammenfallende Sf7iti-Fi. konnte nach vcmln ein sentu

gebildet werden. Sevionilre bildet srnions statt semos

nicht nach dem ji-haltigen Infinitiv, sondern nach der

Analogie von repo{n)s. Interessant der Versuch (S. 110).

ein altes vom -/(?)/-Typus unterschiedenes ileäi-Vi- fürs

Afrz. zu rekonstruieren (ren(lei,.-es, -et, -cmos, -cstcs,

-ren), ferner die Erklärung von prov. rm(c ,ich fiel-

nicht wie bisher aus *ca(hn, sondern aus *c<(äc<li-\-

*cadni: also *easei *cazest usw.-|-*cac *caguist usw. =
casec, cazeguest usw. (S. 143), wonach cazec von correc^
*corrui *correui abzusondern ist.— Bei der Besprechung
der -p.<(/«-Partizipia könnte man auf die * admonestare

,

carestia (zu *caresttis) hinweisen : S. 156 span. atrcrudo

im Alex, muss nicht eätrihutus sein, sondern gehört

nach Cuervo Dicc. vielleicht zu estrever {= germ.

*str/ban afrz. estriver ,kämpfen'); .S. 160 rum. arindn

ist überhaupt kein Reflex von rendere, sondern entlehnt

aus Span. kat. eirrendar, der Ableitung von dem post-

verbalen Substantiv (renda REW 7141); S. 247 nach

Puscariu hat noch Gamillscheg in seinen Studien zur

Vorgeschielde der romanischen Tempusgeinmg eine Er-

klärung von rum. fost versucht. S. 264: In der Be-

merkung Risops (BegriffStern undtschaft u. Spracli-

entwicldimg S. 11), „dass von zwei begrififhch meist

im Verhältnis der Gegensätzlichkeit zueinander stehenden

Vorstellungen diejenige, deren Inhalt als minder
vollkommen gilt und deshalb geringer ge-
schätzt wird, die andere, die ihren wesentlichen

Merkmalen nach idealen Anforderungen oder Wünschen
entspricht, im Bewusstsein reproduziert", möchte ich

das von mir gesperrt Gedruckte durch „die affektisch

betontere" ersetzen; nach dem Satz „Geben ist seliger

denn Nehmen" sollte doch prendere eher durch redderr

als umgekehrt, beeinflusst werden, aber die Sprach-

entwicklung vollzieht sich nicht nach moralischen,

„idealen" oder ideellen Gesichtspunkten: das Nehmen
ist eben dynamisch kräftiger, „drastischer" als das

Zurückgeben; ähnlich nimmt stets das Glimpfwort die

Form des zu verhüllenden, also keineswegs „idealen"

Wortes an, nicht umgekehrt: fiche, ficher, nicht

*j'outer, *foute. Schwieriger ist die relative Stärke im

Haushalt des Paares descendre — monier zu beurteilen

:

ist monier infolge der Anstrengung, so ist dcscendn

infolge der Leichtigkeit der Tätigkeit affektbetont, daher

ein monlre nach descendre.

Bonn. Leo Spitzer.

O. Schultz=Qora, Zwei altfranzösische Dichtungen
(La chastelaine de Saint Gille und Du chevalier au
barisei). Keu herausgegeben mit Einleitungen, Anmer-
kungen und Glossar. 4. Aufl. Halle, Niemeyer. 1919. S".

Dieses Buch, das in zwanzig Jahren vier Auflagen

erlebt hat, ist zu bekannt und zu bewährt, als dass

eine ausführlichere Würdigung vonnöten wäre. Sie

müsste ja auch nur wiederholen, was frühere Re-

zensenten bereits gesagt haben. So mag es genügen,

nur das zu erwähnen, was der künftigen Auflage etwa

dienlich sein könnte.

Mein Hauptwunsch ginge dahin, dass im Glossar

fortlaufend (oder mindestens bei seltneren Wörtern,

wie z. B. oe'rdre) die Etymologien angegeben

würden. Der Student, der aus dem Glossar erfährt,

dass eieräre „fassen" oder abandoucr „sich schnell au

etwas machen" bedeutet, erfährt damit ein totes Dass.

aber kein lebendiges W(rrum. Wieviel Mühe aber

muss es ihm bei dem Mangel an einem brauchbaren

afrz. Wörterbuch mit Etymologien (das zu Crestien

ist durch Foersters nicht dorthin gehörige „Einleitung"

auf das Doppelte verteuert!) machen, das Buch in

wirklich wissenschaftlicher Weise zu studieren! Wir
Dozenten sollten den Kriegsteilnehmern eine Arbeit

abnehmen, die für uns ein Kinderspiel , für sie aber

I
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eine unnütze Plage heileutet. (Dieser Wunsch gilt

auch für die nächste Auflage von Bartsch- Wiese.)

Bedeutuugsentwioklungen wie bei vlaKS (= wenig-

stens) würde ich sogar in den Anmerkungen besprechen

(ich erkläre es mit Meyer-Lübke aus relh'S, nicht ans

vel + s).

Ich folge nunmehr einfach den Seiten . S. 29

Mitte: lies gesichertes. — S. 41 oben 1. 'chnut (statt

chant). S. 45 oben: faire saroir, vgl. Erec 16. —
S. 49, 7 : statt des etwas nnklaren uieico/d . würde
ich einen Hauptsatz mit freilich setzen (ebenso 8. 59,

140). Ferner würde ich darauf hinweisen, dass die

Formeln sc Dicr niäit nsw. den Konj. enthalten, und

vielleicht auch auf die Beispiele im Glossar von Bartsch-

Wiese (unter se). — S. 52, 3: Zum Teiluugsartikel

wäre ausser auf die ältere Arbeit von S. Schayer zu

verweisen auf E. Appel, Beiträge zur Gesch. der

Teilungsformel . . .. Diss. München 1915 (nicht Münster,

wie Voretzsch, Einf. in das . . . Afrz., S. 826 ^ schreibt).—
S. 54, 65/6 : zu isnel wäre zu bemerken, dass /' prothet.

hier als / erhalten ist. — S. 57 , 109: 1. Volal-

(Ihsi)iiilatimi- — S. 58, 125: an zweiter Stelle 1. arrai

(statt aicrai). — S. 59, 148: 1. foriiuschrt iten (da-

hinter Komma I). — S. 65, 248 (Kongi-uenz von tot)

ist zu verweisen auf II 69. — S. 93 : nach v. 68

fehlen die Ausführungszeichen. — S. 95: nach v. 125
und 126 fehlen Kommata. — S. 98, 205 : zu ? pcnser

,an ihn denken- wäre eine Anm. erwünscht. Ebenso
zum Heischefuturum (S/ /V)T£ [ebenso 99, 226 (Bitte);

V. 255, 256. 277, 296, 338. 359, 393]. — S. lOOi

274: nach sire fehlt Komma. — S. 103, 1. 355 (statt

345). — S. 151, 147: 1. 146 (statt 145j. — S. 153,

194: ne sai s'il i vendra (es reden Mehrere) würde
ich als Erstarrung bezeichnen. — S. 155, 254
{Lessiez w'aJer): noch paralleler als das zitierte fai

ni'oir ist hierzu Jeisse m'aler: Erec S. 167. — S. 156,

269: 1. 260. — S. 161, 429 [(cuicle) qu'il l'nit

estoupe]: man erwartet eine Erklärung des Konj.

(Vgl. Lerch, Modi 74.) — Zu v. 445 (trestoz) sollte

auf die Bemerkung über tot zu I 248 hingewiesen

werden. — S. 162, 452 : 1. seinerseits (st. einerseits). —
S. 166, 614 (toutc jor): dass diese Angleichung an

tote (li oder tofe nuit nicht nur au dieser Stelle vor-

kommt, sollte um so eher angemerkt werden, als z. B.

Gautier in seiner ßoland-Ausgabe von 1870 tide jur
in tut Je jnr „verbessert" hat. [Mindestens wäre hin-

zuweisen auf die Anm. zu v. 1006 (le m'/edi)]. Einige

Belege für tote jor wären: Crestien, Cliges 1529,

5153,Yvain 6325, Wilhelmsleben 948, 2148, Aucass. 6, 28
und 24, 9, Rosenroman 1387, 1690 (Michel). Vgl.

auch Spitzer, Aufsätze 274 {nocteni et diem). —
S. 168, 682 : das Substantivum, dem faire Vestnet

entspricht, wäre ..Notwendigkeit". Ich würde es nach
..Substantiv" in Klammern beifügen und im Text nicht:

„Grant chose a ou fere i'estuet'' drucken, sondern:

.jGrant chose a ou fere Vestuef^ : einmal ist es eben
eine Art Zitat , und ferner wird dem Studenten da-

durch deutlicher, dass ou (=^ en Je) den Artikel zu

dem ganzen Ausdruck (fere Vcstuet) enthält. Vgl.

übrigens Gellerts Fabel vom Hirsch. — S. 170, 749:
ich würde doch lieber das que der Hss. AB lassen

und interpretieren: „ich habe mich so darauf versteift,

dass ich eher sterbe". — Zu v. 777: in s'onques fis

rien qni honne fust dürfte honne für den Anfänger
nicht klar sein und einer Anmerkuns bedürfen. —

S. 173, 963: zu chiiiicr su coupc würde ich auf

Roland 2239 und 2364 verweisen.

Möge die Fi-ist zwischen der 4. und 5. Auflage

noch kürzer sein als die zwischen der 3. und 4.!

München. Lerch.

Deux poemcs de Nicholas Bozon: Le Char d'Orgueil,
la Lettre de l'empereur Orgueil p. p. Johan Vising,
Göteborg. Wettergen & Kerber 1919= Göteborgs högskolas
ärsskrift 1919. III. Pris 5 Kr. 8». XXII — 82 pg.

Die gediegene Arbeit bi'ingt uns die kritische

Ausgabe zweier, demselben allegorisch-moralischen Ge-
dankenkreise des ungemein fruchtbaren Nicholas Bozon
(er war wohl Franziskaner in Nordengland) von Vising

zugewiesenen Dichtungen, die in der Einleitung kurz

erörtert werden. Der „Brief des Kaisers Stolz''

lag bisher in der unzulänglichen Ausgabe von Th.

Wright, Reliquiae antiquae, II (1841), S. 248 ff., vor.

Aus sprachlichen wie inhaltlichen Gründen wird nun-

mehr Bozous Verfasserschaft zur Gewissheit erhoben.

Das Werk, zwischen 1291 und 1310 entstanden, ist

uns in zwei Hss. (Douce 210 und Harlev 209) über-

liefert und enthält eine in sittengeschichtlicher Hin-

sicht kaum bemerkenswerte Satire (die Inspiration

hierzu^ erhielt wohl Bozon durch den lat. Brief des

princeps tenebrarum an Rom ; vgl. seine Contes p. p.

P. Mej'er S. 269) : Die verschiedenen Stände, an die

sich Orgueil in trotzigen Briefen und Antworten wendet,

beugen sich sämtlich vor seiner Allgewalt (die römische
Kurie, die Königshöfe, die Vizegrafen nebst den Amt-
männern , die Prälaten und weltlichen Machthaber,

Mönche wie Priester, Bauern und Diener, Edelfrauen

und Matronen). Es sind die alten Gemeinplätze, die

von jeher seit dem 12. Jahrhundert in lateinischer wie

französischer Sprache nach einer bestimmten Formel
der didaktischen Tendenz klerikaler Kreise in Vers-

form eingekleidet werden. — Mehr Originalität be-

ansprucht der „Wagen der Superbia", Königin

der Sünden und Lucifers Tochter, in Form einer aus-

gedehnten Allegorie gehalten (Wagen nebst seinen

Teilen, vier Pferde und ihr Geschirr, Aufzug der dame
Orgueil nebst Gefolge, dies alles, um den gewaltigen

Sündenapparat zu veranschaulichen). Ein Einschub

von 20 Strophen bildet einen heftigen Ausfall gegen

weibliche Fehler (la gestc des Danies). Vermutlich

lag dem Dichter ein ähnlicher lat. Stoff vor, der sich aber

bisher nicht hat auffinden lassen. Auch meine Nach-

forschungen sind vergeblich geblieben ; die Wageu-
allegorie im Auticlaudianus des Alanus von Lille bewegt

sich auf anderen Bahnen. Den Text dieser Dichtung

in 560 Versen bieten zwei Hss. ziemlich vollständig

(Bodley 425, Cheltenham 8336) und zwei fragmen-

tarisch (Cambridge, Univ.-Bibl. Gg. 6. 28 und Brit.

Mus. Roy. 8 E. XVII). Um das Zustandekommen dieser

Edition haben sich P. Meyer und G. Starkey (im Welt-

kriege gefallen) verdient gemacht. Mit gewohnter
Sachverständnis gibt Vising , der beste Kenner des

Anglofranzösischen , seine Bemerkungen zur Sprache

und Versitikation beider Texte, dazu einen Kommentar
nebst vollständigem Glossar. Auch hier beobachtet

man den oft hervorgehobenen Verfall in Sprache wie

Verskunst bei Kopisten wie Dichtern selbst. „Les

poetes anglo-normands des Xllle et XIVe siecles

ignoraient la versification franpaise, de meme que bieu

des regles de la langue. Ils ne se distinguaient pas

13
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tiop, ä cet egard, des copistea. Et couniient le feraieiit-

ils y Le.s uns comme les autre.s etaient le plus souvent
des meines ou des pretres ayant eu a peu pres la

meme education et subissant les memes influences

litteraires." Zu den Texten seien einige Bemerkuugeu
verstattet: v. 112 enclavnfcr <*hulonufnre.. Vgl. Tobler,

Li proverbe au vilain, S. 149. — v. 113 perte de tenz ist

im Hinblick auf die Schildei-ung der hiiniciencv dem
Original zuzuweisen, also nicht sens, das als folgendes

Reirawort auftritt. — v. 123 nnJc, nach V. „qui est ä peu
pres nulle", erklärt sich eher = aiicimr aus dem hj-po-

thetischen Sinne dieses Nachsatzes. — v. 125/6 Ccsti

de sa eoire ly ad iost ousfec La (jrace etc. V.s Deutung
befriedigt nicht: „Ce cheval s'est öte, avec sa queue, la

gräce etc.". „Cependant Jy pour se est surprenant",

fügt er selbst hinzu. Die Schwierigkeit ^iegt bei

Cesti (P. Mej-er las erst Geia, dann Getti in der

einen Hs.). Offenbar steckt in diesem Wort das Agens
zum Verlust der Gnade ; ich stelle es zu (jeteiz, also

„Bewurf (mit Kot)"; vgl. Godefroy : jcie/z de boe et

d'ordure. Dies passt dann gut zum folgenden v. 127
S'i est de la houe par tavt enbotcee. — v. 162 1.

inpaeience. — v. 164 de mal elyt übersetzt V. mit ..de

mauvais choix", wobei an cslite gedacht ist. Man
könnte auch meinen : „von ganz besonders übler Art"

nämlich als Verkörperung der Untreue {dchaute
V. 165). — V. 175 1. mit Umstellung cn iens de vie. —
V. 214/5. Warum soll qe meyntnt par defors gedeutet
werden „en dehors du char" und La „autour du char",

da doch mit dem ersten Verse dieser Strophe die

Allegorie verlassen wird? Ich beziehe beides auf den
auswärtigen Schlupfwinkel dieser Hehler {recetoura). —
Str. CIV bot grosse Schwierigkeiten: bei V. liest man:
V. 413

// est seinte de une seynture de la lute parfeyre,

E les barres i sont mis de torche amenee,
Atache de iachez du fyaunce fyauncec,
E si porte la bonrce au taverne atteiclee.

Zu V. 413 meint V.: ,,Qu'est-ce que la lute (leide)

parfeyre? Serait-ce (une ceinture) fortement feiree

(i-ev6tue) de boueV Godefroy a lut, et le Dictionary

de Murray häe au sens de boue." Dies dürfte

schwerlich zutreffen. Ich wäre geneigt, einzusetzen

de la liste parforer (oder parfilee). — Zu v. 414
sagt V.: ,.de torche amenee est difficile ä expliquer;

est-ce d'un paquet de til de fer forme [en barrettesJV"

torche ist nfz. torque ,.fil de fer, de laiton, roule en
cercle (Dict. gen.); 1. dann a menee? — v. 415 1.

<CatiacJies. — v. 41t5 nach V.: „Et ainsi attachee il

porte la bourse a la taverne." Die Stellung dieses

atteiclee erscheint auffällig (zwei Hss. geben atitle). —
V. 426 fernicleiiieut ist im Glossar nicht erklärt, es

heisst „schrecklich". — v. 556 mit prirete, einer

Sünde, die man kaum bei Namen nennt, scheint etwas
Schlimmeres gemeint zu sein als „liberte de maniere",
vielleicht Sodomie und andere himmelschreiende Sünden.

Greifswald. Alfons Hilka.

Eckhard t,A., Remy Belleau. Sa vie — sa „Bergerie".

Ktude hi.storiqiie et criliqiie. Biulapest, Jos.Nemeth. 1917.

238 S. 8». Kr. 10.

Mitten im Weltkriege kommt aus Ungarn eine
franziisiseh geschriebene Studie, die im Anschluss und

vielfach auch In Anlehnung aii französische Arbeiten

einem französischen Dichter des 16. Jahrhunderts ge-

widmet ist. Die Vorbilder für Eckhardt sind Chamard,
der Biograph Joachim du Bellays (1900), Auge-C'hiquet

mit seinem Jean-Antoine de Baif (1909) und Laumonier
mit seinem Ronsard (1909). Die Richtung, in der

diese Arbeiten gehalten sind , ist bei Eckhardt leicht

wiederzuerkennen ; von seinen Vorbildern hat er leider

auch zu viel von der Breite übernommen, die in der

Herausarbeitung des Einzelnen und Aeusseren, in der

Entwicklung der Beziehungen zu den Zeitgenossen und

Zeitereignissen und in der Klarlegung der Abhängig-

keit von früheren waltet. Für das Letztere ist be-

zeichnend, wie Eckhardt die Abhängigkeit der Belleau-

schen Bergerie von Sannazaro und Vauquelin de la

Fresnaie bis hinauf zu den antiken Vorbildern zurück-

verfolgt. Das persönliche Element, die künstlerische

Wertung dagegen spielt keine Rolle. Belleau ist, wie

Eckhardt (S. 140) eingestehen muss , ein „poete im-

personuel et erudit" oder, wie von anderer Seite über

den ungleich persönlicheren du Bellay gesagt worden ist,

ein „poete livresque", und einem solchen gegenüber

gehört es zu dem von der französischen Literatur-

forschung angeschlageneu guten Ton, äussere Dinge
klarzustellen, in Leliensgang und Dichtung , um von
dort aus wenigstens einen Einblick in die inneren Zu-
sammenhänge zu gewinnen. Es hat gewiss seine Be-

rechtigung , wenn Eckhardt meint, dass es hier noch
mancherlei zu tun gibt. Nicht bloss, dass die An-
gaben, die sich in Belleaus Werken über Erlebnisse

des Dichters finden , spärlich und gelegentlich auch

nicht klar genug sind und erst der philologischen

Interpretation bedürfen; es ist vor allem in Betracht

zu ziehen , dass diese Erlebnisse nur ganz neben-

sächlich sind, verglichen mit dem, was die gelehrte

Inspiration, die Antike für den Dichter bedeutet. Ihr •

gegenüber kommt allenfalls noch das höfische Element
in Betracht, d. h. all die Anregungen, die der Dichter

durch seine Beziehungen zum Hof und zu vornehmen
Kreisen in Paris oder anderwärts empfangen hat. Aber
das waren im Grunde nur Geschmacksvorschriften, aus

denen wenig Eigenes zu gestalten war. Auch die Liebe,

das grosse, ewig wiederkehrende Thema aller Lyriker,

wird von Belleau in rein buchmässiger Aneignung und
Behandlung erfasst. Von wirklichen Lebensereignissen
des Dichters spielt nur noch die Teilnahme am italie-

nischen Kriegszug eine Rolle und die Berührung mit

der Reformation, die Belleau zwar zur Stellungnahme
genötigt hat, aber die mit ihrem religiösen und geistigen

Gehalt spurlos an ihm vorübergegangen ist. Beides,

die Teilnahme am italienischen Kriegszug und Belleaus

Verhältnis zur Reformation, wird von Eckhardt ein-

gehend erforscht und in manchem Zug schärfer be-

leuchtet, aber auch hier sind

Vergleich zur Ausführlichkeit

scheiden.

Bei der Aufgabe, die Eckhardt zu lösen hat,

handelt es sich nicht sowohl darum, persönlichen Be-

ziehungen von Mensch zu Mensch nachzugehen, wie

dies noch kürzlich Philipp August Becker für Marot
getan hat, als vielmehr darum, Beziehungen von Bucli

zu Buch, Reminiszenzen aus der Antike, Anspielungen.

Entlehnungen, Geistreicheleien, stilistische Kunstgriffe,

die zumeist im Geschmack der Zeit wurzeln, dar-

zulegen, aber eigentlich nirgends innerlich empfundene

Ergebnisse imseine

der Darstellung be-
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Regungen. Ueberall viel Konventionelles, aber nichts

wirklich Persönliches, Unterscheidendes. Es ist kein

Zufall, dass das didaktische Element bei Belleau so

stark vertreten ist, und dass ihm die Nachahmung so

sehr zur Gewohnheit wird, dass sie sich bis in seine

Naturschilderung hinein findet, zu der Belleau sonst

eine selbständige Befähigung zeigt. In Eckhardts

Worten (S. 189): ..Belleau est uu vrai artiste, et meme
lorsqu'il fait des empruuts, il met de la Hnesse dans

le dessin et de l'exactitude dans Fe-xpression" liegt

viel Wahres, und auch der Vergleich seiner Schilderungs-

kunst mit der von Heredia und Gautier ist nicht un-

berechtigt. Aber alles das sind Dinge, die an der

Perijjlierie seiner Kunst liegen. Im Zentrum steht

allein, was die Antike für ihn bedeutet. Deshalb ist

es mit Dank zu begrüssen. wenn Eckhardt den Eintritt

Belleaus in den Plejadekreis ausführlich schildert und

damit wenigstens ein Stück äusserlicher Fühlungnahme
mit dem antiken Wesen entwickelt. Die inneren Fäden

zu ziehen, gelingt ihm bei dem Mangel an zuverlässigem

Material und bei der auf das Aeusserliche eingestellten

Ueberlieferung nicht recht. Er kommt in dieser Be-

ziehung niclit über seine Vorbilder hinaus, ja er bleibt

in vielen Punkten noch um ein Beträchtliches hinter

ihnen zurück.

Marbur^f i. H. Kurt Glaser.

tl;

Benedetto Croce, La letteratura della nuova Italia,

saggi critici. Vier Bände. I. Bd. Bari. Laterza 1914,

fJ2 S. y". II. Bd. ebenda. 388 S. III. Bd. 1915. 402 S.

IV. Bd. 191.5. 324 S.

Den Lesern der von Croce begründeten und seit

1903 mit stetig wachsendem Erfolg erscheinenden Zeit-

schrift La ('rit/ca sind die nunmehr in vier Bände ver-

sammelten literarhistorischen Essays schon lange be-

kannt.' Sie sind in zwölfjähriger, planmässiger Arbeit

allmählich entstanden und bieten in ihrer Gesamtheit

ein reich gegliedertes, klares Bild des literarischen

Schaftens der Italiener seit 1850 bis in die ersten Jahr-

zehnte des 20. Jahrhunderts herein. Die allerjüngsteu

Autoren, Futuristen usw. sind ausgeschlossen, wie im

übrigen alles, was keinen Anspruch auf literarischen

Kunstwert erheben kann, sei es, dass es offensichtlich

belanglos ist, sei es, dass es seiner Bedeutung nach

eher der Wissenschaft, der Philosophie, Philologie und
Geschichte zugehört. Sämtliche Aufsätze sind mit

seltener Strenge und Folgerichtigkeit auf die Erkenntnis

und Beurteilung des spezifisch künstlerischen Wertes
der literarischen Erscheinungen eingestellt. Die metho-

dischen Richtlinien, nach denen Croce hier arbeitet,

habe ich 'im sechsten Kapitel meines Büchleins über

„Italienische Literatur der Gegenwart", Heidelberg

1914, ausführlich dargelegt, so dass ich mich in dieser

Anzeige wesentlich kürzer fassen darf, als ein Werk
von so hoher Bedeutung verdiente. Jeder, der das

literarische Leben des modernen Italiens einigermassen

kennt, weiss . dass Croce mit diesen Aufsätzen, von
denen manche sofort bei ihrem ersten Erscheinen in

der Critica durch die verbi'eitetsten Tageszeitungen,

insbesondere das Giornaiv (Tltah)i abgedruckt und
aufs lebhafteste besprochen wurden, sich den ersten

Rang unter den Kritikern des Tages errungen hat.

Im Gegensatz zu jener geschwätzigen, selbstgefälligen,

dem Effekt, der Mode und den persönlichen Neigungen

und Abneigungen nachlaufenden , oberflächlich geist-

vollen journahstischen Literarkritik, die in Frankreich
entstanden und von dort wie eine Pest sich über

Tageszeitungen und Zeitschriften der ganzen Welt er-

gossen hat, und die schliesslich ganz oder halb in den
Dienst der Reklame hinabgesunken ist, hat Croce die

CTewissenhaftigkeit des Historikers und eine durchaus
wissenschaftliche Gesinnung zu Ehren gebracht. Auf
einem Felde, wo fast nur der Snobismus noch galt,

hat er die Sachlichkeit betätigt. Mag sein, dass man
in einigen dieser zahlreichen — über sechzig — Mono-
graphien eine polemische oder apologetische Spitze

fühlt, wie z. B. in den Aufsätzen über Fogazzaro und
D'Annunzio ; aber was an im und Studium dabei zu-

tage tritt, das ist dem ehrlichen Bedürfnis entsprungen,

einem augenblicklich herrschenden Vorurteil entgegen-

zutreten. Wer sich mit der Dichtung der Gegenwart
seines eigenen Volkes kritisch beschäftigt, muss auch

den Mut haben, ein Erzieher des Geschmackes zu sein

und gelegentlich gegen den Strom zu schwimmen. Den
lautesten Widerspruch hat seinerzeit (1907). der Saggio

über Pascoli hervorgerufen. Allmählich aber sind die

Rufer verstummt, die sich damals gegen Croces ebenso

gewissenhafte wie strenge Kritik dieses verzärtelten

Lyrikers erhoben ; und heute kann man, freilich ohne

die Gegenstimmen zu vernehmen, den ganzen Verlauf

dieser Polemik (1907— 1919) in einem Sonderbändchen

überblicken, in dem die sämtlichen Aeusserungen Croces

zu der Pascoli-Frage vereinigt sind : B Cr. Gior.

Pascoli, Bari, Laterza 1920. — Croce liebt es, seinem

Publikum das Gedächtnis zu stärken und ihm nach

Jahren zu Gemüte zu führen, was für ein guter Dia-

gnostiker er schon damals war, als ihm noch niemand

"lauben wollte. So hat er sich und den Leseni der

Critica das Vergnügen gemacht, eine Reihe von Briefen

des Dankes, der Zustimmung, der Ergebenheit, aber

auch des Zweifels und Widerspruches zu veröffent-

lichen, die ihm von den Opfern seiner Kritik , soweit

sie noch lebendig waren, jeweils geschrieben wurden.

Man kann diese „Memorie di un critico" (Critica,

November 1915, Januar-Mai 1916, Januar und No-

vember 1917), Briefe von Carducci, Betteloni, Dossi,

Neera, Barrili, Farina, Guerrini, De Amicis , Verga,

Serao, Oriani, Capuana, Gnoli, Mazzoni, Graf nicht

ohne Rührung und Lächeln lesen. Der Gesamteindruck

aber ist, dass, trotz mancher Empfindlichkeit und ge-

kränkter Eitelkeit, die Dichter mit ihrem Kritiker zu-

frieden waren, und dass sie ihm — vielleicht mit Aus-

nahme von Arturo Graf— Dank wussten für die Hin-

gabe und Ehrlichkeit, für die Liebe, den Fleiss und

die sachliche Strenge, die er ihren Werken entgegen-

gebracht hatte. Ohne den Dichter zum Kritiker seines

Kritikers machen zu wollen, darf man sagen, dass diese

Rückäusserungen uns in der Ueberzeuguug bestärken,

dass Croces Kritik ein Spiegel von grosser Lauterkeit

und Reinheit ist.

München. Karl Vossler.

P. Barnils, Fossils de la llengua. (Revista de filologia

espafiola IV [1917], S. 277-284.1

Der Autor setzt seine in Butlleti de Dialectologia

Bd. II und III (1914—1915) unter diesem Titel be-

gonnene Serie etymologischer Versuche fort, die in

dem heutigen Katalanisch „versteinerte" Reste älterer



191 1921. Literaturblatt für germanisolie und romanische Philologie. Nr. 5. 6. 192

Wort- (und gelegentlich auch s3-ntaktischer und laut-

licher) Zonen aufdecken. Seine Beiträge, die über die

Vitalität der katal. Wörter wertvolle, in den Wörter-
büchern nicht auffindbare Aufschlüsse geben, sind will-

kommen, die Erklärung dagegen manchmal anfechtbar.

1. csperar a pau phmio ,a peu dret, feut guärdia':

nach Verf. = a peu plunto, mit phonetischer Ent-

wicklung von (H > au, für die allerdings keine Be-
lege gegeben werden und nur eine analoge Entwicklung
von 011 angeführt wird. Zusammenhang mit ^w» ,palus'

(fer cJ pau ,el tonto') wird abgelehnt. — Aber, da
wir doch phnüo mit frz. dtre de pheiitoii ,Wache halten'

zusammenstellen müssen, anderseits südfrz. p(d(a)fiC((

.einen Pfahl einhauen' und se paJ(n)pea ,se ])lanter la-

haben, werden wir wohl ein kat. *pauplnntar .planter

un pieu' annehmen können, zu dem -o wie (fiotieK/dlaiis

in adverbialer Funktion gehört.

2. Uonc/a in den katal. Randgebieten .Pferde-

zügek = substantiviertes Fem. des Adj. lomjKf:. —
Vgl. frz. lonfje , Leitseil', avenez. longa , Zügel-. Ich
füge noch die eigentümliche Verwendung des mall.

llongo ,weiter Sprung' (pcgar JJonyo passim in den
Bondayes malJorquines) an.

3. Vorne als Vokativ {ep, Vhome, (Seoltea ^i tis

jiluu) = nhome, also = ne vor Eigennamen. — Sicher

verfehlte Ableitung. — Die Vergleichung mit volksfrz.

he lä-bas, le codier usw. zeigt, dass wir es mit Ueber-
tragung der mit Artikel versehenen Ausrufsform (,der

Mann [ist da]') auf den Anruf zu tun haben. Dem
semantischen Einwand, dass ne stets nur bei Eigen-

namen vorkomme, sucht Verf. damit auszuweichen,
dass er auf den ausgedehnteren Gebrauch des m, ne
im Altkat. hinweist, z. B. engai: aber dieser Gebrauch
bei Tiernamen erklärt sich aus dem Tierepos {nu,

Marfusa, na Gtiineu, en JBtic usw.). in dem die Tiere

personifiziert werden, und er besteht noch heute
in Mallorka : in den Rondayes sind die Namen von
Pferden, Kühen. Hähnen (auch die des Teufels) mit

i'ii, na verseben ; vgl. Lexilialisdies ((Us dem Kaial. s. v.

barrufet.
4. fer ois .Ekel verursachen' -.:=: ot//;»«; die laut-

liche Entwicklung wäre aus dem Plural zu erklären:

wie goigs (zu gaudium) > gois. so *oigs (= [oies]) >
o/'s. — Vgl. schon altkat. og .Hass' bei Vogel, das der

einzige volkstümliche Refle.x von odiuni (nicht /»,

odio{essii\) im romanischen Land zu sein scheint.

Hierzu passt die Erhaltung von liujar {iJld. 1920,

8p. 167, und LexikaJiftclies aus dem Katal. s. v.). —
Mit Recht trennt Barnils die Interjektion oy ,gelt.- {oy

qiie si?) von diesem „fossilen" oi/, ab. Ich möchte
hier anfügen, dass dies oy zur altprov. Interjektion oi,

ital. ohi{me, te), oJn'lx)
.
(= oh! biiono, cf. te, lö, die

Etymologie griech. aiboi sollte nicht mehr auftauchen)

gehört, nicht mit Barnils, Mundart von Alacanf

S 141, zu aprov. nc ,ja' zu stellen ist.

5. bastiiiient in der Bdtg. , Schiff- ist fossil, da-

gegen in der Bedeutung ,Türrahmen- lebendig.

6. un ftobrcs .Anitdl einer Krankheit-, Zu super.
Ueber Bedeutungsentwicklung und Kudniig kann Verf.

keine rechte Auskunft geben. Da Griera in seinem
Vei'zeichnis der kat. Windnamen kein reut de sobre
oder dergleichen hat, wird man nicht in Analogie zu
span. .rosflbra an .Windstos.s' > .Anfall- denken, wobei
auch das -.>; nicht erklärt wäre. \'ielleicht ist an kat.

fer sobref! .lästig fallen', de f;e)bye.^ .in üeberfluss'

(neben de sobra) anzuknüpfen, wobei auf lautlichem

Wege uns sohres > un sobres (vgl. Schädel, Mundart-
liches aus MallorJca und in den Rondaves oft un
plors) geworden wären. Oder = sobres[(dt mit euphe-
mistisch verschwiegenem Wortende wie in dem kat.

Fluch pafern = pater nosier'r'

7. deijyir al siti ,dei.\ar mort d"un cop' gehört

zu seti und verdankt sein betontes / der Assimilation

ans unbetonte (wie in bisti ,bestia'), hat also mit siti =
span. sdio ,Belagerung' nichts zu tun, — Immerhin
fällt auf, dass kat, quedar al seti .sterben' (Vogel)

span, quedar en el sitio ,auf dem Platze bleiben, in

einer Schlacht fallen' entspricht,

8. Auslautendes -n ist im Kat, nicht durchwegs
geschwunden, sondern hält sich ausser in der Kom-
positionsfuge (pam beneit ,pan b,-) in einigen erstarrten

Redensarten,

9. In der Antwort Quan fha costat aquest vestHY—
sus duros steht sus fossil statt „eis seus duros", d. h.

,es kostet soviel als es kostet'. — Nicht einfach

Kastilianismus V Die Funktion des Possessivpronomens
ist dieselbe wie in span. tiene sus sospeehas. ptg. teni

seus difeitos: ,die gehörigen, ihm gehörigen' : vgl, A^tf-

sätze z. rom. Syntax u. Stil. S. 8,

10. Der scherzhafte Satz Tho dovaran en tres

jtngues: iiiaig. juny i mal enthält ein doppelsinniges

null ,nie' und ,Monat Mai-, das für eine phonetische

Entwicklung UKijus > inai auf weiterem Gebiet neben
sonstigen niaig beweisend ist, — Damit ist auch das

obige oy ,Hass' erklärt und bedarf der Stütze durch

den Plural nicht, da ja der Monatsnamen nie im Plural

vorkommt. Das Wortspiel gehört in die Sammlung
Toblers V. B. II- 211 ff. (z, B, ptg, Säo minca, frz,

la Saint-Jamais. dtsch, bis zum Nimnterniehrstag,

hierzu magy, Szent-TSibies-nap). Das Wortspiel mit

den beiden Bedeutungen von niai findet sich auch im

Prov, : nmi ris que noun pou mai.

11. V any xeix ,niemals', Verf. gibt die nabe-

liegende Erklärung xeix == ,der Buchstabe x' nur mit

allem Vorbehalt, als provisorische Vermutung Montolius

und kann sich den Ursprung der Redensart nitht er-

klären. Für den Deutschen, der die Redensarten ich

habe ihm das x-mal gesagt, .i-heliebig hat, ist es selbst-

verständlich, dass X in der Mathematik eine unbekannte

Grösse bedeutet ; im Jahre .r heisst also ,in einem
Jahr, unbekannt wann', mit etwas anderer Entwicklung
als im Deutschen, wo der Gedanke ,unbekannt, wie

oft' im Vordergrund steht, Dass x z, B, in Italien

10 000, ein liegendes ./' 1000 bedeutet, wird nicht in

Betracht kommen.

Bonn. L e S p i t z e r.

W. V. Wartburg, Zur Stellung; der Bergeller Mundart
zwischen dem Rätischen und dem Lombardischen.
8.-A. aus Nr. 11 des „Bünilner. .Monatsblatt". 1919. L'O S.

Die Mundart des Bergells wurde bisher von den
Forschern einstimmig zum Lombardisclien gezählt, wenn
man auch einen starken rätischeu Einschlag zugab.

A s c 1 i zwar hatte sich, vorsichtig wie immer, dahin

ausgedrückt, dass der Sieg noch zweifelhaft erscheinen

kann; besonders der charakteristische rätische Wort-
schatz des Tales hatte ihm die entschiedene Zu-

weisung zum Lombardisclien schwer gemacht ; dagegen
hat sich der letzte Forscher, der sich mit dem
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Bergellischen beschäftigte , der kürzlich verstorbene '

Guarnerio, unzweideutig zugunsten des Lombar-
dischen ausgesprochen: „non e piü dubbio ormai per

rtlcuno che il bregagliotto entri a far parte della '

famiglia lombarda."

V. Wartburg greift die Frage wieder auf; er

hat das Bergeil und die Grenzgebiete durchwandert

und stützt sich auf reichliches , selbstgesammeltes
'

Matei-ial.

Unter Bergeil versteht er nur den politisch zur

Schweiz gehörigen Teil des Mairatais, eine Beschränkung
der Bezeichnung, die nicht willkürlich ist, sondern dem
ortsüblichen Volksempfinden und Sprachgebrauch ent-

spricht; denn auch für die Talleute erstreckt sich die

licnjajd nur bis zur Landesgrenze. Und das hat seine

Gründe.

Das Bergell zerfällt in den höher golegenen Teil

Sopraporta und den unter der Talsperre (Porta)

liegenden Sottoporta, „eine Trennung, die lange Jahr-

hunderte auch eine politische war." Der Talweg war
immer die einzige Verkehrsmöglichkeit innerhalb des

Tales ; aber im Norden ist das Bergell durch den

Septimer- und den Malojapass mit dem Oberhalbsteiu

und dem Engadin verbunden. Durch diese natürlichen

Brücken stehen die Bergeller auch in wirtschaftlicher

Beziehung mit ihren nördlichen und östlichen Nachbarn
in enger Verbindung ; auch politisch bildet das Bergell

mit dem Oberengadin zusammen einen Bezirk (Maloja).

Aber auch mit den italienischen Talnachbarn und be-

sonders mit Chiavenna stehen die Bergeller in engem
und ständigem Verkehr : Chiavenna ist der Markt, auf

den sie angewiesen sind, wenn sie dort auch eher als

Käufer, denn als Verkäufer auftreten (S. 4).

v. Wartburg hat sich bei seinen Talwauderungen
gefragt, ob die bisherige Auffassung, das Bergellische

sei Lombardisch mit rätischem Einschlag, richtig sei,

und ob nicht vielmehr das Umgekehi-te zutreffe. Be-

sonders auch ethnographische Erwägungen haben ihn

zu seinen Zweifeln veranlasst. „lieber die Einstimmig-

keit des bisherigen Urteils staunt ein wenig, wer
ohne Voreingenommenheit das Tal durchwandert, sei

es, dass er von Chiavenna herauf- oder vom Engadin

über den Maloja heruntersteige. Es fallen ihm sofort

die hohen, breiten "tSestalten der Männer auf, ihre

scharfgeschnittenen, patriarchalisch aussehenden Ge-

sichter , ihi-e gemessenen , würdevollen Bewegungen,
die genau so in irgendeinem der Täler von Eomanisch-
Bünden wiederkehren, und gegenüber denen der be-

weglichere, leichter gebaute, etwas verschlagen aus-

sehende Lombarde von Chiavenna sofort absticht. Man
sieht sofort, dass hier eine alte ethnographische Grenze

vorliegen muss , die das Bergell auch in völkischer

Beziehung dem Lande nördlich der Alpen zuweist''

(S. h).

Doch lässt er zuerst die linguistischen Tatsachen

sprechen. Er vergleicht das Bergellische mit dem
Oberengadinischen und Oberhalbsteinischen einerseits,

mit dem Lombardischen von Prosto bis Chiavenna
andererseits, und zwar hinsichtlich der wichtigsten

lautlichen, morphologischen und auch einiger lexika-

lischen Kriterien. Das Ergebnis , das durch ent-

sjirechende Beispiele und Abgi'enzung von Isophonen
und Isomorphen auf einer lieigefügten Karte (die Iso-

lexen mussten weggelassen werden) veranschaulicht

wird , ist folgendes : Hinsichtlic)^ der Lautzüge wird

fcmna, Prosto fcmhta
ditJiicnyi/a, ,,

ditnicnif/a

das Lombardische und Bergellische durch mehr Linien-

bündel getrennt als das Rätische und Bergellische.

Dabei haben die beiden letzteren gerade besonders

charakteristische rätische Erscheinungen gemeinsam,
wie erhaltene Z-Verbindungen gegenüber lombardischer

Palatalisierung

:

p lan u : obh. pla'nii, obeng.jilcr/n, herg. picn, Prosto p^entj

gl&ciev ohh. glatsch , obeng. glatsch , berg. glatsch,

[Prosto (hchuts,

usw. : dann Syukopierung

:

femina. obh. fcmna, berg.

d m i n i c a „ dumendclui

usw.
. Dann 'verläuft wieder ein gleich starkes Ijinien-

bündel wie zwischen Bergell und Iiäti.sch zwischen

Sopra- und Sottoporta, wobei erstere mehr dem
Eätischen, letztere mehr dem Lombardischen zuneigt

;

aber hier handelt es sich überdies um weniger wichtige

Lauterscheinungen.

Auf morphologischem Gebiete überwiegen im ganzen

Bergell die rätischen Züge bei weitem, und hier wird

das o-anze Bergell von einem starken Linienbündel

eingesäumt, das das Tal gegen das Lombardische ab-

grenzt.' Selbst eine Erscheinung; wie der Fall des

flexivischen -s , der dem Lombardischeu und dem
Bergellischen gegenüber dem ßätischen gemeinsam ist,

hat keine absolute Geltung, denn in zwei Verbalformen,

in der 2. PI. Konj. Impf, und Ind. Impf., ist das -.s

auch im Bergell vorhanden.

Endlich trägt das Bergell lexiltalisch rätischen

Charakter, eine Tatsache, die ja schon Ascoli hin-

sichtlich der Gruppierung schwanken machte ; v. W.
verschliesst sich natürlich nicht der bekannten Tat-

sache, dass gerade die Wörter gerne wandern ; aber

er meint (S. 14) : „Wenn aber der lexikalische

Charakter eines Grenzgebietes so eindeutig bestimmt

ist wie hier, so wird man ihm ein gewisses Gewicht

doch nicht absprechen können." Wer daran festhalten

will, dass das Bergell altes lombardisches Gebiet ist,

müsste das an den Ortsnamen beweisen können; es

scheint aber auch hier das Gegenteil nachweisbar zu

sein ; V. W. führt den Namen einer Weide bei Vico-

soprano (Sopraporta) an, die FJau-Lo heisst, wobei

/o= latus die engadinische Entwicklung von -atu>-r;
zeigt, während die Sopraporta heute -('i hat.

Die Folgerungen aus den Tatsachen sind klar:

Das Bergell hatte ursprünglich rätischen Charakter.

Und auch die geschichtlichen Verhältnisse befinden

sich damit im Einklang. Während im frühen Mittel-

alter das Bergell politisch wie kirchlich nach Süden

gehörte, zur Grafschaft Chiavenna bzw. zum Bistum

Como, wurde es vom 9. Jahrh. an kirchlich und im

10. Jahrh. auch politisch dem Bistum Chur unterstellt

und blieb von da an eng mit den übrigen Talschaften

des Bistums verknüpft.

Der italienische Eintiuss begann damit, dass das

Bergell durch italienische Flüchtlinge dem reformierten

erlauben gewonnen würde, und dass deshalb das Italie-

nische im Bergell Kirchen- und Schriftsprache wurde,

während im Engadin einheimische Männer eine ein-

heimische Schriftsprache schufen. Sodann setzt von

der Mitte des 19. Jahrh. eine immer stärker werdende

lombardische Einwanderung ein. Dadurch werden die

Talmundarten immer mehr zersetzt, zumal der Bergeller
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selbst einen starken Wandertrieb besitzt und zeit-

weise zum Geldei'werb das Tal verlässt.

Die auf 20 Seiten zusammengedrängten Erörte-

rungen des Verf. machen einen durchaus überzeugenden
Eindruck. Man darf sich auf das ausführliche AVerk,

das uns v. W. schuldet, und das durch den Krieg
beeinträchtigt worden ist, freuen, besonders auf eine

eingehende Darlegung der in diesem Aufsatz nur ge-

streiften lexikalischen Verhältnisse. Aber auch das in

diesen 20 Seiten Dargelegte und die Karte mit den
Linienbttndeln genügt schon, um für v. W.s Ansicht
zu sprechen.

Wenn S. 14 v. W. sagt: „. . . Wir werden un-
bedingt den morphologischen Charakter einer Mundart
mindestens ebenso hoch werten wie den lantlichen,

obschon er bisher merkwürdig stark gegenüber dem
ersteren in der Abgrenzung der Mundarten zurück-

getreten ist", so würde ich noch viel weiter gehen.

Der morphologische Charakter ist der in erster Linie

ausschlaggebende. Die Fragen, die die Verhältnisse

im Bergell aufwerfen, erinnern mich in mancher Hin-

sicht auf die umstrittene Stellung der galluresisch-

sassai'esischen Mundarten in Sardinien. Mit Unrecht
haben die Verfechter der Auffassung, nach der diese

Mundarten zu den übrigen sardischen gehören sollen,

sich einseitig auf die Laute gestützt. Zwar spricht

eine genaue Untersuchung der lautlichen Verhältnisse

nicht einmal zu ihren Gunsten, denn in wesentlichen

Punkten unterscheiden sich die galluresisch-sassa-

resischen Mundarten einschneidend vom Sardischen,

so z.B. in den dem Sardischen fremden Palatalisierungen :

aber andererseits haben lautliche Erscheinungen der

Gruppe, wie eben die Palatalisierungen, in die be-

nachbarten sardischen Mundarten übergegriffen, und
logudoresische Lautungen haben wieder jene überflutet,

so dass die Trennung nicht immer leicht ist (Verf.,
Bull. Bibliogr. Sardo IV, 190.5. 103 ff.). Sobald man
aber die Formenlehre vornimmt, ist die Trennung
schroff und klar, und niemand wird den ausgesprochen
italienischen Charakter des Galluresisch-Sassaresischen

leugnen können, wie ihn einst Campus, Bull. Bibl.

Sardo IV, 1905, 106 ff. schön dargestellt hat. Auch
s_yntaktisch ist der Unterschied zwischen beiden Gruppen
deutlich zu sehen, und lexikalisch Hesse sich dasselbe

sagen, was v. W. vom ßergellischen sagt. Zwar hat

das Galluresisch-Sassaresische zahlreiche logudoresische

Wörter aufgenommen, und italienische Wörter sind

über die Nordmundarten ins Logudoresische gewandert,

aber das Galluresisch-Sassaresische hat sein typisch

unsardisches Wortgut. Mit Recht betont v. W. die

ethnographische Seite und das Volksempfinden. Genau
wie für die Leute im Bergell Baif/aJK nur die schweize-
rische Tallandschaft ist, gilt die Bezeichnung ..Sarcli^

im Munde der (lalluresen nur für die logudoresisch

und campidanesisch Sprechenden. Ein solches Volks-

empfinden fällt in unseren Fällen sehr ins Gewicht.
Ich weiss nicht , ob es zwischen Eätien und der
Lombardei auch entschiedene Sachgrenzen gibt, wie
sie zwischen der Gallura und dem übrigen Sardinien

bestehen; da die Bergeller vorzüglich auf dem ^Markte

von Chiavenna einkaufen, ist die Wahrscheinlichkeit
keine allzu grosse: doch könnte es Dinge geben, die

in den Dörfern angefertigt werden und von den
lombardischen Geräten verschieden sind. Jedenfalls
würde V. W. gut daran tun, diesen Dingen Beachtung

zu schenken und sich hierüber zu äussern. Wie Kultur-
artikel, die der Bergeller in Chiavenna kauft, mit dem
vom Verkäufer gebrauchten Worte bezeichnet wei'den,

zeigt v. W. S. 16 schön an dem Ausdruck ^)i/a? für

„Teller" in Sottoporta (gegenüber einheimischen

,
Wörtern mit p?-), während Sopraporta noch tu)if ^=
rotundu sagt.

In einem Zuge scheint die Mundart der Sottoporta

rätischer zu sein als das Rätische selbst. Während im
Rätischen und auch im ganzen Bergell betontes li in

offener Silbe > e wird (nasus: obereng. barg.

nes, Chiavenna: näs), bleibt d in geschlossener Silbe

im Rätischen und auch in Sopraporta, wird aber in

Sottoporta gleichfalls >e (parte: obereng., Sopraj).,

Chiav.: pirrt. Sottop. : jiM). Gärtner sah in seiner

Rätoromanischen Grammatik (S. 34) darin einen Fall

von UeberentäusseruDg, das Bestreben der (nach ihmj

lombardisch sprechenden Bevölkerung, ihre Mundart
dem Rätischen anzugleichen; v. Wartburg (S. 17)
dagegen eine „Ueberselbstbehauptung", also das Gegen-
teil; „Die rätisch sprechenden Talbewohner hatten das
Bewusstsein, dass ihrem r lombardisch in gewissen
Fällen ein a entspreche, und um nun ja es nicht dem
verachteten lunihrrf gleichzutun, das ja die Sprache
ihrer LTntertanen war, setzten sie e auch dort ein, wo
ihre östlichen rätischen Nachbarn, die sich nicht so

direkt bedroht sahen, es nicht kannten." Mag sein,

dass Proportionsbildung gegenüber dem Lombardischen
' vorliegt, obwohl schliesslich, da im Rätischen in offener

Silbe (i > e, durch Proportion aus dem Rätischen
selbst heraus dies c dialektisch auch auf die Fälle

mit (I in geschlossener Silbe übergreifen konnte. Doch
auch in ersterem Falle sollte der mit „um nun ..."

beginnende Satz wegbleiben, da damit der Sprache
ein Zweck b e w u s s t s e in unterschoben wird, das ihr

nach allen unseren Erfahrungen fremd ist.

Meine Zusammenfassung genügt hoffentlich , um
darzutun, wie interessant, scharfsinnig und auch
prinzipiell bedeutungsvoll v. Wartburgs kleine Arbeit ist.

Berlin. M.L.Wagner.

Z e i t .-; c h r i f t en u. ä.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen 141, 12: A. M. Wagner, Uugedruckte
Dichtungen und Briefe aus dem Nachlass Heinr. Wilh.
von Gersteiibergs. (Forts.) — A. Leitzmann, Kleine
Studien zu Gottfr. Keller. — G. Jahrmann. Das Gebet
in Shakespeares Tragödien. — Fr. Fiedler, Das Weih-
nachtsfest in Eug:lanc! vor und bei Dickens. — Fr. Neu

-

bert. Das Weltsystem des Benoit de Maillet. — Baer-
wolff. Christine von Pisan, ihre Auflösung und Weiter-
bildung der Zeitkultur. — L. Spitzer. Eine Strömung
innerhalb der romanischen Sprachwissenschaft. — A.
Smith, Zur Voranstellung vornehmlich des räumlichen
Adverb- und Präpositionsattribut in der modernen
deutschen Prosa. — F. Liebermann, Zur Vita Ceol-
fridi Gyrvensis. — Ders.. Ein Nordfranzose über die

Angelsachsen um 62-5. — Ders., Zum Namen ..Angel-

sachsen". — J. Gollancz, Spenseriana. — Ad. Kolsen,
Bandnoten zu Emil Lews Prov. AVörterbüchern Nr. 9

—

22. — L. Spitzer, Ital". farfulla , Schmetterling. — 0.
Schul tz-Gora, Zur urkundlichen Identifikation von
Peire d'Alvernlie. — Anzeiger: R.Zenker, Vettermann,
Die BalenDichtungeu und ihre Quellen. — Erich Locwen-
rhal, Schiebrif's. Victor Hugos Urteile über Deutschland.

Germanisch-Romanische Monatsschrift IX. 1/2; .Tan.-

Fcbr. 1921: Adolf Zaunrr, Wilhelm Meyer-Lübke. —
W. V. Wart bürg, Romanische Lexikographie seit 1912. —
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K. Luirk. l'cher die Belonung der französisclien Lohn-
wörter im Mittelenglischon. — H. Schröder, Hyper-
korrekte (umgekehrte) Schreib- und Sprechformen, be-

sonders im Niederdeutschen. — A. Leitzmann, Heimat
und Alter von Goethes angeblicher Josephdichtung. -

A. Schirmer, Die deutsche Umgangssprache. — Ernst
Fraenkel, Zur Bezeichnung der Zeiteinteilungen in den
indogermanischen Sprachen. — Ernst Ochs, Die Gliede-
rung des Alemannischen. — Leo Spitzer, Zur stilistischen

Bedeutung des Imperfekts der Rede. — Ders., Spätlat.

iotticus. — Selbstanzeigen.

Zs. für französischen und englischen Unterricht XIX, 4:

Inhalt; Oeckel, Die Neugestaltung des höheren Schul-
wesens und die neuen Sprachen. — Aronstein, Zur
englischen Stilistik. Eine Einleitung. — Mitteilungen:
Jantzen, Der 17. Allgemeine Deutsche Neuphilologen-
tag zu Halle a. — Arns, Englischer Kursus in Göttingen.
-- Fre3'tag, Erfahrenes und Erprobtes aus dem eng-
lischen Anfangsunterricht. — Literaturberichte und An-
zeigen: Ambrosius, Das französische Unterrichtswerk
von Dr. Max Banner in der Praxis. — Molsen, Karl
Lahm, Franzosen; Ernst von Wolzogen, Engländer. —
Ders., Mignet, Geschichte der französischen Revolution.

—

Ders., Maisch. Aus den Schreckenstagen der fran-

zösischen Revolution. — Ders.. Weil, Französisches Lehr-
buch — Französisches Lesebuch. — Ders., Vogel, Manuel
de Conjugaison des verbes irreguliers fran^ais. — Ders.,
Aretz, Napoleons letzte Freundin. — Ders., Delbrück,
Lorenzo von Medici und Savonarola. — Ders.. Bandello,
Ktinstlernovellen aus der Renaissance übers, von Seliger.
— Ders., Romain Rolland, Michelangelo. — Gärdes,
Tauchnitz Pocket Library, Nr. 79—81 (Chaucer, The Story
of Patient Grisilde; Dickens, The Battle of Life; The
Haunted Man). — .Jantzen, Shakespeares Werke. Aus-
wahl in vier Bänden. — Ders., B. Shaw, Der gesunde
Menschenverstand im Krieg. — Ders., Walt Wnitman,
Der Wundarzt. — Ders., Poe, Romantische Liebes-
geschichten. — Kaluza, Bücherschau. — Zeitsohriften-
schau: Monatsschrift für höhere Schulen (Kaluza).

Moderna Spräk. Svensk Manadsrevy för undervisning
i de tre huvudspräken XIV, ti. Sept. 1920: Gunnar
Biller, La langue de Romain Rolland. ^ Herm. S ö der-
be rgh. Quelques remarques sur l'imparfait et le passe
simple. — Hilmer Gillqvist, Fem verk av R. L.
Stevenson. — E. Hoeniger u. N. 0. Heinertz, Zur
Personifikation geographischer Namen im Deutschen und
Schwedischen. — 7—8. Nov. 1920: Dan. Elfstrand,
Spriikundervisning. — 9. Dec. 1920: Dan. Elfstrand,
Spräkundervisning. (Forts.) —r Arvid Smith Ett fall av
infinitivattribut i engelskau. — Ders., „Meine Truppen
haben wie die Löwen gefochten." — F. .J. Fiel den,
Contemporary English Poetry. — N. 0. Heinertz über
Hj. Falk, Det tyske Sprogs Syntax. Th. Holmboe,
Untersuchungen über den Gebrauch des Konjunktivs in

der neuesten deutschen Literatur; R. Stenstad, Unter-
suchungen über die deutsche Wortstellung; Asta Scliiadt-
Larsen, Sprachliche Eigentümlichkeiten einiger nord-
deutschen Schriftsteller. — G. E. Fuhrken über Kling-
hardt u. Klemm, Uebungen im engl. Tonfall. — XV, 1.

.Jan. 1921 : Birger Palm. Fragen om Infinitiv eller

gerundium efter Substantiv i engelskan. — E. Läf tman.
Nägot om den tyska tidskonjunktionen seitdem. — E.
Bondeson, Till regeln om als och ^vie.

Tijdschrift voor Taal en Letteren. 8^' Jaarg., 5'- AfL:
.f. Moormann, „Louter Lekoris". Een levende geheim-
taal. — P. Fr. Gerl. Royen, 0. F. M.. Woordgeslacht. —
Th. Absil, Zur Gesönichte der ahd. Diphthonge. —
•T. Engelman, Nieuw Materiaal. — A. J. van Huf fei .Jr.,

Lambeitus van den Bosch. — Dr. H. H. Knippenberg,
Geschiedenis v. d. Amsterdamschen Schouwburg. -- Boek-
bespreking. — 6« Afl.: Fr. Th. Horsten, Ivatholiek-
GeestelikTToneel. — J. Moormann, Louter Lekoris II. —
P. Fr. Gerl. Royen, O. F. M., Kontaminatie X. —
Fr. Chr. Kops. 0. F. M., „De pits küssen". — Boek-
bespreking, Dr. A. G. v. Hamel, Isolement en Gemeen-
schap. — 9'- Jaarg., 1" Afl.: Dr. J. F. M. Sterck,
Vondels eerstgedru^to gedichten. — L. C. Michels,
Stalpaert I. — Fr. Th. Horsten, Katholiek-Geestelik-
Toneel. — J. Moormann, „Louter Lekoris". Een
levende geheimtaal III. Tydschriften Schouw.

De Nieuwe Taalgids. !•")" Jaarg., Afl. 1: P. J. vau Win ter,
.Jets over taal en styl vau Di'. Abr. Kuyper. — C. B.
V. Haeringen, Over Verschrijvingen. — G. G. Kloeke.
Gpmerkingeu over dialect-geographie. — Ph. J. Simons,
De terin „betekenen" in en buiten de kleuterroman.
Boekbeoordeelingen. Aankondigingen en Mededeelingen.

De Drie Talen. Dec. 1920: H. Poutsma, The Sub-
junctive and Conditional in Adverbial Clauses.

Modern Philology XVIII, 8. December 1920. General
Section Part II: R. iS. Forsythe, A Plautine Source
of „The Merrj' Wives of Windsor". — George R. Havens,
The Abbe Le Blant and English Literature. — Tom
Peete Gross „The Psalter of the Pig" an Irish Legend.

Modern Language Notes XXXVI, 2. Febr. 1921: J. B-
Wharey, Bunyan's „Mr. Badman". — Kenneth Hayens,
Schiller's" „Jungfrau von Orleans" and the historic Maid
of Orleans. — Alwin Thaler, Was Richard Brome an
ActorV — Gust. L. van Roosbroeck, The Source of

De Sallebray's „Amante Ennemie". — John S.. P. Tat-
look, Chaucer's „Elcanor". — Reviews: G. Lanson,
Esquisse d'une histoire de la tragedie franfaise (H.
Garrington Lancaster). — Sir Israel Gollancz, A Good
Short Debate between Winner and Waster (J. M. Stead-
man). — P. B. Fay, The Use of „TU" and „VOUS" in

Möllere (Edward H. Sirich). — Watson Nicholson,
Anthony Aston, Stroller and Adventurer (Oral S. Coad). —
Correspondence: Archer Taylor, „In the Evening Praise
the Day". — Robert L. Taylor, George Ticknor on
Chateaubriand. — Thornton S. Graves, The Echo-
Device. — James H. H a n f o r d , Milton and Ochino. —
J. R. Hulbert, A Chaucer Item. — Brief Mention

:

Ed. Eckhardt, Chaucers Sprache und Verskunst, dar-

gestellt von Bernhard Ten Brink. — Robert M. Gay,
Writing Through Reading. — Mairet's Illustre Corsaire.

University of Wisconsin Studies. Studies in Language
and Literature. No. !• : Traces of Matriarchy in Germanic
Hero-Lore, by Albert William A r o n. 76 p. Paper, $ 50. —
Nr. 10: The Di-amatic Associations of the Easter Sepulchi-e,

by Karl Young. 130 p. Paper $ 50. — Nr. 11: Studies

by Members of the Department of English, Series No. 2.

The Plundering of the Hoard in Beowulf, by Frank
Gaylord Hubbar d. Sentimental Morality in Words-
worth's Narrative Poetry, by Oscar James Campbell.
The Scansion of Middle English Alliterative Verse, by
William EUery Leonard. The Sources of Milton'sHistory
of Britain, by Harry Glioksman. 144 p. Paper, $ 50. —
No. 12: The Formation of Tennvson's Style, by J. F. A.
Pyre. 250 p. Cloth. $ 1..50.

University of Illinois Studies in language and literature.
Urbana, Illinois. 1918/20. gr. 8°. VI, 1: Homero Seris, La
colecciön Cervantina de la Sociedad Hispänica de America.
Edioiones de Don Quijote. Con introducciön, descripcion

de nuevas ediciones, anotaciones v nuevos datos biblio-

gräficos. 159 S. $ 1.50.

The Journal of English and Qermanic Philology XV, 4.

October 1916: A. W. Porterfiel d, Some populär
misoonceptions concerning German Romanticism. — W. .J.

Keller, What Qualities of Greek and Latin Literature
especially attracted Goethe? — H. W. Nordmeyer,
Deutscher Buchhandel und Leipziger Zensur 1831—1848. —
M. Ellwood Smith, The Judge in the Parable of the
three Rings. — W. A. Cooper, Goethes Tasso 511—513.
Helen Sard Hughes, An Early Romantic Novel. —
Allan H. Gilbert, The Teinptation in Paradise Regained.
— Reviews: .J. M. Hart, Schipper, Alt- und mittel-

englisches Uebungsbuch. — Edwin C. Roedder, Berres-

heim, Schiller als Herausgeber der Rheinischen Thalia. —
H. W. Nordmeyer, Church. Friedrich Rückert als

Lyriker der Befreiungskriege. — S. H. Goodnight,
Mitchell, Heyse and his Predecessors in the Theory of

the Novel.
—

" Felix E. Held, Rüssel Smith, Harrington
and his Oceana. — Helen Sard Hughes, Gregory, The
French Revolution and the English Novel. — H. N.
Hillebrand, Tucker Brooke, Common Conditions. —
C. V. Boy er, The Villain as Hero. A Review of a

Review. — XVI, i. Jan. 1917: E. Prokosch, Die
deutsche Lautverschiebung und die ^'ölkerwanderung. —
Fred. W. C. Lieder, Bayard Taylor's Adaptation of

i
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Schillcr's Don Carlos. - J. F. IIa vi r-siuann . E. T. A.
Hoffmanns Eiufluss auf Hauf£. — A. L e R o y A n d r e \v s

.

Further Influences upon Ibsen'.s „Peer Gynt''. — F. M.
Padelford, The Women in Spenser's Allegory of

Love. — Cecil A. Moore, Did Leibniz influence Pope's
Essay? — Fred. E. Pieroe. The Hellenic Current in

Engiish Nineteenth Century Poetry. — Reviews: .Julius

Groebel, Kvifus M. Jones, Spiritual Reformei-s in the
16"i and 11*^ Centuries. — George O. Curme, Axel
Kock, PTnilaut und Brechung im Altschwedischen. —
A. Busse. L. M. Price, The Attitüde of Gustav Freytag
and Julian Schmidt toward Engiish Literature 1848—1862.
— C. H. Handschin, E. Ermatinger. Gottfried Kellers
Leben. — L. M. Hollander, Oscar L. Olson, The Re-
lation of the Hrolfs Saga Kraka and the Bjarkarimur
to Beowulf. — Clark S. Northup, Paget Toynbee, The
Correspondence of Gray, Walpole, ^^est anil Ashton
17;M— 1771. — Odell Shepard, Thomas Warton and the
Historical Point of View in Criticism. — C. A. Moore,
G. F. Wbicher, The Life and Romances of Mrs. Eliza
Haywood. — XVI, 2. April 1917: C. M. Lotspeich.
A Theory of Ablaut. — .James Taft Hatf ield, Lessing's
Feeling for Classic Rhythms. — Julius Goebel, Traces
of the Wars of Liberation in Goethe's Faust. — Neil

C. Brooks, The Hans Sachs Stage in the Church of

St. Martha. — Joseph Wiehr. Carl Hauptmanns Ver-
hältnis zur Heimatkunst. — Emma Gertrude .Taeck,
A Few Notes on Goethe-Bibliography. — "VV. L. Mackie.
The Fight of Finnsburg. — Garland'Gree ver, The Two
Versions of „Grongar Hill". — Henry Morgan Ayres,
The Tragedy of Hengest in Beowulf. -- Reviews : E. X' o s s

,

P. L. Barto', Tannhäuser and the Mountain of Venus. —
H. W. Nordmey er, K. Francke, Personality in Gevman
Literature before Luther. — Max. J. Rud'win, C. E.
W h i tm o r e , The Superiiatural in Tragedy. — William W.
Lawrence, A. R. Benham, Engiish Literature from
Widsith to the Death of Chaucer. — Arthur G. Kennedy

,

J. E. Well, A Manuel of the Writings in Middle Engiish
10.50—1400. — Robert J. Kellogg, Alma Blount-and
C. S. Northup , An Engiish Grammar for Use of High-
and Normal Schools and Colleges. — XVI, 3. Juli igij :

Anton Appelm ann, Der Unterschied in der Auffassung
der Ethik bei Schiller und Kant. — Eugene F. Clark.
The Grobianus of Hans Sachs and its Predecessors. —
Lawrence M. Price, Karl Gutzkow and BulwerLytton. —
George T. Flom , Studies in Scandinavian Paleography. —
H. Dugdale Sykes, The Authorship of „A Yorkshire
Tragedy". — M. P. Tilley, Shakespeare and Italian
Geography. — Finley Melville Foster, Cadence in

Engiish P'rose. — Reviews; Tobias Diekhoff, E. Pro-
kosch, The Sounds and History of the German Languasje.
— B. Q. Morgan, E. F. Hauch, Gottfried Keller '^as

a Democratic Idealist. — Max. J. Rudwin, Ädah B. Roe,
Anna Owena Hoyers; a poetess of the 17tii Centui-y. —
Alexander Green, R. M. Ihrig, The Semantic Deve-
lopment of Words for „Walk" „Run" in the Germanic
Languages; Ch. Reining, A Study of Verbs com]iounded
with „aus", „ein" etc. — Lane Cooper, G. M. Harper.
William Wordsworth, bis Life, Works, and Influence. —
Clark S. Northup, Elbert W. S. Thompson, .John
Milton : Topical Bibliography. — Jakob Zeitlin, G. Pli.

Krapp , The Rise of Engiish Literary Prose. — XVI, 4
October 1917: Albert Morey Sturte'vant, Lieber Neu-
bildungen bei altnordischem „frjösa" und „kj(')sa". —
G. C. Gast, Tragic Guilt in the Modern Drama. - H.W.
Nordmeyer, Eine amerikanische Uebersetzuug von
Goethes „Götz". — Fred. Tu p per, The Envy Themo in
Propogues and Epilogues. — Rupert Taylor, Some
Notes on the Use of Cnn and Conth as Preteritive
Auxiliaries in Early and Middle Scottish Poetrv. —
Reviews; F. C. De Wals h, Grillparzer as an Exponent
iif Eigb.teenth Century Thought (aus Anlass von Andre
Tibal, Etudes sur Grillparzer, Anuales de^l'Est 28'' annee
fasc. 1. Paris-Nancy 1914). — H. W.' Nordmey er

,

W. F. Kamman, Socialism in Germau-American Litera-
ture. — Neil C. B r o o k s , P. E. Kretzmann, The Liturgical
Element in the Earlist Forms of the Medieval Drama. —
L. M. Holland er, G. T. Flom. Phonology of the
Dialect of Aurland, Norway. — Carl Haessfer. .T. E.
Boodin, Realistio (Tniverae. — Howard R.Patch, B. L.
Jeffcrson, Chaucer and the Consolation of Philosophy

of Boethius. — Clark S. Nortliup, Tb. Watts-Dunton.
Poetry and the Renascence of Wonder. — XVII, 1.

January 1918: .Julius Goebel. The Evolution of the
Xibelungensaga. — Herman Hilmer, The Origin and
Growth of Language. — Eugene F. Clark, Charms and
Esorcism in the Writings of Hans Sachs. — .Jos. E.
Gillet, Ueber den Zweck des Schuldramas m Deutsch-
land im lü. und 17. Jahrhundert. — Halldor Hermanns-
son, Two Letters from .Jacob and Wilhelm Grimm. —
.James Finch Royster, The Causative Use of Hätan.

—

Oliver Farrar Emerson, Spencer's Virgils Gnat. —
Frank G. Hubbard, Beowulf 1.598. 1996, 2026; üses of

the impersonal Verb fjciceor/'art. — Robert With in g ton .

A Civic „Triumph" circa 1700. — Reviews: O.E. Lessing.
Bertha E. Trebein. Theodor Fontane as a Critic of the
Drama. — Rob. H. Fife, A.W. Porterfield. An Outline
of German Romanticism. — Alesander Green, Haus
Schulz, Abriss der deutschen Grammatik und Hans Nau-
mann. Kurze historische Syntax der deutschen Sprache.— George T. Flom, H. Logeman , A Commentarv,
critical and explanatory on the Norwegian Text of Henrik
Ibsen's Peer Gynt, its Language, Literary Associations.
and Folk-Lore. — Hyder S. RoUins. H. A. Burd, Joseph
Ritson, A Critical Biography. — Fr. Klaeber, J. R.
Clark , A Concise Anglo-Saxon Dictionarv fcr the Use
of Students. — XVII, 2. April 1918: CM". Lotspeich.
Accent-Mixture and Sound Changes. — Heinrich K eidel.
Hebbel, Hegel und Plato. — H. W. Nordmeyer. Zu
Goethes l\aust in England (J. G. Lockhart). — C. A.
W i 1 1 i am s , Ah Early German Student Song.— B. Sprague
Allen, Recurrent Elements in Ibsen's Art. — Helen Sard
Hughes. A Precursor of „Tristram Shandy". — Rob. M.
Smith, The Date and Authorship of HalFs Chronicle. —
Gwen Ann Jones, The Political Significance of the
Play of „Albion Knight". — Franklyn Bliss Snyder,
Notes on Bums and the Populär Ballads. — Albert
S. Cook, Five Spenserian Trifles. — Reviews: Joseph
Wiehr, G. W. Spindler, The Life of Karl Folien, —
C.A.Willi ams, Max Steidel, Die Zecher- und Schlemmer-
lieder im deutschen Volksliede bis zum Dreissigjährigen
Kriege. — .J. Paul Kaufman, Martin W. Steinke, Edward
Young's „Conjectures on Original Composition" in Eng-
land and Germany. — Flo. Gertr. Jenney, Max. .J.

Rudwin. Der Teufel in den deutschen geistlichen Spielen
des Mittelalters und der Reformationszeit. — Clark S.

Northup, Shakesperian Studies by Members of the
Department of Engiish and Comparative Literature in

Columbia University; Shakespeare Studies by Members
of the Department of Engiish of the University of

Wisconsin ; Jane Sherzer, American Editions of Shake-
speare 1753—1866; A. W. Crawford, Hamlet an Ideal
Prince, and other Essays in Shakespearian Interpretation

;

William B. Cairns, Shakespeare in America. — Jos.
Quincy Adams, Albert C. Baugh, William Haughton's
..Englishmeu for Mv Monev, or A Woman Will Have
Her Will". — Clark 'S. Northup, Oral S. Good, William
D\inlap ; A Study of bis Life and Works and of bis Place
in Contemporary Culture. — Eimer .James Bailey,
William A. Neilson, Bums; How to know him. —
XVII, 3. Juli 1918: .Albert Morey Sturtevant, Ueber
die Stellung des starken attributiven Adjektivs im
Deutschen. — Myrtle Mann Gillet, Woman in German
Literature before und after the Reformation. — Rolf
Weber, Askese und Quietismus bei Wolfram von Eschen-
bach. — Howard Rollin Patch, Troilus on Predestination.
— Edwin W. Fay, Etymological Notes. — James R outh.
Two Fugitive Poems öf Paul Hamilton Hayne.— Reviews;
E. Voss, Adolph Taylor Starck, Der Alraun. — Albert
Morey Sturtevant, .T. Lassen ßoysen. Ein Volksfeind.
— M. J. Rudwin, Dorothy Scarborough, The Super-
natural in Modern Engiish Fiction. — L. N. B rough t on .

Chilton L. Powell, Englisli Domestic Relations 14s7—165:;'..

Martha W. Beck with. Franz Boas, Tsimshian Mytho-
logy — W. E. Mead. N. J. Sedgefield, Selections from
the Old Engiish Bede, with Text and Vocabulary on an
Early West Saxon Basis, and a skeleton outline of Old
Engiish Accidence. — W. .J. La wrenoe, .Joseph Quincy
Adam, Shakespearian Playhouses. — William Edward
Mead, X'ida P. Scudder, Le Morte Arthur of Sir

Thomas Malory and its sources. — XVII, 4. October 1918:

E. Blackman, Notes on the B-Text Mss. of „Piers

i
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Plowman". — Morris P. Tilley, Shakespeare and the
Puritan's ,,Pensive Regard for Well-Bestowal of Time". —
Neil C. Brooks, The Ai-tisan and Mastersinger Drama
in Nürnberg. — H. O. Schwabe, Etymological Notes. —
C. H. Ibershof f . Bodmer and Milton. — Julius Goebel,
History and Principles of Hermeneutics. — Reviews

:

H. S. V. Jones, George Lyman Kittredge, „Chaiicer and
His Poetry" and ..Shakespeare'". — H. W. Nordmeyer.
Oscar Helmuth Werner, The Unmarried Muther in Gefnian
Literature.

Zs. für Deutschkunde. Hrsg. von W. Hof staetter und
Fr. Panzer. 34. Jahrg., Heft S. Inhalt: R. Petsch,
Magussage und Faustdichtung. (Schluss.). — Friedr.
Seiler, Das Sprichwort im Unterricht. (Schluss.) —
R. Trögel. Der Tätigkeitsbegriff im deutschen Unter-
richt. — Karl Stejskal, Länge der Mitlaute. — Fr.
Heinin ger, Theodor Storms Novelle „Die Söhne des
Senators" in Untersekundaneraufsätzen. — Ernst Pf ist er,
Die Lehre vom deutschen Versbau im Unterricht. —
Rieh. Reisig. Der Deutschunterricht in der Volks-
schule. — R. Andres u. G. W. Wagner, Mundart und
Schule. — K. Bergmann, Sprachliches in nichtsprach-
lichen Werken. — G. W.Wagner, Pädagogische Herbst-
woche in Köln. — R. Reisig. Eine „Deutsche Woche"
im Berliner Zentralinstitut für Erziehung und Unter-
richt.

Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte. Hrsg. von
J. Nadler und A. Sauer. 23. Band, I.Heft. Inhalt:
Wilh. Die hl, Nikodemus Frischlins und Andreas .Schön-
waldts Anteil an dem Buch vom Grossen Christophel. —
E. Batzer, Reiner von Sittewald. — F.J.Schneider,
Studien zu Th. G. von Hippels „Leben.släufen". 8. Hippel
als Schuler Montaignes, Hamanns und Herders. — Walter
Berendsohn, Lichtenberg und der junge Goethe. —
C. Krüger, Eine Kritik über Schillers „Geschichte des
30jährigen Krieges" aus dem .Jahre 1796. — Hans
Knudsen, Deutsche Briefe aus dem Nachlass Knud
Lyne Eahbeks. — Wilh. Oehl. Ein unbekanntes Gedicht
Freiligraths. — Friedrich Stamm, Die Liebeszyklen in

Heines „Neuen Gedichten". — Leo Spitzer, Zur Inter-
pretation Christian Morgensternscher Gedichte. — Arthur
Laudien. Ein Schlüssel zu Manns ..Buddenbrooks". —
R. Kohl. Zu Schillers Uebersetzungen des Euripides.

—

G. yi. Wahl, Eine Erklärung des Hexeneinmaleins. —
.J. Beam. Goethe und Heine über Schlegel und Moliere. —
P. A. Merbach, Ein Urteil über Heinrich von Kleist. —

I
Hilde Schulhof. Kleine Bemerkungen zu Eichendorf f. —

'
Rezensionen und Referate : Quellen zu König Lear (Josef
AVihan). — 6. A. Bieber , Der Melancholikertypus Shake-
speares und sein Ursprung (Josef Wihan). — Anton
Dürr Wächter, .Jakob Gretser und seine Dramen (Eber-
hard Sauer). — Wolfgan» Liepe, Das Religionsproblem
im neueren Drama von Lessing bis zur Romantik (Moriz
Enzinger). — Franz Thiess. Die Stellung der .Schwaben
zu Goethe (Emil Lehmann). — Hermann B e hm e, Heinrich

; von Kleist und C. M. Wieland (Frieda Teller). — Be-
merkungen zu Grillparzers Tagebüchern in der neuen
Ausgabe (Karl Kaderschafka). — Wilhelm Dibelius,
Charles Dickens (.Josef Wihan). — Literatur über Emanuel
Geibel. 1. Joh. Weigle, Emanual Geibels Jugendlyrik.
2. Robert Thomas, Geibel und die Aiitike (Siegfried
Reiter). — Karl Gutzkow. Die Ritter vom Geiste (Hilda
Schulhof). — H. Schol lenberger, Edmund Dorer, Die
Persönlichkeit, sein Leben und Schaffen (Rudolf Ischer).

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde,
Deel 32, Afl. 1: A. Kluyver, Bilderdijk's Afscheid
(1811). — J. L. Walch, Theatraal. — J. v. Mierlo,
Jun. S. .L, Hadewych en de ketterin Blommardinne. —
H. J. E ym a e 1 . Hugeniana. — C. G. N. de V o o y s

,

Een Utrechtsche navolging v. Huygens' Voorhout. —
J. Prinsen, .7. Lzn., Gloriant.

Arkiv för nordisk filologi , utgivet genom A. Kock.
37, 1: A. Kock, Till tolkningen av urnordista runin-
skrifter. — W. H. Vogt. Die Bjarnar saga hitdoilakapjja.
Lausavisur. fräsagnir, saga.

—
' E. W. Dahlgren, An-

mälan av „Ptolemy's Afaps of Northern Europe. A Re-
. construction of the Prototypes by Gudmund Schütte". —
Emil Olson, Anmälan av ..Martin P. Nilsson, Studien
zur Vorgeschichte des Weihnacht.sfestes". — F. .Jonssou,
Anmälan av „Emil Olson, De appellativa substantivens

bildning i fornsvenskan". — E. Brate, Anmälan av
„Bruce Dickins, Runic and Heroic Poems". Meddelande.

Revue germanique XL 3: L. M. über 0. Ludwig, Sämt-
liche Werke, hrsg. von P. Merker III, IV, 1. — A. K oszul,
über L. Schückmg, Die Charakterprobleme bei Shake-
speare. — XI, 4. Sommaii-e: A. Digeon, Autour de
Fielding. IL — R. Lalou. Sur un passage d'Antoine et
Cleopätre. — L. Brun, Le theätre allemand. — Fl.

Delattre, La poesie anglaise.

Anglia 4.5, 1: Harald Lind k vis t, On the Origin and
History of the English Pronoun -the. — G. Dubislav,
Studien zur me. iSyhtax III. — F. Holthausen, Ashby-
Studien. IL George Ashby's Trost in Gefangenschaft.-
III. Active policy of a prince.

Anglia, Beiblatt 32, 1. Jan. 1921: Wells, The Outline
of History (Fehr). — Cook, A Commentary upon Brow-
ning's The Ring and the Book (Fehr). — Langfeldt,
Toponymics or Derivations from Local Names in English
(Hübener). — Jost, Z\ir Textkritik der ae. Soliloquien-
bearbeitung. (Schlviss.) — Holthausen, Zur englischen
Wortkunde.

English Studies lü, 1. February 1921: W. van Doorn,
Vers Libi-e in Theory and Practice. — E. Kruisinga,
Affective Sound-Changes. — Reviews: The Percv Reprints
ed. by H. F. B. Brett-Smith. No. 1: The Uiifortunate
Traveller, bv Thomas Nashe. Nr. 2: Gammer Gurtons
Needle. by Mr. S. Mr. of Art (Fr. A. Pompen). — A Tale
of a Tub to which is added The Battle of the Books
and the Mechanical Operation of the Spirit. By Jon.
Swift. Edited with an Introduction and Notes Historical
and Explanatory by A. C. Guthkeloh und D. Nichol
Smith [W. V. Maanen). — Watson Nicholson, The
Historical Sources of Defoe's Journal of the Plague Year
(W. V. Maanen). — Hans Hecht, Daniel AVebb. Ein
Beitrag zur englischen Aesthetik des achtzehnten Jahr-
hunderts (.1. Prinsen). — Little Essays drawn from the
writings of George Santayana, by Logan Pearsal Smith
(H. L. Vernhout). — The Captives. A Novel in Four
Parts. By Hugh Walpole (A. G. v. Kranendonk). —
S. B. P. M ai s , An English Course for Schools (W. v. Doorn).
— Edward Gepp, A Contribution to an Essex Dialect
Dictionary (E. Kruisinga). — Gilbert Waterhouse,
The Year-Book of Modern Langu.ages 1920 (Kruisinga). —
T. N i c k 1 i u . The Sounds of Standard English (Kruisinga).

Archivum Romanicum IV, 3. Luglio-Settembre 192U:

Mario Casella, Jacopone da Todi. — G. Bertoni,
Lingua come arte o energia spirituale. — Paul Aebischer,
Quelques textes du XVl^ siecle en patois fribourgeois. —
Jules Ronjat, Apropos de „degel". — Giulio Bertoni,
Etimologie varie. — Ders., „Poca d' ora". — Ders.,
Etimologie provenzali (Haute-Loire). — Gerhard Rohlfs,
Etimologie italiane. — Ders., Sopra una varieta franco-

provenzale del nome della „bardana". — Giulio Bertoni.
Un manoscritto dell" „Image du monde". — Ders., Di
Antonio Tebaldeo, attore a Ferrara, e di altri letterati

del circolo di Ercole I. — Bibliograf ia : E. Tappolet,
Ivan Pauli. .Enfant", ,gari,'on', -fille' daus les langues
romanes. — Guido Vitaletti, Attilio Momigliano. Le
quattro redazioni della ..Zanitonella". — Giulio Bertoni,
Zeitschrift für romanische Philologie XXXIX B. —
W. von Wartburg, Butllefi de dialectologia cata-

lana. — Cronaca bibliografica e critica: E. Dauzat,
Les argots des metiers franco-proveu^aus (G. B.). — Gino
Bottiglioni. L' ape e I' alveare nelle lingue romanze
(G. B.)." — J. Vising, Deux poemes de Nicholas Bozon.
Le char d'Orgueil. La lettre de l'empereur Orgueil

(6. B.). — G. M. Monti, Un laudario umbro quattro-

centista dei Bianchi (G. B.); D. Uli vi er i. Di alcuni

nomi locali dell' Emjlia e delle provincie.Iimitrofe (G. B.).

— M. Niedermann, Essais d'etymologie et de critique

vei'bale latine (G. B.).

Revue d'histoire litteraire de Ia Ffance 27, 4. Octobre-

Decembre 1920: Jean Vic, La composition et les sources

du „Diable boiteux" de Lesage. — Paul Gautier, Une
enigme litteraire. Ktude critique sur un manuscrit de

Chateaubriand. — Pierre Villey. Marot et le premier
sonnet {ran(;ais. — Loixis Bourquin, La controverse

14
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sur la couiedie au XVIII'' siecle et la Lettre a d'Alem-
bert sur les spectacles. (Forts.) — Jule.« Marsan, Sur
un fragment inedit d'A. de Musset. — Henri Potez.
Appendice ä l'Essai sur la Correspondance de Lauibin. —
Eugene Gri seile, Le neveu du ..Virgile fran<,'ais'', —
Louis MoreL Sur un passage de „Hernani", acte III.

scene IV. — P. B.. A travers les autographes. — Maurice
Heniet, Correspondance inedite entre Thomas et Barthe
1769— 1785. (Forts.) — Comptes rendus: P. van Tieghem.
Ossian en France: LWnnee litteraire (Andre Monglond).
— Carlo P el legrini, Edgar Quinet et Tltalia (L. Au%Tay),

Qiornale storico della letteratura italiana LXXVI, '.',.

Fase. ::?2b: Nicola Scarano, La miscredenza del Mau-
zoni. — .-Vldo Aruch, Spigolature di dialetto fiorentino

antico. — Francesco Maggini, Appunti sul „Sallustio

volgarizzato'' di Bartolomeo da S. Concordio. — Carlo
Frkti, Pietro Giordani a Paolo Costa. — Eassegna
bibliografica: Vladimire Zabughin, P. M. Bizilli. GH
elementi Jella coltui-a medievale. — Plinio Carli, Fran-
cesco Guicciardini, La Storia d'Italia. svigli originali

manoscritti, a cura di Alessandro Gherardi, per volonta
ed opera del conte Francesco Guicciardini, deputato al

Parlamento. — BoUettino bibliografico.- C. Manaresi,
Gli atti del Comune di Milano fino all" anno 1216 (S. Deb.).
— P. Zama. Le istituzioni scolastiche faentine nel medio
evo. See. XI—XVI (V. KossiX — G. Maugeri, II

Petrarca e S. Girolamo (V. Rossi). — E. Cocchia,
Magistri .Tohannis de Hvsdinio Invectiva contra Fr.
Petrarcbnm et Fr. Petrarchae contra cuiusdam Galli
calumnias Apologia. Revisione critica del testo con
introduzione storica ecomme.nto(V. Rossi). — L. Messe-
daglia, L' Italia e gli stranieri nel pensiero di Teofilo
Folengo (G. Fatini). — Gluck-.Jahrbuch. IV. .lahrgang
(L. Torri). — S. di Santarosa, Delle speranze degli
Italiani. Opera edita per la prima volta, con prefazione
di A. Colombo (V. Cian). — Stendhal, Rome, Naples
et Florence. Texte etabli et annote par D. Muller; pre-
face de Ch. Maurras (F. Nein). — N. Tarantino, Le
poesie di Giunio Bazzoni; Studio critico (L. Fassö). —
B. Croce, Nuovi saggi di eKtetica(V.Cian). — E.Li'igaro.
Idealismo filosofico e realismo politico (V. Cianl. —
Annunzi analitici: J. Vodoz, .,Koland'': un .Symbole.
Paris, Champion (F. N.). — F. Di Capua, Appunti sul
..cursus" o ritrao prosaico nelle opere latine di Daute
.\lighieri; Note all' epistola di Dante ai Cardiuali
italiani. — A. Medin, Nuovi appunti sulla leggenda di

S. Eligio. — L. Valle. Ln poeta cai-nascialesco geuovese

:

Paolo Foglietta. — Ermelinda Armigero Gazzera,
Storia d"un' ambasciata e d" un' orazione di Battista
Guarini. — Marino Fioroni, Un oratore sacro del

Seicento, non secentista. — Ciro Trabalza_, Dipanature
critiche. — Arturo Segre. U senatore barone Antonio
Manne. — Pietro Torelli. L' archivio Gonzaga di

Mantova. — Pubblicazioni nuziali: Angelo Monteverdi,
II primo dramma neolatino. — Luigi Berra, Aloune
notizie sull' autore della Raccolta del codice Vat. Lat. 9948
e una poesiola volgare inedita di Gerolamo Fracastoro.
G. B. Cervellini, 11 plebiscito del 1797 nel Diparti-
mento di Treviso. — Emilio Santini. Giosue Carducci
e Percy Bysshe Shelley. — „Canzuni" Siciliane. Nozze
Pellegrini-Gambaro. —

" Comunicazioni ed appunti: D.
Guerri, Chiosa al Purg. XXI. 40—60. — S. Debene-
detti, La casa bassa e la padrona bella. — G. Galla-
vresi, Un memoriale di Ermes ^'isconti sul Romanti-
cismo. — Cronaca; Necrologi: Carlo Salvioni (V. Ciau).

—

Emilio Motta (V. Ciau). — Demetrio Marzi (A. De
Rubertis).

Qiornale Dantesco diretto da Luigi Pietrobono XXIV, 1:

L. Y.. 11 dirittü di intendere Dante. — Luigi Pietro-
bono, Dentro e dintorno „La piccola Vallea*' dell' anti-

purgatorio. — Guido Vitaletti, 11 ..Rifugio Dantesco''
di Fönte Avellana. — G. Maruffi, I due'Carli (Carlo 1

e Carlo II d'Angiu) in un passo del „Paradiso".
Camillo Guerrieri Crocetti, La iiatxira del linguaggio
Adamitico secondo la Bibbia. S. Tommaso e Dante. —
Corrado Ricci, La morte e l'invettiva del Conte Fgo-
lino. — Giulio Salvadori, Sant' Anna nel cielo deb
l'umilti'i e la, risposta alla canzone „Donne che avetc". -*

Luigi Pietrobono, La donazione di Costantino e il

pecc;ito originale. — A. P., Attraverso le Rivistc. -

L. V. Recensioni: Pio Rajna, Dante e i romanzi della
Tavola rotonda. Nuova Antologia 11-57, 1. .Juni 1920.

—

ßenedetto Crote, Intorno alla storia della critica

dantesca. Nuova Antologia 11.59, 1. .Tuli 1920. — Isidoro
del Lungo, L' „orezza" dantesca. Nuova Antologia
1160. 16. .Juli 1920. — L' escatologia mussulmana nella
„Divina Commedia". Civiltä cattolica 1179, -5. .Juni 1920.
- Pel sesto centenario di Dante. Civilta cattolica 1686,
18. Sept. 1920. — Franc. Biondillo. II canto degli
ipocriti. Giornale storico della letteratura italiana LXXVI.
— Piero Mise i a ttelli. La divina fiamma di Dante.
Arte e Vita N. 2. .Juli 1920. - Carla Cadorna, Beatrice
terrena e Celeste. Arte e Vita N. 5. Oct. 1920. — Con-
corso per un opera dantesca. — Alarieo Buonaiuti,
Dante mostrato al popolo. Besprochen von Giovanni
Lattanzi, — Dante Alighieri, La Divina Commedia.
Vollständiger Text mit Erläuterungen, Grammatik. Glossar
und sieben Tafeln herausgegeben von Leonardo Olschki
(besprochen von L. V.).

Revista de Filologi'a Espanola IV, 4: Alfonso Reyes,
Sobre Mateo Rosas de Oquendo, poeta del siglo XVI. —
T. Navarro Tomas, Cantidad de las vooales iu-

aocentuadas. — V, 1: R. Menendez Pidal, Autografos
ineditos del Cid y de Jimena en dos diplomas de 1098

y 1101. — Amerioo Castro, Adiciones hispänicas al

„Diccionario etimolögico" de W. Meyer-Lübke. — V, 3:

R. Menendez Pidal, Sobre las vocales ibericas f v n

en los nombres toponimicos. — .\merico Castro, Alu-
siones a Micaela Lujan en las obras de Lope de Vega. —
VI, 2: Viconte G:ircia de Diego, Etimologias espafiolas.
— P. H. Urena, El endecasilabo castellano. — F. .J.

Sanchez Cant6n,-El „Arte de trovar" de D.Enrique de
Villena. — Vn, 1920, N" 1 : R. Menendez Pidal, Notas
para el lexico romänico. — F. J. Sanchez Canton, Un
pliego de romances desconseido, de los primeros afios del

siglo XVI, — Fidelino de Figueiredo, thenia do
„Quixote'' na litteratura portuguesa do seculo XVIII. —
Americo Castro, Sobre-?i'-y-(/c-en espanöl. — Erasmo
Buceta. Voltaire y Cervantes. — N". 2: Vicente Garoia
de Diego. Etimologias espanolas. — T. Nav.arro Tomas,
Doctrina fonetica de Juan Pablo Bonet (1620). — Jose F.
Montesinos. Una nota a la comedia „r, De cuändo aca
nos vinoV", de Lope de Vega. — R. M. P,, n^Par sant
Esidrol". — A. C, I.Marcelin'a". — N" Sli: R. Menendez
Pidal, Sobre geografia folklorica. Ensayo de un
metodo. — .J. .lud, Acerca de ambnrsta y inmiierzn. —
Migitel de Unamuno, Contribuciones a la etimologia
castellana. — Eloy Diaz-Jimenez y Molleda, de-
mente .Sanchez de Vercial. — W. Meyer-Lübke.
('illnvalii. — .T. .lud, Ksperiefjo. — A. C. y A. Steiger,
FrKziKhi. freziiihi. — E. Buceta, La opiniön de Blanco
White acerca del autor de „La Celestina". — A. C,
Acerca de „El Diablo Mvmdo" de Espronceda. — E.
Buceta, Mäa sobre „Noruega, simbolo de la osouridad".
A. Steiger, Frisii. — Ders., Mas sobre *hdbimca. —
T. Navarro Tomas. Datofe antiguos sobre pro-
nuuciacion asturiana. — A. C, IV/io jinlirgo. — Notas
bibliograficas: A. Sevilla, Vocabulario murciano (V. G.
de D.). — E. Cotarelo, Ultimos estudios cervantinos
(K. Meneiulez Pidal). — E. A. Peers, A Phonetic Spanisb
reader (T. Navarro Tomas). — A. Rubiu i Lluch,
Manuel Milä i Fontanals. Notes biografiques. — J.

(iivanel Mas, Argot barceloni. Notes par a un
vocabulari (S. Gili). — R. del Arco, El famoso juris-

consiilto del siglo XIII, Mdal de Caüellas, obispo de
Huesca. — A. Griera, La tradiciö monumental de la

llengua catalana. — J. R.Lomba y Pedr aj a, Mariano
Jose de Larra (Figaro) oomo escritor politico. — Analisis

de revistas. — Bibliografia.

Revue hispanique. Recueil consacre a l'etude des laugues-
des litteratures et de l'histoire des pays castillans, catalans

et Portugals. Dirig^e par R. Foulchii-Delbosc. Band 30

mit 44. New York , Paris 1914— 1018. "Wir müssen, so

gut es eben gehen mag, über die .Schwierigkeiten hinweg-
zukommen suchen, die dem Studium der germanischen
und ronianiseheu Philologie daraus zu erwachsen ilrohen,

dass fast keine deutsche öffentliche Bibliothek mehr im-

stande ist, die wissenschaftlichen Zeitschriften des -\us-

landes vollständig nachzuschaffeu und für die nächste
Zukunft auf deni^ Laufenden zu erhalten. Ein kleiner

,
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Belielf in dieser Not scheint mir zunächst einmal eine

genaue Orientierung über den Inhalt der verschiedenen
iiichtdeutsohen germanistisclien und romanistischen Zeit-

schriften seit dem Unglücksjahr 1914 zu sein. Wie ich

sie mir vorstelle, das möchte ich im folgenden an einem
mir besonders naheliegenden Beispiel zeigen. Alle Fach-
geuossen aber, die irgendwie dazu imstande sind, seien

auf das dringendste dazu eingeladen , an diesem Not-
versuch einer Inhultsübersiclit der ijtnmanistis-chfii und ronia-

nislischcn ÄKxlunds^eitschriften der Krieiisjiihre nach bestem
Können sich zu beteiligen. — Band 30 (1914j. Texte
und vStudien. S. 1—HS: C4. Desdevises du Dezert,
L'iiiquifition aii.r Indes (spariixilts n la fni du XVIII' sieh:

Behandelt in zwei grösseren Abschnitten die Organisation
und Rechtsprechung der Inquisition in Lima, Cartagena
und Mexico am Ausgang des li>. Jahrhunderts. Quellen
sind die in Simancas liegenden Akten. Einen Anhang
bildet der Katalog der Privatbibliothek eiaes Bürgers
von Quito aus dem .Jahre 1789. Das Fehleu von Inhalts-

angabe, Namen- und Sachregister erschwert die Be-
nützung der umfänglichen Arbeit, die, wie alles, was der
sonst gründliche Verfasser schreibt, sehr unübersichtlich
gehalten ist. — S. 122—375: Voyatie d'Antoiite de Brunei
eil, Espagne ( l6-'iö). Edition puhlie'e pur (lieirles Chireric

Das bisher zumeist dem Holländer Aerssen van Sommels-
dyck zugeschriebene Reisewerk wird unzweifelhaft als die

Arbeit des Franzosen Antoine de Brunei (16'22—9G) nach-
gewiesen und nach mehreren Handschriften in endgültiger
l'^orm publiziert. Die gehaltvolle Schilderung, deren aus-

führliche Bibliographie einschliesslich der zahlreichen
UebersetzuDgen man bei Foulche-Delbosc Nr. Si nach-
lesen muss, ist von grossem Werte für die Kenntnis der
]iolitischen und kulturellen Zustände Spaniens in der
Mitte des 17. Jahrhunderts. — S. 376—514: EUit poHti(jue,

historiqur et mnred du roijaunte d'Espiiejne l'iin 1705, publie'

pur J. Thenurd. Eine Art Hmidbuch run Sjmnien, das in

zwölf Kapiteln einen Ceberblick über Geschichte, Geo-
graphie, Politik, Schrifttum, Volkscharakter und der-

gleichen gibt, und aus dem lediglich die Abschnitte
Mirrs und Litte'rattire noch einiges Interesse beanspruchen.
Der Verfasser ist unbekannt; die Handschrift des Werkes
befindet sich auf der Bibliotheque Mazarine in Paris. —
S. 515—585: H. Peseux-Richard, Un rnnumcier esjuifinul.

Jaciniii Oetdviii Piuin. Vortreffliche Studie über den in

Deutschland gänzlich unbekannten) spanischen Romancier,
die allerdings einige Kenntnis seines Werkes bereits

vorau.ssetzt. Mit Porträt. — S. 586—613: Lettreit (Viin

tibliophile riisse n nn hiliKopMle franfiiis. Briefe des
russischen Bibliophilen Serge Sobelonski an einen fran-

zösischen Frevmd, zuerst gedruckt im Journal de Vnmttteur

de lirres, Jsöo. Sie schildern die Erfahrungen des Russen
auf seinen Reisen nach Büchern durch Spanien und sind

von höchstem Interesse für Freunde des spanischen Buch-
und Bibliothekswesens insbesondere des 19..Jahrhunderts.

—

Band 31 (1914). Texte und S tu dien. S. l-fil: Narciso
Alonso Cortes, (iomez I'ereira 11 Luis de Mercudo. Datos
piira SU biogriifiii. Beiträge zur Lebensgeschichte zweier
berühmter spanischer Aerzte des 16. .Tahrhunderts. Der
erstere auch als Philosoph nicht ohne Einfluss auf Des-
cartes und Bayle. — S. '62—131 : Gabriel Eodriguez de
Ardila, Hisioriti de los Condes de Tendilhi. Erstausgabe
der bisher nur dem Namen nach bekannten Geschichte
der Grafen von Tendilla, verfasst von ihrem Havishistorio-

graphen. Herausgeber ist Foulche-Delbosc: die Hand-
schrift befindet sich auf der Madrider Nationalbibliothek.—
S. 132—168: Huif lettres de ( 'hnrles-t^hünt !t Jluidu^-u. Foulche-
Delbosc veröffentlicht hier acht in den .Jahren 1547— 1552

von Karl V. an Diego Hurtado de Mendoza gerichtete

Briefe, die der Kaiser in Ulm, Augsburg, Innsbruck,
Villach und Brixen schrieb. Die Kopien stammen aus
dem Ende des 16. Jahrhunderts: der Fundort wird nicht

angegeben. Eine Anmerkung dient dazu, wieder einmal
einen hässlichen persönlichen Angriff Morel-Fatios ab-

zuwehren. — S. 169—258: IJhrn de Ajitfiiets de un Aleidcrino,

JSo'J— 1S]4. Von Foulche-Delbosi' nach einer in seinem
Besitz befindlichen Handschrift veröffentlichtes Tagebuch
eines Bürgers von Alcalä. Wichtiges Dokument für eine

dermaleinstige Zusammenstellung der von den fran-

zösischen Truppen in Spanien verübten Gew'alttaten. —
S. 259-304: i'ues/cts de iintano. Coleccirin furninehi ]i>r

Antoniij Gu:miin e Higncros. Sammlimg von iMnciones,

rilliiHciiiis, renniinces, lelrillas vtnd dergleichen ohne An-
gabe der Herkunft oder sonstiges Begleitwort. — S. 305

—

391: Ventura Garcia Calderan, La literaturn perudivi

(1535—1914). Aus der Einleitung: No es posihle deslindor

eseiiehis 1/ defmideis iendhicids en In dispersa y Idnguidii

historin de hi litercitura peniana. Preferimos pucs a la

historia de eurrierdes Uterarias el arden cronolugico de un
„paseo entre Hbros'-. Ohne irgendwelche Einleitung, Kapitel-

überschriften, Inhaltsangabe, Register; ein richtiger jjd.sco

entre, libros, nadn mds. — S. 392—485: Sebastian de Horozco,

Juan de Angulo, Las fiestas de Toledo en 1555. Relaciones'

publicirlas por H. AlvarvÄ Gamero. Zwei ausführliche Be-

richte über die vom 9. bis 26. Februar 15.55 in Toledo
anlässlich der Bekehrung Englands gefeierten Feste.

Königin Maria (1553—15.58) hatte dort 1554 den Katholi-

zismus wieder zur .Staatsreligion erhoben. — S. 486—523:

Docunients rehitifs ii la (iuerrc de Grennde. Bruchstücke

aus Handschriften der Madrider Nationalbibliothek. —
S. 524—608: Foesias de onfono. ('uhceion formada por

Antonio Guinion e Hiyueros. Fortsetzung der auf S. 259

des gleichen Bandes begonnenen Texte. — Band 32 (I9I4>.

1. Texte und Studien. S. 1-86: R. Foulche-Delbosc,

Les o'HVres aitrihuees o Mendoza. Liste aller Werke, die

mit Recht oder Unrecht dem Diego Hurtado de Mendoza
zugeschrieben werden, nebst Bibliographie der Ausgaben
und Erläuterungsschriften. Die Stellung des Verfassers

zur Lazarillo-Frage ergibt sich aus folgendem Satze

(p. 16): L'otlrilmtion du Lazarillo ii Mendo:a ne Supporte

pias un long e.rinnen, tont rabsurdiie' en est flagrante. An-
hangsweise kommen verschiedene unter dem Namen des

Mendoza gehende Gedichte aus Handschriften in Florenz

und Madrid erstmalig zum Abdruck. — S. 87—427;

Cantores populäres de Castilla. recogidos por Narciso Alonso

Cortes. Sammlung von 4876 spanischen Volksliedern aus

den Provinzen Valladolid, Burgos, Palencia und Santander
mit Einleitung und Notenbeilageu. — S. 428—457: Mar-
rellini VerardI Cacsenatis Ecrn((ndus serratus, reprinted bij

IL Thomas. Neudruck des 1493 am -päpstlichen Hofe auf-

geführten lateinischen Humanistendramas Errdinandus

Seruatns. das den auf König Ferdinand am 7. Dezember
1492 in Barcelona verübten Mordanschlag und dessen

Sühne zum Gegenstand hat. — S. 458-569: J'. G. de Bussg,

('(impafjne et sourenire d'Esjuigne, ls:J3. l'ublics par A.

Lebrun. Nach einer Handschrift in Privatbesitz. —

:

2. Besprechugen. S. .570— .576; Ihe Oxford Book of

Spanish Verse, clwsen bg J. Eäzmaurice-KeUy, Oxford l!>i:;

besprochen von R. D. Peres. — 3. Bilder. S^ 581

Iconogriiplde hispanique, Plnnches 33—55. Enthält 15 Ge
mälde von Velazquez. 2 von Goya und 2 von Antonio Moro
in prachtvollen photolitograpfiischen Reproduktionen. —
Band 33 (1915). 1. Texte und Studien. S. 1—284:

H. A. Rennert, Bildiography of the Dranadic Works of

JjOpe de Vega Carpio based' upirn the Qatalogue of .John

Butter Chorley. Vgl. hierzu die Rezensionen in Deutsche

Literoturzeitun.fl 1916, Nr. 38, und Zeitschrift für lomanische

Philologie, Bd'. 40. S. 623. — S. 301—384: R. Foulche-

Delbosc, Bibliographie de Frag Antonio de Guevara. Er-

gänzungen hierzu in Liferain rbhdt f.
r/enn. und roin. Philo-

loeiie 1915, Sp. 368, und Zentralblatt für Bibludhekswesen,

Bd. 24. S. 340. — S. 385—445: Marcel Gauthier, De quelques

jeux d'esprit. L Dispiarales. Erklärung der lyrisch-

satirischen Kun.stform des Disnarate mit 25 Texten. —
S. 446—560: Bomaneero nucro mfjicavo, publieado por A. M.
Kspinosa. Veröffentlicht spanische Romanzen aus Nuevo
Mejico und Colorado (Südamerika), direkt aus dem Volks-

munde gesammelt. Mit Beigabe von Melodien. — 2. Be-
sprechungen. S. 285—295: .J. H. Probst, Caractere et

origine des ide'es du Bietiheurcux Raymond Lulle. 'Toulouse

1912. S. 296—299: Antonio Cortes, La arquitednra en

Mexico. Iqlesias. Mexico 1:114. S. 5&1—all :
Marcel Dieu-

lafoy, Histoire de i' Art en. Espagne et Portugal. Paris 101 3.

Alle drei Werke besprochen von G. Desdevises du Dezert. —
Band 34 fi9i5)- Texte und Studien. S. l-';2:

G. Desdevises du Dezert, Saijd Jgnace de Loy(da. Bio-

graphie und allgemeine Würdigung des Lebenswerkes

dieses Heiligen und OrdensgrUnders. — S. 72—282:

Candonero espiriiual. Von J. M. Aguilera Morales be-

sorgter Neudruck einer seltenen Sammlung 'religiöser

Gedichte, deren einzige Ausgabe (Valladolid 1549) nur

mehr in zwei Exempharen bekannt ist. — S. 282- 291

:

Docnmento^ relatieos a Gongora. Lucas de Torre ver-
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üffentlicht aus den Handschriftenbeständen der Bibliothek
der Acadeinia de la Historia zu Madrid zwei auf Gön.a;ora

bezügliche Schriftstücke, nämlich sein Testament und
eine notarielle Vollmacht zum Druck den kommentierten
J'oli/'emo. — S. 293—299: .Joaquim Miret y Sans, JEl ves-

comte de Carduna derant del Rei de Franija en 1:UIU. Einzel-

heiten über eine Episode der katalanischen Geschichte
des beginnenden 14. Jahrhunderts. — S. :5Ü0—-542 :

Ln
Periinaii/ri a prwcipi<i.^ drl si'jlo XVII. Eeichhaltige und
interessante Schilderung von etwa -50 spanischen Städten
der Zeit um oder nach 1600, nach einer Handschrift der

Madrider Nationalbibliothek. Den gänzlich unpassenden
Titel des Originaltextes (Fhire^f(( efpafjüola) hat der Heraus-
geber L. Saachez Costa durch den obengenannten er-

setzt. — S. .543—56-5: Gaspar Guerau de Montmayor, Eis

Mcsircs de Valencia. Katalanische Verssatire auf die

Professoren (nicht Aerzte wie Morel-Fatio, Grundriss der

rominiüchcn rhilolonie II, 2, S. 81 sagt) der Universität

Valencia aus der Zeit kurz nach 1586. Von Foulche-
Delbosc nach einer Kopie des Gregorio Mayans mit dessen

Anmerkungen herausgegeben. — S. .566— .576: l'uc'^ies

iuf'ditex de Qiievedo. Aus einer in Privatbesitz befindlichen

Handschrift verüffenttichtCh.Deb'ay vier vermutlich unge-
druokte Gedichte des Francisco Quevedo Villegas: — S..577 —
588: Joseph Pellicer de Salas y Tovar. Vida. de V. Luis
de Ooiaiora. Vorhanden sind zwei Fassungen, eine kürzere,

bereits gedruckte, und eine ausführliche, bis jetzt nur
handschriftlich (auf der Madrider Nationalbibliothek) vor-

handene. Die letztere gibt Foulche-Delbosc hier heraus. —
Band 35 (ipiS). 1. Texte und Studien. S. 1—76:
Marcel Gauthier. De queliiue.i jeiix d'esprit. IL Lcft Echos.

Fortsetzung der Bd. 38, S! 385 begonnenen Untersuchungen
und Texte. Reichhaltiges, vielfach ungeJrucktes Material.
— S. 76—90: H. Kling. A pnipos de Berceo. Neudruck
einer längeren Stelle aus Berceo's Sa)da Ijunuvqo nach
.Juan de Castro's Glorinsii Taumidurgo (Madrid 1688), der

die betreffende Stelle aus einem heut§ nicht mehr vor-

handenen Manuskript entnommen hatte. Hierauf ein

paar bibliographische Nachträge zu J. D. Fitz-Gerald,

Gi)ns:alo de Berceo in Spmii.?li. Littrari/ Criticisni before 17so
(L'otnanic Bei'iew I, .290). Klings Ausführungen werden
durch ihren überlegenen und gehässigen Ton unangenehm
entstellt. — S. 91—2:^8: La ptierta de Jas hnipias abicrta.

Ch. Dehlay veranstaltet hier einen Neudruck der spa-

nischen Uebersetzung (Amsterdam 1661) der berühmten
laitua aiirea reservata livauae laiiiiae des Johann Arnos
Commciiins. Diese einzigartige Sammlung von erklärenden
Umschreibungen der verschiedensten Begriffe des täg-

lichen (körperlichen und geistigen) Lebens ist für die

sprachliche Kulturgeschichte von erheblichem Werte.
Leider fehlt das Wichtigste: ein Wortindex. — S. 239

—

291: Ciiatro Foemas. C. Mauroy publiziert hier nach
Madrider Handschriften vier Gedichte von zum Teil un-

bekannten Verfassern. Zwei davon sind von besonderer
Wichtigkeit, weil sie von Agusiin de Rojas im Viaje

(idretenido ziemlich wörtlich benützt wurden. — S. 293

—

419: Cnentos de rarios p raros eastigos. Aus einer dem
Anfang des 17. Jahrhunderts entstammenden Handschrift,
in Privatbesitz Die gesammelten Geschichten stammen
teils aus mündlicher l'eberlieferung, teils aus historischen

Werken, teils aus den Legenden des Caesarius von Heister-

bach. Kompilator war ein spanischer Jesuit, Herausgeber
ist C. G. Muratori. Sachindex fehlt leider wieder ein-

mal. — S. 420—438: yuere romanns sidrre la expulsion de

los nittriscos. Neudruck eines alten Eomanzenheftohens
von Zaragoza 1611. — S. 439—-575: Alguiius poesias airi-

/iiiidiis a Gregorio Silvesfre, piuhlicala.s M. L. Giisnain. ]^Iit

bibliographischem Anhang. — S. 476—538: R. Foulche-
Delbosc. L'anthentirite de In ,/hierra de Granada'\ Nachdem
L. de Torre y Franco-Romero in einer Abhandluug des
Holetiii de la ]{. Acadrmia de la Hislori'a (Bd. 64 und 65,

1914) darzulegen versucht hatte, dass Diego Hurtado
de Mendoza als Verfasser des berühmten granadinischen
Oeschichtswerkes niolit in Frage komme, führt Foulchv-
Delbosc den ausführlichen Gegenbeweis für die Autor-
.sohaft des Mendoza. (Fortsetzung folgt.)

München, Ludwig Pfand 1.

Bulletin hispanique XXll. 1920. N" 1, .Tanvier-Mars 1920:

R. Costes, Pedro Mexia, Chroniste de Gharles-Quint.

—

.1. J. \. Kertrand, Voyageurs alleniands en Espagne

(fin du XVine siecle et debut du XIS'^' siecle). — N» 2:

G. R. Ceriello, Comedias de Santos a Napoli, ner600
icon documenti inediti). — G. Le G en t il, Le mouvement
mtellectuel en Portugal. — No 3: G. Cirot, La Guerra
de Granada et l'Austriada. — .Jean Sarrailh, Le retour
en Espagne de la reine Marie-Christine. — N" 4: John
M. Burnam. A group of Spanish manuscripts (Codices
Escorialenses I. d. 2. and I. d 1). — G. Cirot, A propos
des dernieres publications sur Garcilaso de la Vega. —
R. Costes, Pedro Mexia. Chroniste de Charles-Quint
(suite). — G. Cirot, Le roman du P. Mariana. — Varietes:
Les editions des oeuvi'es de sainte Therese par La Fuente.
(G. Cirot).

Hispania 1. N" 1. Janvier-Fevrier-Mars 1918. Paris, Institut

d'etudes hispaniques de l'Universite de Paris: E. Mar-
ti n e n c h e , Hispania. — C. Ibanez de I b e r o , Programme
de rinstitut d'Etudes Hispaniques — Laurent Tai 1 bade,
V'icente Blasco Ibaüez. — Vicente Blasco Ibanez, Mater
Anfitrita. — Miguel de Unamuno, L'envie et les

germanophiles espagnols. — Antolin Lopez Pelaez,
Ma visite au front. — G. JeanAubry, Quelques poemes
de Rulien Dario. — Han Ryner, L'ingeuievix hidalgo
Miguel Cervantes. — B. M. Moreno, Gabriel Miro. —
Gabriel Miro, Le Pere de famille. — R. Cansinos
Assen s, De la vie espagnole. — Lucien Mathe, Ramön
y Cajal. — E. Paul y Almarza. L'ouvrier espagnol en
France. — Ruhen Dario, Tristesse Andalouse. — Chro-
niques: Manuel Azaüa, La vie politique. — Victor
L a n d a . L'Espagne et la presse fran^aise. — Jean Peres,
Livres Recus. — N'-' 2. Avril-Mai-Jum 1918: George.s'

Izambaud. De l'espagnolisme de Verlaine. — Jose
Maria de Heredia, A Jose Maria Heredia. — Francis
de ^liom andre. Azorin. — C. Ibäfiez de Ibero, Le
.Marquis del Muni. — Jules Super viel le. Les Cara-
velles. — Renee Lafont, Alberto Insüa. — Max .Jacob

et A. de Barrau, Une nouvelle traduction de Sainte-

Therese de Jesus. — Andres Gonzalez Blanco, L'Esprit
fram.-ais et l'Esprit espagnol. — R. Cansinos Assens,
De la vie espagnole. — Azorin, Printemps, melancolie.
— Ders., The time they lose in Spain. — Alberto Insüa,
Les jours supremes (1 et II). — Chroniques: Manuel
Azaüa, La vie politique. — Angel Marvaud, La vie

sociale. — Jose Frances, La vie litteraire. — Manuel
A b r i 1 , La vie artistique. — Jean C a s s o u , Revue des

Revues. Gonzalo Zaldumbi de. Jean Peres et M. Garcia
Rueda, Livres reijus. — N" 3. Juület-Aoüt-Septembre
1918: Rafael Altamira, Le premier Congres inter-

national d'hispanistes. — ErnestM artin enche, „Espana"
de TheophUe Gautier. — Gabriel Palnier, L'Espagne
et la France :\ travers l'histoire. — M. de LTnamxxno,
Trois fragments du pöeme .Le Christ de Velasquez". —
C. Ibaüez de Ibero, M. Quiüones de Leon. — Francis

de Miomandre, Critiques ä mi-voix: Gongora et

Mallarme. — Guillot de Saix. „Les Horaces" de Lope
Felix de Vega Carpio. — Alfonso Reyes, Ramon Goniez
de la Serna. — Ramön Gömez de la Serna, Pa^es
Choisies. — Alberto Insiia, Les .Tours supremes (suite).

— -Chroniques: Manuel Azaüa, La vie politique. —
Manuel Abril, La vie artistique. — F. G. C, H. D. B.,

Jorge Guillen et M., Livres re(;us. — Echos (Une
polemique de MM. Paul Sonday et Georges Izambard
sur Paul Verlaine. — Reponse de M. Izambard. — N" 4.

( »ctobi-e - Novembre - Decembre 1918 : Azorin, Pages
choisies (L'Espagne de Gautier, La FC-te , Les Vieux,

L'ln.stitut Franfais de Madrid). — Marius Andre, Avec
un chargement d'oranges. — Maurice Coindreau. Les
Freres Alvarez Quintero. — Serafin et Joaquin Alvarez
Quintero, Le Ratio. — Ramön Gomez de la Serna,
Comme'nfdon Ramön, marquis del Valle Inclan, perdit

vm bras. — Gabriel Palm er, L'Espagne et la France
ä travers l'histoire (suite et fin). — Marquis de Faura,
Los Beiges au Havro.' — C. Ibaüez de Ibero, Les grandes
vedettes de la politique espagnole: ^1. Santiago Alba. —
Alberto Insüa, Les jours supn'mes (suite). — Chroniques:
.Manuel Azaüa. La vie politique. — Jose Frances,
La vie litteraire. — .Jean Cassou, Revue des Revues. —
.lean Peres, Livres re^us. — Echos (L'Institut d'Etudes

hispaniques. — La langue espagnole en France. — In
poete oatalan mort pour la France. — Alphonse XIll. et

Rostand. — Rostand et Manuel del Palacio. — Lp Comte



209 19'21. Literaturblalt für germanische und romanische Philologie. Nr. •">. H. 210

de Kiimaiiones a Paris. — VI. N" 1. Jauvier-Mars l'Ji'J:
:

.J. C. N. Forestier, Les jardius Andalous. — Narciso

Alonso Cortes, L'histoire litteraire de Cejador. — liia

Alikailof, Leslettresespagnoles euRussie.— A. Gonzalez

B 1 a n c o , Anatole France.— C a r o 1 - B e r a r d , La musique
;

d'Espagne. — J. Deleito y Pifiuela, Le romanlisme
,

dans le theätre espagnol. — M.' Garcia Rvieda, La
litterature ,,montagnarde" en Espagne. — Manviel Abril,
Le sculpteur Julio Antonio. — ßamön Gomez de la

Serna, Coniment Don Kamon, marquis del Valle Inclan,

perdit un bras (suite et £in). — Chroninues: .Jose Frances,
La vie litteraire. — .J. Dantin Cereceda, La vie

agricole. — Jean Cassou, Revues des revue. — Jean
Peres, E. M. et A. Zerega-Fombona, Livres re(jus. —
Echos (La litterature hispano-americaine jugee par les

ecrivains espagnols , enqut-te de la revue argentine

Nosotros. — N" 2. Avril-Juin 1919: Camille Mauclair,
L'exposition espagnole au Petit-Palais.— AngelM a r y a u d,

La „Semaine Espagnole" de Paris. — J. Deleito y
Pifiuela, Le Romantisme dans le Theätre espagnol ,

(aui^e et fin). ^ Francis de Mio m andre, Dix sonnets
j

de Gongora. — Edmond Jaloux, Opinion sur Cervantes.
|

Guillot de Saix, Roland dans la littei-ature espagnole. —
i

***, L'Exposition espagnole et la presse fran<jaise. —
.\lberto Insüa, Les jours supreuies (suite). — Chroniques-

Manuel Azaüa, La vie politique. — Jose Frances
La vie litteraire. — Jean Cassou, Revue des revues. —
J. Peres, Livres repus. — N" 3. Juillet-Septembre 1919

Max Daireaux, Grenade, ville d'amour. — Antonio G
Solalinde, Figures de Romancero. — Guillot de Saix,
.Jeanne d'Arc dans la litterature espagnole. — Jose
Asuncinn Silva, Proses lyriques. — Camille Pi toll et,

Declaration preliminaire. — Id., A travers lExtremadure
au printemps de 1805. — Mariano Manen t, L'aspect

musical dans l'teuvre lyrique de .Joaquim Folguera. —
^. Id., L'exposition espagnole et la presse franvaise (suite). —
H Alberto Insüa, Les jours supremes (suite). — Chroniques:
' Manuel Abril, La vie artistique. — .lean Cassou,

:

Revue des revues. — Jean Peres, G. K. et C. B.,
|"

Livres revus. — G. Z., Echos. — N" 4. Octobre-Decembre I

1919: Marius Andre, Santiago Rusifiol, Don Quichotte
et le Catalan de la Manche. — Jose Frances, Les
Scenarios du roman espagnol. — Camille Pitollct,
Une poesie inconnue d'A.-M. Alcala-Galiano. — Alvaro
Alcalä-Galiano , Le masque d'arlequin. — M. Gai'cia

R u e d a , En marge d'un livre [Pereda. Glosas y Comen-
tarios de la vida y de los libros del Ingenioso Hidalgo
montanes, por .Jose Montero. Madrid 1919.] — Didier
Darteyre, L'union necessaire et naturelle de la France

,

et de l'Espagne. — Serafin et Joaquin Alvarez Quintero ,
;

Le Chouchou. — Charles Lesca, üne fete latine: le <

banquet en l'honneur de M. Martinenche.— A.deBarrau,
M. Carlos Ibafiez de Ibero et l'Institut d'etudes hispaniques.
— Chroniques: Jean Cassou, Revue des revues. — Jean
Peres et Camille Pitollet, Livres repus. — III. N" 1,

.Janvier-Mars 1920: .Jose Frances, Devant la statue de
Perez Galdos. — Carol-Berard, La musique espagnole i

ä Paris. — Max Daireaux, Diego Hurtado de Mendoza
et le Lazarille de Tormes. — Diego Hurtado de Mendoza,
Le Lazarille de Tormes (Trad. par Max Daireavix). —
Camille Pitollet, Vne affaire de plagiat ou: Hugo,

1

Fran^ois de Neufchäteau et Gil Blas de Santiilane. — >

Marius Andre, Cantares. — Guillot de Saix, „La Farce
j

du Romancero" ou le „Premier Don Quichotte". —
Chroniques: .Jean Cassou, Revue des revuas. — G. Z.,

('amille Pitollet, .Jean Peres et- A. Zerega-Fombona,
Livi-es rei;u3. — N"2. Avril-.Juin 1920: Francisco Melgar,
.,Pour Don Carlos". — Camille Pitollet, George Sand
et Majorque. — Marius Andre, Santiago Rusiüol, Don
Quichotte et le Catalan de la Manche (suite et fin.). —
-Vndre Vovard, Vue d'ensemble sur la legislation du
travail en Espagne. — Diego Hurtado de Mendoza,

ILe

Lazarille de Tormes (suite et fin). — Albert Insüa,
Les jours supremes (suite). — Chroniques : Manuel Abril,
La vie artistique. — Jean Cassou, Revue des revues. —

Electra a Paris. — V. G. C, Jean Peres , Camille
Pitollet, Livres recjus [A. Hämel].

:

(H. ijsteni). Imuü Luuwig, Goethe. Gesrhiclite eines

Literarisches Zentralblatt 1: L. Traulj
und .\bliaiidlungeii. Hrsg. von Franz

!, Vorlesungen
BoU. Band :'.

Menschen. 1. Bd. (Max Koch). — 2: Max Ostner u.

Theod. Abeline, Zu den Nibelungen. Beiträge und
Materialien (W. G.). — Rod. Bottacchiari, Grimmeis-
hausen (Fr. Michael). — L. Anzengruber, Sämtliche
Werke. Hrsg. von R. Latzke und 0. Jlommel (Ed.

Castle). — d: L. F. Benedetti, Le origini di ,,Sa-

lammbö". Studio sul realismo storico di G. Flaubert
(0. Haohtmann). — 4: H. M. Kriesi, Gottfried Keller
als Politiker (Artur Buchenau). — Ida Boy-Ed, Char-
lotte von Kalb (R. P.). — •">; Deutsches Dante-Jahrbuch,
.5. Band: Croce, La poesia di Dante (Friedrich Schneider).
— H. H. Borcherdt, Augustus Buchner und seine Be-
deutung für die deutsche Literatur des 17. Jahrhunderts
(Hanns Wegener). •— W. Btiring, Der Kaufmann in der

Literatur (W. R.). — 6: Joseph. Goethes erste grosse

Jugenddichtung wieder aufgefunden und zum ersten Male
herausgegeben von P. Piper; M. Schnitzer, Der Fall

Potiphar. — Arnims Werke. Herausgegeben von Alfred

Schier (R. v. Schaukai). — W. Deetjen, Sie sollen ihn

nicht haben ! Tatsachen und Stimmungen aus dem Jahre
1840. Eine Studie (L. B.). — Theodor" Storms sämtliche

Werke in 8. Bänden. Herausgegeben von Albert Köster
(Hermann Binder). — 7:' Max Deutschbein, Satz und
Urteil. Eine sprachpsychologische-logische Untersuchung
(Heinitz). — 8: 8. Aschner, Geschichte der deutschen

Literatur I : Vom 9. Jahrhundert bis zu den Staufern

(R. Raab). — Bjarni Jönsson frä Vogi, Faust. Sorgar-

leikur. Fyrri ' hluti (Carl Küchler). — 9: C. Appel,
Provenzalische Lautlehre (Hilka). — E. Danielowski,
Richardsons erster Roman (M. L.). — Klara Hof er,

Goethes Ehe: Fr. Dennert, Goethe und der Harz (Max
Koch). — H. Cohen, Die dramatische Idee in Mozarts
(Jperntexten (R. Raab).

Sitzungsberichte der Preussischen Alodemie der Wissen-
schaften. Gesamtsitzung Nr. 51: Roethe, Ueber den
Ausgang des Cioethesohen Tasso. — Gesamtsitzung 1921,

Nr. 1: Schuchardt, Ueber Ausgrabungen in alt-

germanischen Burgen und Siedlungen 1920.

Berliner Hochschulnachrichten 4, .5 6. Febr.-März 1921:

E. Lommatzsch, Worte des Gedächtnisses für Heinrich
Morf.

Qöttinger Gelehrte Anzeigen 182, 7—9: L. Bückmann
über E. Förstemann, Altdeutsches Namenbuch. II, 2.

Jahrbuch der Philosophischen Fakultät zu Qöttingen.
1920. L Histor. Phil. Abteilung: H. Linke, Der Kon-
junktiv im franz. Hauptsatze (S. 1—8). — M. Thimme,
Marlowes „Jew of Malta". Stil- und Echtheitsfragen

(S. 41—42. Die ganze Arbeit erscheint als Heft LXI von
Morsbachs Studien zur engl. Phil.). — Fr. Kornitzke,
Umschreibungen des verb. fin. im Franz. durch Hilfs-

verben in Verbindung mit Inf., Adj., Part., Subst. u. ver-

wandte Konstruktionen (S. 51—56). — H. Kettler,
Sprache und Metrik der Destruction de Rome (S. 57—64).
— W. Baume, Die Stellung des attrib. Adjektivs im
Franz. (S. 65—72).

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum , Ge-
schichte und deutsche Literatur und für Pädagogik.
23. Jahrg. 45. u. 46. Bd. Heft 9: W. Kaspers, Eine

Randbemerkung zu Hartmann von Aue. — F. Stroh-
m e y e r , Wert und Bedeutung der grammatischen Termini.

• Mit"bes. Berücksichtigung des Französischen.

Zs. für die deutsch-österreichischen Gymnasien 69, 9/10:

Albert Eich 1er, Der Gentleman in der englischen Litera-

tur. — R. Much über Th. Birt, Die Germanen, — R.

Arnold über Goethes Briefwechsel mit J. S. Grüner
und J. St. Zauper, hrsg. von A. Sauer.

Die Heimat. Monatsschrift des Vereins zur Pflege der

Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein, Ham-
burg, Lübeck 30, 12: J. .1. CaUsen. Flensburger Platt-

deutsch.

Zs. des Vereins für Geschichte Schlesiens, 54. Bd.:

A. Otto, Goethe m der Grafschaft Glatz.

Mühlhäuser Geschichtsblätter, 1920: K. Eberlein,
(")rts- und Gewässernamen unserer engeren Heimat.

Bündner. IWonatsblatt , 1921, S. 37-51: J. Jud, Räto-

romanisch nmliUiz — Bündnerdeutsch umbhu.
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Internationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst
und Technik 1">, 2: M. J>. Wagner, Die Komautik im
lateinischen Amerika.

Deutsche Rundschau 47, 4. .Januar 19'21:_C. Wandrey,
Die Bedeutung der dichterischen Form und.Goethes Götz
von Berlichingen. — Febr. 1921: A. Leitzmann, Der
falsche Joseph.

Altpreussische Monatsschrift "iT. 4r Walter Ziesemer,
Eichendorff und die Marienburg.

Wissen und Leben XIV, S; Miguel de Unamuno,
Spaniens Philosophie. Uebersetzt von W. v. Wartburg.

Der Türmer 23, 3: K. Waltemu th, .Sind die Deutschen
Xachkommen der Germanen des Tacitus? — K. Demmel.
Von Justinus Kerner. — E. Wolf f. Mignon. — 23, 4:

E. Traumann, Die Altonaer ,,.loseph"-Handschrift.

Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens,
der Literatur und Kunst 18, 3: H. Gürtler, Emil
Ludwig Grimm und die Kinder- und Hausmärcheu seiner

Brüder. — H. Cardauns. Briefe Klemeiis Brentanos.

Historisch-politische Blätter für das katholische Deutsch-
land, 1921. .Jan.-Febr. :_.0. C art ellieri. Kulturgeschicht-
liches aus Burgund. Das Fasanenfest. Am Flofe der
Herzöge von Burgund (14-54).

Das literarische Echo 23, 5: E.Sander, Die Geburt der
romantischen Ironie. — Aus einer Danteübersetzung von
R. Schoener. — 23, 7: F. Schönemann, Der Gei.st der
nordamerikanischen Literatur. — K. Hengsberger,
Hölderlins zweiter Homburger Aufenthalt. — 9: H. Ma^-nc.
Wandrey s Fontane-Biographie. — Ders. , Zur Fontane-
.Tubiläumsliteratur. — H. Geffken. Effi Briest und
Madame Bovary. — G. Witkowski, .Joseph (Goethe).

Blätter der Schwäbischen Volksbühne. 2. Spielzeit,

Heft 1—5. Hi-sg. von E. Martin. .Stuttgart. Verlag des

Vereins zur Förderung der Volksbildung. Inh.: 1. F. Th.
Vischer, Das Schicksal in Shakespeares „Romeo und
.Julia". — E. Dürr, Das klassisolie Liebespaar. — 2. Th.
Klaiber, Schwaben als Di-amatiker. — F. Graetzer,
Der Dichter der ..Treuen Magd". — 3. A.Dörfler, Leo
Tolstoi. — A. Weiss von Ruckteschell, Der lebende
Leichnam. — E. L. Stahl, Tolstoi und die Kunst. —
4. H. Binder, Erlebnisgehalt und innere Handlung in

Goethes ..Iphigenie". — Goethe, Vermächtnis. — K.
Fischer t, Entstehungsgeschichte von Goethes ,.Iphi-

genie". — .5. R. Krauss, Schiller. Was er uns heute be-

deutet. — E. Martin. Das Problem des ,,Don Carlos". —
M. Schneider. König Philipp. Dramaturgische Studie.

Hamburger Fremdenblatt, 19. Februar. Abendausgabe:
Walter .\. Bereu dsohn, .,.Joseph" und die Schrift-

gelehrten. — 6. April. Abendausgabe: Ders., .Joseph

und seine Verfolger.

Tägliche Rundschau. Unterhaltungsbeilage 41, 2.5. 31. .Jan:

1921: F.. Jjommatzsch. Ziu- Erinnerung an Heinrich
Morf.

Berliner Tageblatt, 28. .Jan.: E. Lerch. Heinr. Morf f.

Frankfurter Zeitung, S. Febr. 1921: M. Friedwagner,
Heinrich Morf f.

Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri,

1920,5: Finnur Jonsson. lsb<'udernes forhold til fremme-
dord. — 6: Kr. X yrop, Lasaret. Et ords historie. —
Hugo E. Pipping, Ämbetsverk, ämbeten och tillar i

Sverige och Finland. — Oscar Montelius, Runstenen

vid Röks Kj'rka, Lysings härad, Östergötland, last och

tydd af Otto v. Friesen. — Hans Olrik, Dansk folke-

k'arakter af Thorkild Gravlund. — 7: Fred. Vetter- '

lund, Ung svensk lyrik.

Nordisk Tidsskrift for Filologi, 4'' Raekke IX: Emil
Laftman, Emfatisk omskrivning i modern tyska. —
Fjerde Raekke 9, 34: E. Jessen, Etymologiserende

'

Xotitser XIII. — .J. Vising. En bantrytare pa den
portugisiska litteratur-historiens omrade. Fidelino de
Figueiredo. — A. Western, Johan .Storni.

Bulletin du bibliophile et du bibliothecaire. 15. 5. u. 15. t;.

1920: Ernst .Jovy, Les ..Reflexions'' de Louis Racine.

—

Maurice Henri et, Thomas et ses amis, lettres inedites.

(Forts.)

Revue des deux mondes. 1. 7. 1920: Edmond Pilon,
Tu ..raractere" dp la Brnyere: l'amateur de Tulipes. —

Rene Doumic, ..luliette et Romeo" ä la Comedic
Franiaise. — 15. 7.; .\lfred Rebelliau, Autour de la
corre.spondance de Bossuet. VI. Les derniers actes de
Bossuet :\ Metz. — 1. 8.: Ferdinand Brunetiere,
Lettres au Cardinal Mathieu. — Victor Giraud, Pascal
et le „Discours sur les passions de l'amour". — 1. 9.:

Rene Doumic. Franvois Buloz et la Comedie francaise.— 15. 9.: Paul Bourget. Merimee nouvelliste. — Paul
Hazard, L'expansion du francais dans le monde.

La Minerve Francaise. 1. 4. 1920: Jean Moreas. Stances
inedites. — Rene de P 1 an h ol , La premiere de „Toussaint
I^ouverture'".— JeanTenant,L'(Euvre de Louis Mercier. —
1-5.4.: Maurice Levaillant, Les orageuses vacances de
M. de Chateaubriand, d'apres des documents inedits I.

(Schluss im Heft vom 1..5.) — 1.5.: .John Er sk ine, La poesie
contemporaine en Amerique. — 1. 6.: Pierre Lasserre.
Les chapelles litteraires III. Charles Peguy. — 15.6.: Pierre
Champion, Fn romaniste ä l'Academie francaise: M.
.Joseph Bedier.— P. Lasserre, Les chapelles litteraires III.

Charles Peguy. (Forts. Schluss im Heft vom 1. .Juli.) —
15. 7.: Jacques Boulenger, Stendhal et Custine. — 15.8.:

Ernest Raynaud, Souvenirs sur le symbolisme: Oscar
Wilde a Paris. — Gerard-GaiUj-, L'enfance et la

jeunesse heureuse de M""' de Sevigne. refutation d'une
legende I (ein zweiter Artikel im Heft vom 1. September).
— 1. 9.: Andre Therive, Prosper Merimee ou le sort

du dilettante. — Emile Henriot, Une uouvelle edition
d'., Adolphe".

Mercure de France. 1. 7. 1920: L. Moulin, Sur l'cBuvre

de Francis Jammes. — R. Cor, Charles Dickens. — 15. 7.:

L. Du gas. La timidite de Stendhal et la timidite d'apres
Stendhal.

—
'1. 8.: P. Vigue, Le sentiment de la nature

au XVII'- siecle. — 1.5. 8.: F. Brodel. L'elegie chez
Heredia. — 1-5. 9.: A. Ferd. Herol d, Le theätre d'Emile
Augier.

Revue de Paris. 1. 8. 1920: Louis Barthou, Autour de
William Shakespeare de Victor Hugo, documents inedits.
— 1.9.: Anatole Fr ance, Stendhal. — .Jean Pommier,
ün opuscule inedit de Renan. — 15. 9.: Ernest Renan,
Essai psychologique sur Jesus-Christ.

L'Opinion. 12. 6.1920: J. Boulenger, M. Joseph Bedier.
— 19.6.: Andre Billy. Sur une „premiere" de ..la Char-
treuse". — 3.7.: Legran d-Chabrier, La fete stendha-
lienne. — 10. 7.: J. Boulenger, Les romans de M. Henri
de Regnier. — 17.7.: .J. Boulenger, L'esprit historique

de M. Henri de Regnier. — 21. 8.: Albert Thibaudet,
I'ne collection de textes frani;ais anciens. — 28. 8.:

Pierre de Lacretelle, Victor Hugo en 1820.

Revue hebdomadaire. 17. 7. 1920: Paul Arbelet, Les
amours romantiques d'Henry Beyle et de Victorine
Mounier. (Schluss in der Nummer vom 24. Juli.)

Revue bleue (Revue politique et litteraire). '28. 2. 1920:

Henri d'Almeras, Le centenaire des ..Meditations". —
Lucien Maury, Les o?uvres et les idees: un savant
fran(;ais, -Joseph Bedier. — 13. 3.: Henri d'Almeras.
Le centenaire des „Meditations". — 17. 3.: Lucien Maury,
reflexions sur Berlioz.

Le Correspondant. 25. 8. 1920: Fortunat Strowski,
L'enia;me de Pascal et du „Discours sur les passions

de l'amour-. — 10. 9. 1920: Cardinal Mathieu, Lettres

a Ferdinand Brunetiere. — Alfred Poizat, Le centenaire
d'Emile Augier, la place et l'influence de son theätre.

Rivista critica di cultura. Dez. 1920: G. Fornelli.
Longfellow. il romanticismo tedesco e l'Italia.

Rassegna Nazionale. 16. Dec. 1920: .J. Premoli, Prima
dimora di A. Manzoni a Parigi.

Nuova Antologia. 1. 10. 1920: Pio Rajna über Ferd.

Lot, Etüde sur le Lancelot en prose. — 1. 11. 1920:

Pio Rajna, Letterature neolatine e „Medioevo uni-

versitario".

II Marzocco. 16. 1. 1921: Pio Rajna. La questione del

.. Fiore".

Neu e ]• s c h i 6 n e u e Bücher.
Catalogus van Folklore in de Koninklijke Bibliotheek-

Tweede Deel : Buiten Europa. — Supplement. Den Haag.
1920. 270 S. 8«.
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Cayley, Cliarlcs Mills, aml Bcuj. I'utuaui K ur tz, Methods
and Materials of Literarv Criticism. Lyric Epic, and
allied forms of Poetr^-. London, Ginn. XI, 911 S.

Forchhammer, Jörgen, und Viggo F orchhammer

.

Theorie und Technik des Singens und Sprechens in ge-
meinverstäüdliclier Darstellung. Leipzig, Breitkopf &
Härtel. XV], 564 S. .S«. M. 52.

Franii, A., Neuphilologische Strömungen. Ueberlegungeu
zum 17. Allgem. Deutschen Neuphilologentag in Hpüe.
Giessen. 1921. 50 S. S". M. 8.

(laehde, Christian, Das Theater vom Altertum bis zur
Gegenwart. 3. Aufl. 104 S. 8°. (Ans Natur und Geistes-
welt. 370.) Leipzig, Teubuer. M. 2.80 + 100» 'o T.

Hörn, "Wilh., .Sprachkörper und Spr^chfunktion. Berlin,

Mayer & Müller. V, 144 S. -= Palaestra Vih.

Meillet, A., Linguistique historique et linguistique generale.
Paris, Champion. 1921. VIIl, 355 S. gr. 8».

Sommer, Ferd., Vergleichende Syntax der Schulspraohen
(Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Lateinisch)
mit hes. Berücks. des Deutschen. Leipzig, B. G. Teubuer.
1921. VIII, 126 S. 8». M. 8+ laC/o T.; geb. M. 10 +
r20> T.

Starck, Ad. Taylor, Der Alraun. Ein Beitrag zur Pflanzeu-
sagenkunde. Baltiuaore, .1. H. Fürst Company. = New
Vork [iniversit? Ottendorfer Memorial Series of Germanic
Monographs No. 14. 85 S. 8°.

Wasser zieh er, Ernst, Leben und Weben der Sprache.
3., verb. (umgearb. und stark verm.) Aufl. Berlin . F.
DümmlersVerl. 1921. XII, 280 S. 8». Kart. M. 17; geb.
M. 20.

Akadeniiska Avliandlinger over tysk Sprog, utg.
ved Hjalmar Falk. Kristiania. I. Thorolf Holmboe,
Untersuchungen über den Gebrauch des Konjunktivs in

der neuesten deutschen Literatur. IV, 68 S. — II. ßud.
Stenstad, Untersuchungen über deutsche Wortstellung.
69 S. — Asta Sehigdt-Larsen, Sprachl. Eigen-
tümlichkeiten einiger norddeutscher Schriftsteller. VI,

51 S.

Bartels, Adolf, Die .lüugsten. Deutsche Dichtung der
Leipzig, Haessel. 248 S. 8". M. 18; geb.

des Gefühls auf das
Suso. Erlanger

Gegenwart.
M. 2.3.

Bavinok, J. H., Der Einfluss
Assoziationsleben bei Heinrich
Dissertation. 98 S. 8".

Beiträge, Neue, zur Geschichte des deutschen Altertums,
hrsg. von dem lienneberg. altertümsforsohenden Verein
in Meiningen. 30. Lfg. Lex. 8°. Meiningen, Brückner &
Renner. — Möller, Wilh., Dr., Das Bauernhaus und das
Industriehaus im Kreise Herrschaft Schmalkalden. 1920.

51 S. mit Abb. u. Karten. 30. Lfg. M. 10.

Berendsohn, W. A.. Der Impressionismus Hofmanns-
thals als Zeiterscheinung. Eine .stilkritische Studie. Ham-
burg, W. Gente. III, 52 S. 8». M. 3.60.

Berendsohn, Walter, Der neuentdeckte „.loseph" als

Knabendichtung Goethes. Stilkritische Untersuchungen.
Hamburg, Gente. 32 S. 8".

B e t h "; e , Hans, Jens Peter .Jacobsen. Ein Versuch. Berlin,

[-, A. .Juncker Verl. 1920. gr. 8». 108 S. mit 1 Bildnis.
" M. 17; geb. M. 22.

Bianchi, Lorenzo, Studien über Heinrich von Kleist. 1.

Die Marquise von Bologna, Zanichelli. 81 S. 8".

L. 5.00.

Bibliothek der ältesten deutschen Literaturdenkmäler.
1. Band: Stamm-Heynes Ulfilas oder die uns erhaltenen
Denkmäler der gotischen Sprache. Text, Grammatik,
Wörterbuch. Neu hrsg. von Ferd. Wrede. 13. u. 14. Aufl.
Paderborn, Schöningh. XXIV, 495 S. 8". M. 19.

Bibliothek, Germanische. Hrsg. von Wilh. Streitberg.
1. Abt. Sammlung german. Elementar- und Handbücher.
1. Reihe: Grammaffkeu. 3. Bd. Heidelberg, Carl Winter
Verl. 8". — Heusler, Andreas, Altisländisches Elementar-
buch. 2. .Aufl. 1921. Xn, 247 S. M. 14-t-.50»/o T.; geb.
M. 17 + .50"/o T.

Bibliothek, Historische. Hrsg. von der Red. d. histor.
Zeitschr. 46. Bd. München. R. Oldenbourg. . gr. 8". —
Maenner, Ludwig, Karl Gutzkow und der demokrat.
Gedanke. 1921. X, 149 S. M. 18.

ode, Wilh., Der Weisheit letzter Schluss im Faust.
Stunden mit Goethe. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. M. 4.

Bodens ee. Vom, zum Main. Heimatflugblätter, hrsg.
vom Landesverein Bad. Heimat. [Hrsg.: Max Wingen-
roth.] Nr. 12. Karlsruhe, C. F. MüUersche Hofbuchh.
gr. 8". — Ochs, Ernst, Dr., Gliederung d. bad. Mund-
arten. Mit Skizze. 1921. 12 S. M. 3.75.

Cassirer, Ernst, Idee und Gestalt. Goethe, Schiller,

Hölderlin, Kleist. Fünf Aufsätze. Beidin, B. Cassirer.

Dehmelt. Alice, Sprachliche Beurteilung einer Hand-
schrift der Hedwigslegende von 1451. Auszug aus einer
Breslauer Dissertation.

Deutsche Dialektgeographie. Hrsg. von P\ AVrede.
Heft IX: Hans W ix, Studien zur westfälischen Dialekt-
geographie im Süden des Teutoburger Waldes. Mit einer
Karte. VIII, 182 S. 8». M. 25. — Heft XVI: Theodor
Frings und Josef Vandenheuvel, Die südnieder-
ländischen Mundarten. Texte, Untersuchungen, Karten.
Teil I: Texte. Marburg, Elwert. XXVII, 149 S. 8". M. 35.

Diotima. Die Briete der Diotima an Hölderlin. Hrsg.
von Carl Vietor. (Janus-Presse.) Leipzig, Insel- Verlag.
Nr. 1—150 Kalb.spergbd. M. 375; Nr. 151—320 Hpergbd.
M. 175.

Dreher, E., Laut- und Flexionslehre der Mundart von
Ligger.sdorf und L^mgebung. Tüb. Diss. 102 S. 8".

Falk, Hjalmar, Betydningslaere (Semasiologi). Kristiania,
Aschehoug. 124 S." 8".

Flemming, AVilli, Andreas Gryphius und die Bühne.
Halle, Niemever. XII, 450 S. 8». Mit 8 Abbildungen.
M. 80.

Germanistische Abhandlungen, hrsg. von Friedr.
Vogt. 53. Heft: Fanny Kessler, .Johann von Morsheims
Spiegel des Regiments. Breslau, M. und H. Marcus. IV,
107 S. 8». M. 12.

Goethe: Faust nach ältester Autzeiclmung 1771—1775
(Urfaust). (Bremer Presse.) Berlin , E. Rowolilt. Kart.
M. 280; Hpergbd. M. 340: Pergbd. 580.

Gose, Hans, Goethes „Werther". = Bausteine zur Ge-
schichte der deutschen Literatur. 18. Halle, Niemever.
105 S. 8°. M. 12.

Grass, J., Experimentalphonetische Unter.suchungen über
Vokaldauer, vorgenommen an einer ripuarischen Dorf-
mundart. Dissertation. Hamburg. 40 S. 8".

Gubler, H., Die Liquid- und Nasalsuffixe in der Schweizer-
deutschen Substantivbildung. Diss. Basel. 197 S. 8".

Haacke, Marg., Der Gottesgedanke und das Gotteserlebnis
bei Eckehart. Greifswalder Dissertation. 77 S. 8».

Heiseenbü ttel , Kurt, Die Bedeutung der Bezeichnungen
für „Volk" und „Nation" bei den Geschichtsschreibern
des 10. bis 18. Jahrhunderts. Göttinger Diss. 128 S. 8".

Hentrich, Konrad, Dr., Dialektgeographie des thüring.
Eichsteldes und seiner Nachbargebiete. Mit einer Sprach-
karte. Duderstadt, A. Mecke. 1921. 32 S. gr. 8». M. 5.

S.-A. aus der Zeitschrift f. deutsche Mundarten. Jg. 1920.

Hamel, A. G. van, Litteraire stroomingen sedert de middel-
euwen. . De nieuwe Nederlandsche letterkunde. Voor-
drachten, gehenden voor het comite voor hooger onder-
wijs buiten de universiteiton te Viaardingen, in den cursus
1918—1919, weergegeven en met aanteekeningen voorzien
door J. P. van der Linden. Viaardingen, Dorsman &
Ode's Boekhandel en drukkerij. (8 en 192.) post 8. geb.

Fl. 4.

HolbergAarbog. Red.: F. Bull, C. Petersen. Farste
Aargang. Kjobenhavn, Gyldendal. 1920. 239 S. 8°.

Indhold: C. Roos, Den politiske Kandesttiber som tysk
vaudeville. — F. Bull, Om Holbergs lernten f0rste

Komedier. — Th. A. Müller, Minder om Holberg. —
A. Garborg, En norsktalende Jeppe. — H. A. Paludan,
Corneille og Holberg i deres Forhold til Klassicismen. —
J. Nord ahl- Olsen, Kobmand Holberg. — A. Stender-
Petersen, En russisk Efterligning af „Jean de France"
1783. — F. Scheel, Holbergboker i Presteskifter pä
Oplandene. — R. N e i i e n d am , Opforelser af Holbergske
Komedier paa danske Teatre i Saesonen 1920—21. —
H. Wiers-Jenssen, Om Holberg- Opf0relser pä norske

Teatre i Sipsonen 1919-20. — C. S. Petersen, Holberg-
Litteratur i Aaret 1919. — B. A. Meuleman, Notitser

om Holberg
Tordenskjold
Paulli, Til

Et Digt fi-a

fransk Holber

og Holland. — H. Trier, Holberg og
— H. Ränder, TU Niels Klim. — R.

Holbergs Pengeforhold. — C. Behrend,
Holbergtiden. - K. L. Hansen, En ny
oversattelse.
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Novellen und Er-
unveröffentlichten

J öhauii,esson, Alexander, Fruuinorrau mälfra'iti. Kevk- '

javik. Vni, lö6 S.
'

\

.jo.st, W., Von Ludwig Tieck zu E. T. A. Hoffmann.
Studien zur Entwicklungsgeschichte des romantischen
Subjektivismus. Basel. Diss. -54 S. ^C. (Teildruck.)

Kämpf, Hob., Dr., Lautlehre der Reichenberger Mundart.
11 eichenberg (Böhm.), Verein f. Heimatkunde d. .Teschken-
Isergaues. 1920. 37 S. gr. 8". (Verkehrt uur direkt.)

AI. .5: f. Mitglieder M. 4.

Kappstein, Thdr., Goethes Weltanschauung. München,
_ Rösl Ä- Cie. Geb. M. 14. ,

Kappstein, Thdr., Schillers Weltanschauung. München,
Rösl & Cie. Geb. M. 14.

Kluge. Frdr. , Deutsche Sprachgeschichte. Werden u.

Wachsen unserer Muttersprache v. ihren Anfängen bis z.

Gegenwart. Leipzig o. J. [1921], Quelle & Mever. VIII,
Mö S. gr. 8». M. 24, Pappbd. M. 30.

Kluge, Frdr., Etymologisches AVörterbuch der deutschen
Sprache. 9., durchges. Aufl. Berlin, Vereinigung wissen-
schaftl. Verleger. 1921. XVI. .519 S. Lex. 8"'. M. 33;
geb. M. 40.

r\upsch, W., Wozzeck. Ein Beitrag zum Schaffen Georg
Büchners 1813—1837. Teildruck. Greifswalder Disser-
tation. 39 S. 8".

Lehnhoff, Wilh., Westfälische Mundarten. Mit einem
Geleitwort von Otto Karstadt. Dortmund . Fr. W^ilh.
Ruhfus. Geb. M. 1.5.

Lichtenbergs[G. C.J, Briefe an .Johann Friedrich Blumen-
bach. Hi'sg. u. erläut. von Albert Leitzmann. Leipzig,
Dieterichsche Verlh. 1921. III, 136 S. 8». M. 20; geb.
M. 27.

Märtens, Ilse, Die Mythologie bei Mörike. (Beiträge zur
deutschen Literaturwissenschaft.) Marburg, N. G. Ehvört-
sche Verlh. M. 20.

Mörike, Eduard, u. Moriz v. Schwind, Briefwechsel.
Mit 6 bisher unveröffentlichten Bildnissen und 13 weiteren
Beigaben. Hrsg. von Hanns Wolfg. Rath. 2.. um vier
Briefe verm. Aufl. Stuttgart o. .J. [1920], Julius Hoff-
mann. VII, 220 S. 8». M. 10; Pappbd. M. 18.

Müller, G. H., Richard Wagner in der Mairevolution
1849. (Arbeiten aus dem Ratsarchiv und der Stadt-
bibliothek zu Dresden. 1. Band.) Dresden, 0. Laube.
(53 S. 8". M. i}.

Müller, W., Friedrich von Heydens
Zählungen mit Berücksichtigung des
Nachlasses. Ein Beitrag zur Technik der Novelle. Aus-
zug aus der Breslauer Dissertation.

Obenauer, Karl Justus, Dr., Goethe in seinem Verhältnis
zur Religion. 1.— 3. Taus. Jena, E. Diederichs. 1921.

233 S. 8».

Pipping, H., Sex Kapitel ur de nordiska spräkens
grammatik (= Studier i nord. filologi 12, 1). Helsingfors.
123 S.

Prinsen, J. Lzn. .J., De geschiedenis der Nederlandsche
Ictterkunde aan de universiteit. Rede ter aanvaarding
van het hoogleeraarsambt aan de universiteit van Amster-
dam, den 27 October 1919. Groningen, Den Haag, J. B.
Wolters' Uitgevers maatschappij. (24.) gr. 8". Fl. 0.75.

Quick born-Bü eher. 10. Bd. Hamburg, Quickborn-
Verlag. — Rabe, .Jobs. E., Vivat Putschenelle ! Der alten

Kasperschwänke neue J'olge. Gesammelt u, f. d. „Quiok-
born'' in Hambui-g hrsg. 13.— 18. Taus. 58 S. O. J.

[1920]. 10. Bd. M. 2.-50.

Rachel, .Joachim, Zwei satirische Gedichte: Der Freund
und der Poet. Nach den Kopenhagener Hand.'^chrifteu

hrsg. von Axel Lindqvist. = Luuds Universitets arsskrift

N. F. Avd. 1, Bd. lö, no. 5. Lund, Gleerup. Leipzig,

Harras.sowitz. XIX, 37 S.

Rauschning, Hildegard. Heinrich I. in der deutschen
Literatur. Auszug aus einer Breslauer Dissertation.

Rheinische Beiträge und Hülfsbücher zur germanischen
Philologie und Volkskunde, hrsg. von Th. Frings, R.
Meissner, Jos. Müller. Bonn, Kurt Schröder. Band 1

:

Die Kenningar der Skalden. Ein Beitrag zur skaldischen
Poetik von Prof. Dr. Rudolf Meissner. XII, 437 S. 8».

M. 80. [Die weiteren Bände sollen bringen : Bd. 2 : Morant
und Galie, nach der Kölner Handschrift herausgegeben
von E. Kaiisch. — Band 3: König Rother, neu heraus-
gegeben von Th. Frings und J. Kuhnt. — Band 4:

Geschichte der Urkundensprache des Herzogtums Geldern,
von E. Tille. — Band 5: Eilhart von Oborg. Tristmnt.

I. Die alten Bruchstücke, von K. Wagner. — Band 6:

Nibelungenstudien, von F. R. Schröder.] — In Vor-
bereitung sind ferner: Band 7: Beiträge zur rlieinischen

Volkskunde, von .J. Müller. — Band 8: Karel ende
Elegast, neu herausgegeben von Th. Frings und G. G.
Kloeke.'— Band 9: Karlmeinetstudien, I.Teil. Studien
zu Karel ende Elegast, von Th. Frings. — Band 10:

Karlmeinetstudien, fl. Teil. Studien zu Morant und Galie,
von E. Kaiisch. — Band 11: Skaldisches Lesebuch mit
Glossar, von R. Meissner].

Schaefer, Werner Max, Hau.sinschriften und Haussprüche.
Allgemeine und analytische Untersuchungen zur deutschen
Inschriftenkunde. Diss. Greifswald. 33 S. 8°.

Schön thal, v.. Dr., Faust und Gretchen, 2. Akt, 1—3.

Das Erotische in Goethes Faust Ein Beitrag zu des
Dichters Denkweise. 3. Aufl. Stuttgart o. J. [1920],

W. Digel. 46 S. kl. 8».

Seiler. F., Das deutsche Sprichwort. Strassburg, Trübner.
1918. Vin. 77 S. 8". M. 5.

Skrifter utgi%'xia av Svenska Litteratursällskapet i Fin-
land. CLli. Helsingfors, 1920. XIX, 318 S. gr. 8».

Fmk. 30. Inneh.: Nylands ortnamn, deras former och .

föi-ekomst tili ar 1600, utgivna av Greta Hausen. I.

Soergel, Albert, Dichtung und Dichter der Zeit. Eine
Sclülderung der deutschen Literatur der letzten Jahr-
zehnte. 11. Aufl. 43.—46. Taus. m. 345 Abb. Leipzig o. J.

[1921], R. Voigtländer. XH, 892 S. gr. 8». Hlwbd.M. 60;

Lwbd. M. 70.

Sommerfeld, M., Friedrich Nicolai und der Sturm und
Drang. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Auf-
klärung. Mit einem Anhang: Briefe aus Nicolais Nachlass.
Halle a. S., Niemeyer. 1921. XV, 400 S. gr. 8».

Sprache u. Dichtung. Forschungen zur Linguistik u.

Literaturwissenschaft. Hrsg. von Proff. Drs. Harry Mavnc
u. S. Singer. 23. Heft. Bern, A. Francke. 8«. — Fischli,
Albert, Dr., Ceber Klangmittel im Versinnern, aufgezeigt

an der Lvrik Eduard Mörikes. 1920. .50 S. 23. Heft.

Fr. 3.

Steenstrup, .loh., L'origine des chansons populaires
danoises et leur plus ancienne epoque. Resume d'ouvrages
presentes dans les seances de l'Academie par'des membres.
Kopenhagen. 17 S. 8».

Stelzmann, Arnold, Die psychologischen Grundlagen der
Volkstümlichkeit .Johann Christian Günthers und ihre

Bedeutung für die Entwicklung des Dichters. Auszug
aus einer Bonner Dissertation. 6 S.

Studien, Germanische, unter Mitw. von Prof. G. Ehris-

mann . . . hrsg. von Dr. E[mil| Ehering. 8.—10. Heft.

Berlin, E. Ehering. — Brandt, Heinr., Dr., Goethes
Faust auf der kgl. sächs. Hofbühne zu Dresden. Ein
Beitrag zur Theaterwissenschaft. 1921. XVI. 279 S.

(8. Heft.) M. 24. — Fries, Albert, Dr., Beobachtungen
zu Wildenbruchs Stil und Versbau. 1920. 20 S. 10. Heft.)

M. 3. — Roeder V. Diersburg, Elvire Freiin. Dr..

Komik und Humor bei Geiler v. Kaiserberg. VIH, 1921.

120 S. (9. Heft.) M. 20.

U r d a n g . G., Der Apotheker im Spiegel der Literatur.

Berlin, Springer. VI, 157 S. M. 20.

Wadstein, Elis, Die Sprachform des Hildebrandsliedes.

Aus Minneskrift utg. av Filologiska Samfundet i Göte-

borg. Göteborgs högskolas iirsskrift. Bd. 26. S. 154—107.

^^'eiss, Fritz, Hebbels Verhältnis zur Welt des Gegen-
ständlichen und zur bildenden Kunst. Diss. Basel. 83 S.

8". Basel, Frobenius.
Wittner, Otto, Dr., Deutsche Literaturgeschichte vom

westfäl. Frieden bis z. Ausbruch d. Weltkrieges. 1. Bd.
Dresden o. .L [1920], Kaden & Comp. III, 411 S. gr. 8".

M. 30.

Wolfram, D., Die german. Heldensagen als Entwicklungs-
geschichte der Rasse. [Neue Aufl.] Stuttgart o. J. [19201,

Der kommende Tag. HI, 183 S. 8». M. 16; geb. M. 20.

Zi 11 mann, Fr., Zur Stoff- und Formengeschichte des

Volksliedes „Es wollt ein Jäger jagen". Liederkreis

A. Fassungen des 19. Jahrhunderts. Greifswalder Disser-

tation. 33 S. 8".

Zupitza. Julius, Einführung in das Studium des Mittel-

hochdeutschen. Zum Selbstunterricht für jeden Gebildeten.

12., verb. Aufl., besorgt von Franz Nobiling. Leipzig.

AVilhelm Gronau. Vlll. 132 S. 8«. M. 10.
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Ault, Norman. Life in Anoient Britain. New York, Luug-
mans, Green & Co. Doli. 2.00.

Aust eu-Leigh, Marv A., Personal A.spects of Jane
Auaten. New York, JE. P. Dutton & Co. $ 4.00.

Bacon, Francis, Essays. Bremer Presse. Die Druck-
unterlage besorgte Jobs. Hoops auf Grund der ersten
vollst. Ausg. von 162.5. Ohne Ort [Berlin] u. o. J. [19201.

(E. Kowohlt.) 246 S. Lex. 8". Pappbd., in Karton
M. 600.

Baker, Ray Palmer, A History of English-Canadiau
Literature to tbe Confederation : Its Relation to the
Literature of Great Britain and the United States.

Cambridge, Harvard Universitv Press. 1920.

Berdan. .lohn M., Earlv Tudor Poetrv 148.5—1547. New
York, Tbe Macmillan Co. 1920.

Birnbaum, M., Oscar Wilde. Fragments and Meraories.
London, Elkin Matthews. 7 sh. 6 d.

Carden, Percj- T., The Murder of Edwin Drood, recounted
by John Jasper: being an attempted Solution of tbe
mystery based on Dickens' Manuscript and Memoranda.
Introd. by B. W. Mantz. London, Frank Palmer. 6 sh.

Chancellor, E. Beresford , The XVIII"' Century in

London. An account of its social life and arts. London.
New York, Charles Scribner's Sons. Vll, 275 S. 8°.

|! 14.00.

Charlemagne (The Distracted Emperor). Drame Eliza-

bethain Anonyme. Edition critique avec introduction et
notes par Franck L. Sohoell. Prinoeton, University Presia.

London, Milford. 157 S. 8» s. 6 d.

¥

t'ordier, Henry, Sir Marco Polo. New York, Charles
Scribner's Son.s. $ 4.00.

Doren, Mark van, The Poetry of John Dryden. New
York. Harcourt Brace and Hbwe. VII, 361 'S. 8".

Eliot, T. S., Tbe Sacred Wood. Essa\'s on Poetry and
Criticism. London, Methuen. 6/.

Essays and Studies. Bv Merabers of the English Association.
Vo\'. VI. Collected by A. C. Bradley. Oxford, Clarendon
Press. London, Milford. 6 s. 6 d.

Greenlaw, Edwin, Spenser and Lucretius. E.eprinted
froni Studies in Philology XVII.

Josenhans, W., Lord Byron und die Politik. Tübinger
Diss. 61 S. 8".

Jusserand, J. J., English AVayfaring Lifo in the Middle
Ages (XIV'ii Century). Ti-anslated from the Prench by
Lucy Toulmin Smith. New Edition revised and enlarged.
London, Fisher Unwin. 464 S. S". 2.5/.

Kassner, Bud., Englische Dichter. Leipzig, Insel-Verlag.
1920. 189 S. 8». M. 12; Pappbd. M. 20. .

Law, Ernest, Shakespeare's „Tempest" as Örigiually Pro-
duced at Court. London, Chatto & Windus. 35 S. 8".

1 s. 6 d.

Le Morte d" Arthur. The History of King Arthur and
of bis noble Knights of Round Table. By Sir Thomas
Malorv, Knt. Illustrated bv W Russell Flint. 2 Bände.
XXX,' 439; XXI, .531 S. London. Medici Society. 42/.

Luiok, Karl, Prof. Dr., Historische Grammatik der engl.
Sprache. 5. Lfg. Leipzig, Chr. Herrn. Tauchuitz. 1921.

gr. 8«. S. 449-512. M. 6.

Malone Society Reprints, The. 1913: Collections Vol. II.

Parti. Albert Feuil 1 erat, Blaokfriars Records. 136 S.

(I: A General Survev of the Conventual Buildings.
II : Farrant's Theatre. III : Burbadge's Theatre. IV : Säle
of the Property adjoining Burbadge's Theatre). — 1914:
The Tragedy of Mariam 1613 (Herausgeber W.W.Greg). —
The Pedlar's Prophecy 1.595 (Herausgeber W.W. Gregl. —
The Cobler's Prophecv 1594 (Herausgeber A. C. Wocid und
W. W. Greg). — The Tragedy of Tiberius 1607 (Heraus-
geber V/. W. Greg). — The' Tragedy of Tancred and
Gismund 1591— 1592 (Herausgeber W. VV. Greg). Oxford,
Universitv Press.

Micklin, "T., The Sounds of Standard English. Oxford,
Clarendon Press. 3'.

Moduriaga, Salvador de, Shelley and Calderon. And
other Essavs on English and Spanish Poetrv. London,
Constable. " 15'.

Morris. Harrison S., Walt Whitman poeta della demo-
crazia (1819— 1892), con prefazione del prof. Carlo Formichi.

IFirenze,
R. Bemporad e figlio (tip. L'Arte della stampa,

succ. Landi), 1920. 16". p. 109, con ritratto. L. 4. .^mericani

illustri: raccolta biografica diretta da H. Nelson Gay
ni 7—8.

Osgood. Charles Grosvenor, Spenser's English Rivers.

Transactions of the Connecticut Academy of Arts and
Sciences. Vol. 23, 65—108. New Haven, Yale University

Press.
Rice, C. M., The Story of „Our Mutual Friend''. Tran-

scribed into Phonetic 'Notation. London, Heffer. 5.

Sargeaunt, John, The Pronunciation of English Words
derived from the Latin. Oxford, Clarendon Press.

2 s. 6 d.

Smith, Jean Pauline, The Aesthetic Nature of Tennyson.
New York, James T. White & Co. 1920.

Smith, L. W., and E. V. Hathaway, The Skyline of

English Literature. New York, D. Appleton & Co.

Doli. 2.00.

Spies, Heinr., Die englische Sprache und das neue Eng-
land. Prolegomena zu ihren Wegen und Problemen.

(Greii'swalder Seminarauszug für Forschung und Lehre.)

Februar 1921. Als Manuskript gedruckt von Julius Beltz,

Langensalza: [Felix Liebermann als Förderer englischer

Kulturkunde zum Jahre 1921 gewidmet.] 15 S. 8".

Stigaard, Aage, Livet i London efter Addisons og Steeles

Skildringer. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning,

udg. af Det filologisk-historiske Samfund Nr. 114.) 66 S.

Tait, James, The Chartulary or Register of the Abbey
of St. Werburgh, Chester. Edited with Introduction and

Notes. Manchester, Printed for the Chetham Society.

1920.

Wit hington, Robert, English Pageantry; An Historical

Outline. Vol. II. Cambridge, Harvard University Press.

Doli. 6.00. ..

Addamiano, Natale, Delle opere poetiche francesi di

J. Du BellaV e delle sue imitazioni italiane. Cagliari,

tvp. G. Ledda. 260 S. 8».

Alfieri, V., Saul, Agamennone, Oreste, Bruto seoondo,

Filippo. Tragedie. Con introduzione di A. Farinelli.

Torino, Paravia. 237 S. . 8". L. 8..50.

AlonsoCortes.N., Zorrilla. Su vida v sus obras. Toms III.

Valladolid, Imp. Castellana. 574 S. 4".

Arco, R. del, Misterios , autos sacramentales y otras

fiestas en la catedral de Huesca. Madrid. 16 S. 4".

S.-A. aus Revista de Archivos, Biblioteeas y Museos.

Asioli, Luigi, Dante .\lighieri: la sua opera, la sua

fede. Ravenna. II VI centenario dantesco, 1920. p. 98.

L. 2..50.

Bianchi, A., L' apologia di (ruidci da Verona. Cosenza,

L' Avanguardia. L. 2.

Bibliothek, Indogermanische. Hrsg. von H[ermJ. Hirt

und W|ilh|. Streitberg. 2. Abt. Sprachwissenschaftl.

Gvmnasialbibliothek. Unt. Mitw. zahlr. Fachgenossen

hrsg. von Max Niedermann. 3. Bd. Heidelberg, Carl

i
Winter Verl. 8». — Ballv. Ch., Traite de stilistique

i franijaise. 1. vol. 2. ed. 1921. XX, 331 S. (3. Bd.) M. U-l-

SO^/oT.; geb. M. 17-|-50"/oT.
' Brueys. L'Avocat P.atelin. Comedie en trois actes et en

prose. Annotee par Gustav Schmidt. Diesterwegs neli-

sprachl. Reformausgahen, -53. Frankfurt a. M., Die.ster-

weg. IV, 32, 13 S. 8".

Bruno, Giordano, Spaccio della bestia trionfante. Con
prefazione di G. Papini. Lanciauo, Carabba.' 2 Bände.

142, 174 S. 8». (Cultura dell'anima 72— 73.)

Cäceres y Sotomayor, Ant., Parafrasis de los salmos

de David. Ediciön e introducciön del P. L. G. A. Getino.

Madrid, Imp. de la Revista de Archivos. LXXXVl,
404 S. 8". 6 pes. Bibl. cläsica Dominicana. Tomo I.

C a n s i n o s -A s s e n s , R., Salome en la literatura. Flaubert,

Wilde, Mallarme, Eugenio de Castro. Apollinaire. Madrid,

Editorial Americaiia. 254 S. 8". 4 pes.
• ctttt

Carbon era, G., Letterati valtellinesi del secolo XV 111.

Sondrio, Tip. Valtellinesi. 124 S. 8". L. 3.

Catalogue des livres coiuposaiit la bibliotheque de feu

M. le baron James de Rothschild. V. 3""- supp. redige

i par E. Picot. Pai'is, Rahir. 688 S. 8».

,
Cerini, M., F. de Sanctis ed alcuni criüci che lo pre-

cedettero. Napoli, Luigi Piero e Figlio. 79 S. 8".

Clasäiques. Les. Fran^ais du Moyen Age publies sous

la direction de Mario Roques. Paris, Librairie ancienne

Honore Champion. 14: Gormont et Isembart, fragment

15
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de chanson de geste du XrEf siecle, ed. par A. Bavot.
XIV, 71 S. 8». Fr. 1..W. — 15: Les Chansons de Jaufre
Rudel ed. par Alfred .Jeanroy. XIII, 37 S. S". Fr. 1. —
16: Bibliographie sommaire des Chansonniers proven^aux
(manusci'its et editions) par Alfred Jeauroy. VIII, 89 S.

8"._ Fr. 2.2.5. — 17; Bertran de Marseille, La Vie de Sainte
Enimie, poeme proven9al du XIII'- sieole ed. par Clo\-is

Brunei. XV, 78 S. 8". Fr. 2. — 18: Bibliographie
sommaire des Chansonniers francais du moyen äge
(manuscrits et editions) par Alfred Jeauroy. VIII,'79 S. 8".

:

Fr. 2.25. — 19: La Chanson d'Aspreniont, chanson de
geste du XII'? siecle, texte du manuscrit de Wollaton
Hall ed. par Louis Brandin. T. I. VV. 1—6145. IV,
196 S. 8». Fr. 4..'.0. — 20: Gautier d'Aupais, poeme
courtois du XIII<! siecle ed. par Edmond Faral. X, 32 S.
8". Fr. 1.50. — 2] : Petite syntaxe de l'ancien francais,
par Lucien Foulet. X, 287' S. Fr. 7. — 22: Le Cou-
ronnement de Louis, chanson de geste du XII« siecle ed.
par Ernest Langlois. XVIII, 169 S. 8°. Fr. 6. — 23:
Chansons satiriques et bachiques. ed. par Alfred Jeanrov
et Artur Langfors. XIV, 145 S. 8». Fr. 5. — Die
nächsten für 11121 in Aussicht genommenen Bändchen
soUeu enthalten: Chretien de Troie et ses continuateurs.

Perceval. Ed. par Mary AVilliams. La continuation de
Gerbert de Montreuil. — Les Chansons de Conon de
Bethune, ed. par Axel WaUensköld. — Galeran de Bre-
tagne ed. par Lucien Foulet. — Renaut de Beaujeu, Le
Bei Inconnu, ed. par G. Perrie "Williams. — Aucassiu et
Nicolette ed. par Mario Roques. — Le Roman de Troie
en^ Prose, ed. par L. Constans. — Piramus et Tisbe,
poeme du Xllf siecle ed. par C. de Boer. — La Chanson
d'Aspremont, ed. par Louis Brandin. T. II. — Petite
syntaxe du moyen francais, par Lucien Foulet.

Corti, Cesira, La riforma teatrale di C. Goldoni. Como,
scuola tip. casa divina Provvidenza. 1920. 8". p. 109.

Crispolti, F., Minuzie manzoniane. Napoli. Perrella.
142 S. 8".

C r o c e , B., Giovanni Pascoli, studio critico. Xuova edizione
con aggiunte. Bari, Laterza e Figli. VIII, 134 S. 8".

L. 6.50. Biblioteca di cultura moderna, 98.

Dante Alighieri, La Divina Commedia, commentata da
G. A. Scartazzini. Ottava edizione in gran parte rifusa
da O. Vandelli, col rimario perfezionato di L. Polacco e
indice dei nomi propri e di cose notabili. Milano, U.
Hoepli. 1920. 16». p. XVIIIl. 1008, 97.

Dante Alighieri, La Divina Commedia, col comento di
Pietro Fraticelli. Nuova edizione. riveduta da un lette-
ratö toseano. Cenni storici intorno al poeta, nuova con-
cordanza speciale inveoe di rimario, compilata da L. Po-
lacco, indice dei nomi e delle cose, sommario del poenia.
Firence, G. Barbera. 1920. 16». p. 623, CXL Villi, con
ritratto e tre tavole. L. 15.

Dante, Vita Nuova, in finnischer Uebersetzung von Frau
Tyyni Haapanen-Tallgren. mit einer Studie über die
Vita Nuova von V. A. Koskenniemi. Porvoo, Werner
Söderström. 130 S. .x".

Farinelli, Arturo, L'opera di un maestro: quindici lezioni
inedite, e bibliografia degli scritti a stampa [compilata 1

da G. A. Alfero, G. Amoretti e L. Vincenti]. Torino, '

fratelli Bocca (V. Bona), 1920. 8». p. XXVI, 370, con
ritratto. L. 22. Per il oinquantesimo corso di lezioni di
Arturo Farinelli.

Faure, Gabriel, Chateaubriand et l'Occitanienne. Orne
d'un Portrait de la marquise de Vichet. Paris, Couquet.
Fr. 10.

^

Feger, Gerb., Rutebeufs Kritik an den Zuständen seiner
Zeit. 13. Jahrb. Frankreich. Diss. Basel. VL 79 S. 8».

Fioroni, M., Prehidi d' arte manzoniana nel seicento.
Saggio di commenti ai Promessi Sposi a alle opere minori
di A. Manzoni. Spoleto, Un. Tip. 41 S. 8°. L. 2..50.

Fresta, Matteo, II regno di Sicilia nelle opere di Dante
Alighieri. Acireale. tip. Crario delle ferrovie, 1920. 8».

p. 177. L. 8.

Fua, F., Don Giovanni attraverso le letterature italiana e
spagnuola. Torino. Lattes. 200 S. 8». L. 10.

Gali.ina. L.. Recopilaciön de rtfrares valcncianc-'. Manu-
.scrito inedito que se conserva eu la Real Academia de la
Historia. Lo publica, precedido de unas notas referentes
al autor y a sus obras Vicente Castafieda v Alcover.
Madrid, Fbrtanet. 49 S. 4". 5 pes.

Gallego y Burin, A., Echegaray: su obra dramätica.
Granada, P. V. Traveset.

Galletier, Ed., L' „Idylle du Soir". du poete Angeviu
Pierre de Lover et ses sources antiques. Paris, Champion.
15 S. 8». Aus: Revue du XVI- siecle T. V.

Garcia Soriano, .J., Estudio acei-ca del habla vulgär v
de la literatura de la region murciana. Murcia, Sanhez.
64 S. 8».

Gesellschaft für romanische Literatur. Band 42.

Der Festländisclie Bueve de Hantone. Fassung III. Nach
allen Handschriften, mit Einleitung, Entwicklungsge-
schichte der Sage, Anmerkungen. Glossar und Namen-
verzeichnis zum ersten Male herausgegeben von Albert
Stimming. Band II : Einleitung, Entwicklungsgeschichte
der Sage, .Anmerkungen, Glossar und Namenverzeichnis.
Dresden. 1920. X, 713 S. 8».

Gianasso, Fran^ois, La precioaite et Möllere : etude litte-

raire. Torino, soc. tip. ed. Nazionale. 1920. 16». p. 37.

Giessener Beiträge zur Romanischen Philo-
logie, hrsg. von I). Behrens. Giessen, im Selbstverlag
des Romanischen Seminars (nur durch dieses — Giessen,
Ludwigstr. 19 — zu beziehen). Heft 1: W. Ochs, Die
Bezeichnungen der „"Wilden Rose" im Galloromanischen.
32 S. mit einer Karte. M. 6. — Heft 2: A Prein,
Syntaktisches aus französischen Soldatenbriefen. M. 10. —
Im Druck befindlich: Heft 3: W. Gottschalk, Lat.
(indire im Französischen. — Heft 4: F. Usinger. Die
französischen Bezeichnungen des Modehelden im 18. und
19. Jahrhundert.

Glossaire des patois de la Suisse Romande. Vingt-
deuxieme rapport annuel de la redaction. 1920. Neu-
chatel. Attinger freres. 1921. 7 S. 8».

Haese, Hubertine, Die Syntax des Fra Guittone von
Arezzo nach seinen Briefen. Auszug aus einer Bonner
Dissertation.

Heb eisen, Walter. Die Bezeichnungen für Geschirr-,

Eimer, Krug im Französischen, Oberitalienischen und
Rätoromanischen. Mit bes. Berücksichtigung des Alpen-
gebietes. Berner Diss. 68 S. 8».

Ignudi, S., Vita di Dante Alighieri. Firenze, Tip. Rinaldi.
55 S. 8».

Krüger, Gustav, Prof. Dr., Französische Synonymik nebst
Beiträgen zum Wortgebrauch. 2. Lfg. Dresden, C. A.
Koch. 1921. S. 113—224. gr. 8». M. 10.

Küchler, Walther, Romain Rolland. Henri Barbusse.
Fritz v. Dnruh. Vier Vorträge. 2. .Aufl. Würzburg,
Verlagsdruckerei. 1920. 86 S. 8». M. 6.

Lenz. R., ün grupo de Consejas ChUenas. Estudio de
Novelistica comparada, precedido de una introduccion
referente al orijen i la propagacion de los cuentos popu-
läres. Santiago de Chile, ^mprenta Cervantes. Aus
Revista de Folklore Chilene afio III; 152 S.

Leopardi, G,, Attraverso lo Zibaldone. Introduzione
e note di V. Piccoli. 2 Bände. Torino . LTnione tip.

editrice Torinese. 180, 206 S. 8°. L 12.

Locke, Arthur Ware, Music and the Romantic Movement
in France. London, Kegan Paul. Trench & Co. 4 sh. 6. d.

Machiavelli. Nicolo, Operette satiriche (Belfagor; L'asino
d'oro; I capitoli). Introduzione e commento di Luigi Fos-
colo Benedetto. Torino, Unione tipografico editrice, 1920.
16». p. 186, con ritratto e facsimile. L. 4. Collezione di

c.lassici italiani con note, fondata da P. Tommasini
Mattiucci, dii-etta da G. Balsamo Crivelli, vol. XXXVI.

Manzoni, A., Pensieri di letteratura e filosofia tralti

dalle sue prose a cura di L. Perazzi, con nota di X.
Cervesato. Lanciano, C^arabba. 180 S. 8». L. 2. Cultura
deir anima 68. '

Manzoni, A., Opere Vol, IV. Carteggio di A. Manzoni,
A cura di G. Sforza, e G. GaUavresi. Parte II. Milano,
Hoepli. XXIV, 760 S. 8». L. 20.

Mar San, Jules. Beaumarchais et les affaires d'Amerique.
Lettres inedites. Paris, Champion. 67 S. 8».

Martinez y Martines, F., San Francisco, Cervantes y
Valencia. Valencia, Hijos de F. Vives Mora. 48 S. 4".

5 pes.

Mau r ras, Charles, Les Amants de Veuise. George Sand
et Musset. Nouvelle edition, avigmentee d'une preface
et de notes nouvelles. Paris, E. de Boccard. LXII,
322 S. 8», Fr. 4.75.

J
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Me langes d'histoire Htteraire et de philologic offerrs a

jr. Beruard Bouvier par ses eleves. ses colle^ues, ses amis.

Geneve, Societe anonyme des editions Sonor. VIII, vißOS. 8".

(Darin: F. Aubert. Kotes siir f|uel'|ues inedits de
Rodolphe Toepffer. — H. Boche t. De la composition

des deux hymnes de Ronsard. — Fr. Boucherdy, Notes
sur Condillac et Rousseau. — A. Bouvier, Le ..Socrate

rustique" de .J. G. Hirzel. — J. Bouvier, Sui- la con-

version de Verlaine. — P. Chaponniere, Le charme
de la Fontaine et son sens comique. — L. F. Choisy,
Sainte-Beuve et Geneve. — L. J. Courtois, Notes
critiques de chi-onologie rousseauiste. — W. D e o n n a .

Poesie contemporaine, mythe et art antiques: la coupe
du Soleil. — A. Fran^ois, Les origines italiennes du
DictionnaLre de l'Academie fran(,^aise. — Frank Grand-
jean, Quelques notes sur le romantisme. —

. Andre
Oltramare, Plutarqvie dans Rousseau. — A. Rh ein

-

wald, La secoude vie de Blaise Pascal. — A. Sechehaye,
Les deux types de la phrase. — Ch. Warner, La
poetique de Flaubert. — Tlieo Wyler, Le premier roman
d'Edouard Rod: „Palmyre Veulard", 1880. — Henri
de Ziegler, Sur Paul Hervieu. — Ch. Bally, Im-
pressionisme et grammaire. — Francis de Crue, Quelques
notes sur la confession catholique du Sieur de Sancv. —
E. Ritter. Une page de Mallet-Butini (17.57— 1832) citee

par .Joseph de Maistre. — Abel Lefranc, La realite

dans ,,le Songe d'une nuit d'ete" du theätre Shakespearien.
— Lucien Pinvert, Sur le latin. — G. Kudler. La
politique dans les „Martyrs": Hierocles. — M.Wilmotte,
Un petit Probleme de casuistiqiie amoureuse.

Melillo, G., II dialetto di Volturino (Foggia). Perugia,
Unione tip. Cooperativa. 83 S. 8°.

Melillo, G., Intorno ai carmi Carnascialeschi. Foggia,
Zobel. 33 S. 8». L. 3.

Meyer-Lübke, W., Historische Grammatik der fran-
zösischen Sprache. 2. Teil: Wortbildungslehre. Heidel-
berg. AVinter. (Sammlung romanischer Elementar- und
Handbücher. I, 2.) XII, 17.5 S. 8». M. 12, geb. M. 18.

Molieres Meisterwerke. In deutscher Uebertragung von
Ludwig Fulda. 6.—8., vermehrte Auflage. Stuttgart,
Cotta. 2 Bände. In Halbleinen M. 68;" in Halbleder
M. 115.

M o n t i , Solone, II canto XXX del Purgatorio, letto nella
sala di Dante in Orsammichele il di 23 marzo 1910.

Firenze, G. C. Sansoni (G. Carnesecchi e figli), 1920. 8".

p. 34. L. 2..50. Lectura Dantis.
Muntz, E., Precursori e propugnatori del Rinascimento.
Edizione ritatta dall' autore e tradotta da Mazzoni.
Fii-enze, Sansoni. VI, 199 S. %". L. 10.

Muoni, Guido, Gustavo Flaubert. Profili N". -53. Roma,
Formiggini. 79 S. 8^ L. 2.

N e r i , Un ritratto immagLnario di Pascal. Torino, Chiantore.
150 S. L. 20.

Opuscoli della ,Societa filologica friulana" N. 3: P. S.

Leicht, L' unitä di linguaggio e di civilta in Friuli.

üdine. 1920.

Pagini, C, Diccionario de costarriquenismos. 2» ed.

San Jose de Costa Rica, Imp. Nacional. 275 S. 4".

12.50 pes.

Pascu, Giorge, Beiträge zur Geschichte der rumänischen
Philologie. Leipzig, Fock. 80 S. 8".

Passerini, G., Dante. Milano, Caddeo. 254 S. 8". L. 6.

Peers, E. A., A Phonetic Spanish reader. Estracts from
great writers selected and trascribed. London, Longmans,
Green & Co. XI, 111 S. 8».

Pellissier, R. E., The neo-classic movement in Spain
during the XVIII Century. California, Stanford Univ.
187 S. 4".

Pesce, G., SuUe liriche di V. Alfieri. Salerno, Manzoni.
52 S. 8». L. 3.

Piazza. G., Trieste vernacola. Poesia dialettale triestina.

Milano. Casa editrice Risorgimento. XXII, 170S. 8°. L. 4.

Picciöla, Giuseppe, La V'du Nitova di Dante Alighieri:
conferenza letta nella sala di Dante in Orsanmichele il

di 19 gennaio 1905. Firenze, G. C. Sansoni. 1920. 8«.

p. 35. L. 2..50. Lectura Dantis.
R e i t a n o , S., La poesia in Sicilia nel seoolo XVIII. Palermo,
Sandron. 351 S. 8». L. 12.

Rema, Else. Voltaii-es Geliebte. Ein Lebensbild. Mit
10 ganzseit. Abb. nach zeitgenöss. Kupferst. 4.—7. Taus.
Dresden. C. Reissner. 1920. 212 S. 8°. Pappbd. M. 14.

Kevnold, G. de. Charles Baudelaire. Paris, Cres. 419 S.

8". Fr. 14. -

Ricciard i, Achille, II teatro del colore: conferenza tenuta
nel ridotto del teatro Argeiltina il 17 marzo 1920. Roma,
soc. poligrafica Italiana. 1920. 4". p. 11. Cent. 25.

Rojas. R., La literatura argentina. Ensayo filosöfico

sobre la evoluciön de la cultura en la Plata. T. IH. Los
proscriptos. Buenos Aires. Imp. .,Coni". VIII, 680 S. 4°.

Romanische Teste, 4. Cantar de Mio Cid. Beidin,

Weidmann. IV, 121 S. 8». M. 8.

Rossi. Vittorio, II ihilce Mil xoro: conferenza letta nella

sala di Dante in Orsanmichele il di 12 gennaio 1905.

Firenze, G. C. Sansoni (G. Carnesecchi e figli). 1920, 8".

p. 67. L. 4.

Ruggenini, A., Studio psicologico sull' ode .,Alle fonti

de Clitunno" di G. Carducci. Xapoli, P. Federico e G.

Ardia. 73 S. 8». L. 1.

Sainte-Marthe, Scevole de, Les ffiuvres franpaises de,

par A. J. Farmer. Toulouse, Privat. 149 S. 8".

Santiago y Gömez, J. de, Filologia de la lengua gallega.

Santiago, Tip. de „EI Eco Franciscano". 274 S. 8". 8 pes.

Sanz, A.. El Romancero y el „Quijote". Breves apuntes
acerca de las afinidades entre ambos libros. Madrid.
Imp. del Asilo de Huerf. del S. C. de Jesus. 91 S. 8».

Seris, H., La coleccion cei^vantina de la Sociedad Hispänica
de America. (The Hispanic Society of America). Ediciones

de Don Quijote. Con introducciön, descripcion de nuevas
ediciones. anotaciones y nuevos datos bibliograticos.

Urbana, The Cniversity of Illinois. Studies in Language
and Literature VI, 1.

Strumpf, David, Die Juden der mittelalterlichen Mysterien-,

Mirakel- und Moralitätendichtung Frankreichs. Heidel-

berger Diss. 42 S. 8».

Tobler, Adolf, Vermischte Beiträge z. französ. Grammatik.
Gesammelt, durchges. u. verm. 1. Reihe. 3., verm. Aufl.

Leipzig^ S. Hirzel. 1921. XVI, 315 S. gr. 8». M. 30.

Turri, V., Dante. Firenze, Barbera. 454 S. L. 20.

Voltaire, Jean Arouet de. Mein Aufenthalt in Berlin.

Hrsg. u. übers, von Hans .Jacob. München, O. C. Recht.
1921. 84 S. gr. 8». M. 11.50; geb. M. 14.50.

Wächter, P., Alfred de Musset und die Musik. Diss.

Greifswald. 76 S. 8".

Williams, R. C, Epic unity as discussed by sixteenth-

century critics in Italy, reprinted with addition from
Modern Philology. .Johns Hopkins Diss. Chicago. Uni-

versity of Chicago Press. 20 S. 8».

Literarische Mitteilungen, Personal-
nachrichten usw.

Die 53. Versammlung deutscher Philologen
und Schulmänner wird am Dienstag, den 27. bis Freitag,

den 30. September in Jena stattfinden. Anmeldungen
von Vorträgen für die Sektionen sind bei den Obmännern
(für die germ. Sektion Prof. Dr. Michels, für die anglist.

Sektion Prof. Dr. Jordan, für die rom. Sektion Prof. Dr.

Schul tz-Gora) bis zum I.Juni anzubringen.

Im Verlage von Kurt Schroeder in Bonn wird ein

Französisches Etymologisches Wörterbuch von
W. von Wartburg erscheinen. Das zweibändige Werk
erscheint in etwa 20 Lieferungen, die im Lexikon-Oktav-
Format je einen Umfang von etwa 10 Bogen haben werden
und für die ein Subskriptionspreis von M. 25—3t) vorgesehen
ist. Nach dem im Herost 1921 zu erwartenden Erscheinen
des ersten Bandes wird für das ganze Werk an Stelle des

Subskriptionspreises ein wesentlich erhöhter Ladenpreis
treten. Das Erscheinen des Werkes ist davon abhängig,
dass eine genügende Anzahl von Subskriptionen erreicht

wird.
Die Revue hispanique wird demnächst folgende

durch Ludwig Pf an dl besorgte Textausgaben veröffent-

lichen: .jHieronymi Monetarii civis Nurembergensis itine.

rarium hispanicum anni 1493" (aus dem cod. lat. 431 der

Münohener Hof- und Staatsbibliothek) und Cristobal de

Castillejo „Dialogo de Mugeres" (1544).

Der ao. Professor der romanischen Philologie an der

Universität Greifswald Dr. Ferd. Heuckenkamp ist zum
Ordinarius ernannt worden.
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Bezüglich der Besijrechimg von Busse. Das Drama,
oben S. o, erlaube ich mir, da der Verfasser sich selbst

nicht mehr verteidigen kann, einen Irrtum richtig zu stellen,

der für die Beurteilung von Busses Arbeit von Bedeutung
ist. Es heisst da: „Nur bezüglich des klassischen Dramas
bemerkt Dr. Busse im Vorwort zur ersten Auflage, dass es

ihm seine Sprachkenntnisse nicht gestatteten, hier aus den
Werken selbst zu schöpfen. Wir hätten eher gedacht.
dass er vielleicht der orientalischen, nordischen oder
slawischen Sprachen nicht mächtig sein könnte." Busse
aber sagt selbst im Vorwort zum ersten Bändchen : „Leider
erlaubten mir meine Sprachkeuntnisse nicht, dem Grund-
satz, nach Möglichkeit die Originale selbst zu befragen,
auch in Kap. fll treu zu bleiben." — Kap. IIJ aber be-

handelt das orientalische Dranui.

Plauen. W. Dorsch.

Nachtrag zu Ltbl. Sp. 81 ff. Nach Abschluss meines
Artikels über Vossler, Sprache und Religion (Ltbl. Nr. 3/4),

bemerke ich, dass über das Thema „Sprache und ßeligion"

schon 1K8!') G. KiiBze gehandelt hat. und dass einige
von mir zur Sprache gebrachten Erwägungen sich mit
tiefschürfenden Schuchardts in der Rezension di
Werks (Lit. Zentralbl. 1890, Sp. 24 ff.) decken.

der
den

dieses

L. Spitzer.

Notiz.
Den germanistischen Teil redigiert Otto Eehaghel (Giessen.

Hofniannstrasse lOK *ten romanistisehen nnd englischen Fritz Neu-
niann (Heidelberg, Koonstrasse 14), und wir bitten, die Beiträge
(Rezensionen, kurze Notizen, Personalnachrichten usw.) dementsprechend
gefälligst zu adressieren. Die Kedaktion richtet an die Herren Ver-
leger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle
neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr
gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung
von 0. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle
wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine
Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.
An 0. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonder-
abzüffe zu richten

Preis für dreigespaltene Petitzeiie

50 Pfennige. Literarische Anzeigen. Beilagegebühren nach Umfang
M. 24.-, 30.- u. 36.—.

N. G. El^Arerf sehe Verlagsbuchhandlung in Marburg 1, H.

In unserem Verlage erscheint:

Deutsche Dialektgeographie.
Ifericlitf und Studien üljev G. Wenkers Sprachatlas des Deutschen Reichs.

Herausgegeben von

Ferdinand AVrede.

Studien und Untersuchungen, die an das reiche handschriftliche Kartenmaterial des Atlas anknüpfen, die es

lokal nachprüfen, die es phonetisch und geographisch deuten, die es historisch verwerten und entwickeln.

Abnehmer des ganzen Werkes erhalten 20 "/o Preisermäßigung.

Fertig 1 i

Heft I : Bainisch, Jacob, Studien zur niederrheinischen

Diiil(:ktgeographi(^: Wrede, Ferdinand, Die
DiminutiMi im Deutsehen. XVI, 144 S. Mit

1 Ivarte und 3 Pausblättern. M. 1.5.—

.

„ II: Leihener, Erich, Cronenberger Wörterbuch
(mit ortsgeschichtlioher, grammatischer und dia-

lektgeographischer Einleitimg). LXXXIV, 142 S.

Mit 1 Karte. M. 20.—.

III: Böhmer, Emil, Sprach- u.Gründungsgeschichte
der pfälzischen Kolonie am Niederrhein. VIII.

91 S. Mit 1 Karte. M. 9.—.

IV: Hommer, Studien zur Dialektgeographie des

Westerwaldes
;

[und die östliche Fortsetzung]

Kroh, Beiträge zur uassauisehen Dialektgeo-

graphie. VII, 382 S. Mit 2 Karten. M. 30.—.

„ V: Frings, Studien zur Dialektgeographie des

Niederrheins zwischen Düsseldorf und A.achen.

IX, 245 S. Mit 1 Karte. M. 20.-.

Weitere H e f t (

e g e n v o r

Heft VI:

VIII;

IX:

XIV:

XV I :

Wonzel, Fritz, Studien zur Dialektgeographi.-
der südlichen Oberlausitz und Xordbönmens:
Mitzlia, Walter, Ostpreußisches Niederdeutsch
nördlich vom Ermland; Ehrhardt, Rolf, Die
schwäbische Kolonie in Westpreußen. VII, 388 S.

Mit 8 Karten. M. 28.—.

Wenker, G., Das rheinische Platt; Liobbcs,
Nordbergische Dialektgeograpliie ; Neiise, Stu-
dien zur niederrheinischen Dialektgeographie

:

Hanenberg, Studien zur niederrheiniscnen Dia-
lektgeographie. VII, 293 S. Mit 4 Karten. M. 18. -.

Wix, Hans, Studien zur westfälischen Dialekt-
geographie im Süden des Teutoburger Walde.s.
VIII, 182 S. Mit 1 Karte. M. 2.5.-.

Frings, Th., Die rheinische Akzentuieruni;.
X, 98 S. M. 6.—.

Frings, Th., u. J. Vaiidenheuvel, Die süd-
nie.derläud. Mundarten. Texte, Untersuchungen,
Karten. Teil I; Texte. XXVII. 149 S. M. :».-

.

Venmtn örtlicher Redakteur Prof Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — Druck der Piererschen Hofbuchdruckerei in Altenburg, S.-A.

Ausgegeben im Mal 1921,
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XLII. Jalu'gaug. Nr. 7. S. .Jttli-August. 1921.

[Müllenhoff, DeutscheAUertumskunde.lv. Die
iiermania des Tacitus. Xeuer Abdr, durch
M. Ködiger (Hoops).

»ul, Deutsche Grammatik. V. Wortbildungs-
• lehre (Behaghel).
^abnschaffe. Die syntaktisch*- Bedeutung

des mhd. Enjambements (Behaghel).
ichtenstein, Gottscheds Ausgabe von Bayies

Dictionnaire (Leitzmann).
raude, H. v. Kleists Hermannschlacht auf
der deutschen Bühne (Streuber).

rings und van Ginneken. Zur Geschichte
des Niederfränkischen in Limburg (Bach).

Ee h r ö d e r , Hälfdanarsaga Eysteinssonar
(Golther).

> n e s , An Outline of Engliah Phonetics
(Hörn).

Schöffler, Beitrüge zur mittelenglischen
Medizinliteratur (Hinz).

Bussmann, Tennysons- Dialektdichtungen
(Hörn).

C ollin, A bibliographical guide to sematology
(Spitzer).

Scheuermeyer, Einige Bezeichnungen für
den Begriff „Höhle- in den romanischen
Alpendialekten (Mey er-Lübke).

Bartsch-Wiese, Chrestomathie de l'ancien
francais. 12. ed. (Lerch).

Lerch, Einführung in das AltfranzOsische
(Voss 1er).

Lommatzsch, Del Tumbeor Xostre Dame.
AltfranzOsische Marienlegende (Lerch).

Dantes Paradies. Uebersetzt von Alfred
Bassermann (Voss 1er).

Mitteilungen aus Spanien. Zusammengestellt
vom ibero-amerikanischen Institut in Ham-
burg (.Mulertt).

Spanien. Zs. für Auslandskunde , Organ des
Verbandes Deutschland-Spanien (Mulertt).

Regesten von Vorarlberg und Lichtenstein bis
1260. 1. Mit einem sprachwissenschaftlichen
Exkurs von K. v. Planta (Mey er-Lübke).

Literarische Mitteilungen, Personal-
nachrichten usw.

Moser, Mitteilung.

Preisaufgabe der Königlichen Deutschen
Gesellschaft zu Königsberg.

Ackermann, Berichtigung.

Notiz.

Karl Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde. 4. Band:
Die Qermania des Tacitus. Neuer, vermehrter Abdruck.
Besorgt durch Max Roediger. Berlin, Weidmannsche
Buchhandlung. 1920. XXIV u. 767 S. M. 36.

M ü 11 e n h o f f s grosser (?e»vHaww-Kommentar, von
Max Roediger auf Giand der Vorlesungen seines

erehrten Lehrers mit liebevoller Sorgfalt zusammen-
estellt, war 1900 erschienen und wurde wegen seines

unerschöpflich reichen und wertvollen Inhalts allerseits

.so begehrt, dass er bald vergriffen war. 1912 wurde
mit dem Satz einer neuen Auflage begonnen. Der
Krieg verzögerte den Fortschritt des Drucks, so dass

der treue Verwalter von Müllenhoffs Nachlass das Er-

cheinen dieser Neuauflage niclit, mehr erlebt hat. Am
16. Februar 1918, kurz nachdem er von seinem Berliner

Lehramt zurückgetreten war, wurde Max Roediger in

-einem 68. Lebensjahr vom Tode dahingenommen. Nie
hat ein grosser Gelehrter einen getreueren und ver-

ständnisvolleren Sachwalter gefunden wie Müllenhoff in

Roediger. In langjähriger, entsagungsvoller Arbeit hat

^i- die grosse Aufgabe der Herausgabe der Deutschen
- Utertumslcunde auf Grund von teilweise sehr unzuläng-

lichen Unterlagen, unter pietätvoller Schonung der

Lehren seines Meisters, gelöst. Gerade der Germania-
Band bot in dieser Hinsicht die allergrössten Schwierig-

keiten. „Seine Herstellung", so klagt der Herausgeber
in seinem Vorwort von 1900, „hat mehr Zeit und Arbeit
verschlungen, als sich mit den Pflichten gegen mich
selbst verträgt . . . Um so bitterer und qualvoller ist

mir der Zwang geworden, so lange Zeit die Gedanken
eines anderen denken und möglichst in seinen Worten
reden, die eigene Meinung aber unterdrücken zu müssen.

Einen Trost würde mir gewähren, wenn es gelungen

wäre , Müllenhoffs Ansichten rein und klar heraus-

zuarbeiten und durch diesen reichhaltigsten und besten

aller Germania-Kommentare vielen zu nützen." Nach
dem L^rteil aller darf Roediger dies Verdienst in vollem

Umfang für sich in Anspruch nehmen, und wenn Müllen-

hoffs wissenschaftliches Lebenswerk heute in monu-

mentaler Grösse vor uns steht, so verdankt er das in

hervorragendem Masse der mustergültigen, durch keine

fremden Zutaten gestörten Herausgabe seiner Deutschen

AUertumshunde durch Max Roediger.

Die neue Auflage ist in allen wesentlichen Punkten

unverändert. Der erste Teil enthält allgemeine Er-

örterungen über Zweck und Ursprung, Glaubwürdigkeit

und Authentie der Germania; er gibt eine Uebersicht

über die übrigen Nachrichten der Alten von den

Germanen und handelt weiter von Text und Text-

überlieferung , Ausgaben , Kommentaren und Ueber-

setzungen der Germania. Dann folgt als Hauptteil

der Kommentar zu dem Werke selbst , nach Kapiteln

geordnet. Hieran schliessen sich Anhänge, in denen

eine Reihe von einschlägigen Abhandlungen Müllenhoffs

zum Abdruck gelangen. Ihre Zahl ist gegenüber der

Ausgabe von 1900 um zwei (4^ „Lust und Unlust"

und 13a „Eidring"), von 24 auf 26 , vermehrt. Den
Beschluss machen drei Register, die den unüber-

sehbaren Stoff in dankenswerter W^eise erschliessen.

In der Ausgabe von 1900 von Robert Petscli be-

arbeitet, sind sie in der Neuauflage^ durch Albert

Winckler erheblich vermehrt und von 55 auf 68 Seiten

angewachsen.
Mit einem Geleitwort von Andreas Heusler

versehen, tritt die neue Auflage des Buchs ihre

Wanderung an. Unendlich viel ist seit MiöUenhofFs

16
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Zeit Ober die alten Germanen und über das klassische

Werk des Tacitus geschrieben worden, und in vielen

Punkten ist die Wissenschaft über MüUenhoff hinaus

vorwärts geschritten. Aber in ihrer Gesamtheit ist

sein Germania-Kommentar in seiner gehäuften Ge-

lehrsamkeit immer noch eine unschätzbare Fundgrube
des Wissens über das gennanische Altertum.

Heidelberg. J. Hoops.

Hermann Paul, Deutsche Qrammatik. Band V, Teil V:
Wortbildungslehre. Halle, Niemeyer. VI, 142 S. 8".

In dem vorliegenden Bande, mit der aufopfernden

Hilfe von Frau Charlotte Löwenfeld, ist es Paul ge-

glückt, seine Deutsche Grammatik zu Ende zu fähren.

Wir wünschen ihm von Herzen Glück zu diesem Ge-

lingen, dass es ihm vergönnt war, die erste wissen-

schaftliche vollständige Grammatik des Nhd. zu schaffen.

Man braucht nicht von Jeitteles von vornherein un-

genügendem Versuch einer nhd. Wortbildungslehre

herzukommen, man kann von Wilmanns herkommen und

doch überwältigt sein von der den Reichtum der Er-

scheinungen wirklich ausschöpfenden Fülle, die Paul

über uns ausgiesst, von der bis ins Feinste hinein unter-

scheidenden Schärfe der Beobachtung. Um wenigstens

einige Beispiele zu geben, hebe ich etwa die Sammlung
von tautologischen Zusammensetzungen in § 15 hervor,

§ 17 mit seinen syntaktischen Verbindungen, die der

Zusammensetzung nahe stehen, die Anmerkungen von

§ 31, die unfeste Vokalcomposita an Stelle fester be-

legen, § 35, in denen wirkliche oder scheinbare Zu-

sammensetzungen von Verben mit Substantiven be-

handelt werden, die Anmerkungen S. 71, die dem
Geschlecht und der Form des Suffixes -nis gelten.

Ziemlich zahlreich sind im vorliegenden Bande die

Erklärungen einzelner Erscheinungen, stets wohl er-

wogen, selten zum Widerspruch auffordernd. Von
den neueren Anschauungen über die Unterdrückung
funktionslos gewordener Bestandteile hat Paul keinen

Gebrauch gemach!;. Gern sähe man eine Besprechung
des Typus Ochneig aus Odhavmztveig, dSssen grosse

Bedeutung nach meinen Bemerkungen (Zs. d. Allg.

D. Sprachv. 1917, Sp. 12) jüngst Miedel nachge-

wiesen hat , und eine Erörterung der Frage , weshalb

es KoMezeichmmg, Brigadestoh , aber KohJeneimer,

Orangenschale heisst. Die Entsagung S. 12, es sei

in dem Schwanken zwischen echter und unechter

Komposition kein Prinzip zu erkennen, scheint mir zu

weit zu gehen. Ich verweise auf die Darstellung in

meiner „Deutschen Sprache" S. 260. Augapfel, aber

Augenbraue , Augenlid hängt wohl damit zusammen,
dass Augapfel meist im Sgl., die beiden anderen meist

im PL erscheinen ; Uerzhruder ist ältere, Herzenskind
jüngere Bildung; westmd. Aepfehvein erklärt sich wohl

daraus, dass westmd. schon der Sgl. Aeppel begegnet.

S. 13 : dass s in -ungs, -heits zuerst im Nd. auftrete,

ist eine immer wiederholte Behauptung, deren Recht
ich entschieden bestreite (s. m. Gesch. d. dtsch. Spr.

S. 322). S. 19: Schönschrift, Tiefbau möchte ich

nicht als eine Verbindung von Adj. + Subst., sondern

als Ableitung von schön schreiben, in die Tiefe bauen
auffassen. S. 104: die Bildungen fürchterlich, lächer-

lieh , weinerlich kann ich nicht so sonderbar finden

:

lächerlich geht aus von lächern; lächerlich, ärgerlich,

jämmerlich, scJiaKerlich sind die Vorbilder für fürchter-

lich und weinerlich gewesen ; bei leserlich hat vielleicht

erinnerlich Pathe gestanden.

Sehr dankenswert wäre es gewesen, wenn die

hilfreichen Hände und Augen dem Buche zu voll-

ständigeren Literaturnachweisen verholfen hätten.

Gi essen. 0. Behaghel.

Friedrich Wahnschaffe, Die syntaktische Be-
deutung des mittelhochdeutschen Enjambements.
Berlin 1919. VIII u. 215 S. 8». (Palaestra V&i.)

In einer fleissigen , methodisch angelegten und
sorgfältig abwägenden Untersuchung prüft Wahnschaffe
die Frage, inwieweit die Abtrennung von Satzteilen,

die uns zunächst als Enjambement erscheint, bedingt

oder gefördert ist durch syntaktische Pausen. Soweit
die Autwort negativ ausfällt, ist die Darstellung immer-
hin ein lehrreicher Beitrag zur Metrik, zur stilistischen

Technik. Zu einer positiven Antwort kommt W. im
ersten Abschnitt. Hier erörtert er die Fälle, wo ein

Nomen vom zugehörigen Verbum abgetrennt und im
eigenen Vers durch Relativsatz ergänzt wird (er lerte

siniu chint Dei zouber dei hiute sint). Er prüft zu

dem Zweck das Verhältnis der zweifelhaften Fälle zu

der Zahl der sichei-en Enjambements und kommt zu

dem Ergebnis , dass der notwendige Relativsatz vom
übergeordneten nicht durch eine Pause geschieden war.

Der Beweis ist nicht besonders schlagend. W. legt

Gewicht auf die Kaiserchronik: „mit ihren rund 17 000
Versen hat sie kein einziges hart abgetrenntes Nomen.
Dem gegenüber stehen drei relativische Fälle" ; aber

S. 145 sagt er selbst: „bei H. von Veldeke ver-

schwinden die vier Beispiele ganz in der Masse der

13 500 Verse der Eneit" ; der Zufall kann hier zu

leicht eine Rolle spielen. Auch die Betrachtungen,

die über das Notkersche Anlautsgesetz angestellt

werden, sind nicht unbedingt beweiskräftig. Aber es

ist doch etwas an der Sache. Es ist höchst seltsam,

dass W. grosse Stücke Notkers durchgearbeitet hat

und nicht auf den Gedanken gekommen ist, zu fragen,

ob nicht dessen Satzzeichen ganz unmittelbar Auskunft
über die Pausen vor Relativsatz geben. Ich habe

meinerseits in Pipers Ausgabe Bd. I, S. 70—150 durch-

gesehen und folgendes festgestellt: N. trennt im all-

gemeinen Hauptsatz und Nebensatz durch seinen Punkt.

Aber neunmal geht dem Relativsatz kein Punkt voraus.

Der Relativsatz ist einmal ein nicht notwendiger:

144, 28 sinen scaz tes imo niomer follun neduncket.

nehufoe , achtmal ein notwendiger. Einer von diesen

ist von seinem Nomen durch ein anderes Wort ge-

trennt: 104, 28 die dia einunga wissin diu wider imo

gitan was. Der unmittelbare Anschluss erfolgt fünf-

mal an ein Pronomen: 103, 12 daz tie die darana

warin . ., 111, 15 alle die astronomiam chunnen, 116,

23 daz ten der sih ouh also anazocchota, 119, 30 al

daz si föne dien rebus saget, und — besonders wichtig —
121, 3 föne diu wizist. al daz si nu sprechen wile,

zweimal an ein Substantiv: 103, 28 waz ist nu der

gewalt nah temo ir so gnoto gan sulent, 143, 10 der

rihtuom der sie gnuhtige tuen solta. Daneben stehen

zahlreiche Fälle, wo der Punkt vorausgeht : die Masse
derjenigen, wo der Anschluss des Relativsatzes an das

Nomen oder Pronomen kein unmittelbarer ist, oder wo



229 1921. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 7. 8. 230

der Relativsatz kein notwendiger ist, aber auch Bei-

spiele, wo der notwendige Relativsatz sich unmittelbar

auschliesst, wie 103, 22 unde die. dero ir wanent

walten, 105, 19 daz selba. daz er andermo tuot,

107, 3 wirde. die wir . . Man darf eben die Frage

nicht so stellen : Treten bei einer bestimmten Art der

Satzverknüpfung Pausen ein, oder treten sie nicht ein,

sondern: Können sie eintreten? müssen sie eintreten?

(Vgl. meine Gesch. d. dtsch. Spr. 101.)

Es gibt aber auch eine mhd. Handschrift, die in

ähnlicher Weise wie Notker Interpunktionen setzt : die

von A. Keller herausgegebenen Gesta Romanorum

;

auch sie wären für unsere Frage heranzuziehen. Ich

verzeichne folgendes Beispiel als Seitenstück zu N. I,

121, 3: S. 31 der da ein gut oppfer oppfern wil. dem
der sich durch unsern wülen geopfifert hat.

In einem zweiten Abschnitt stellt W. fest , dass

bei der Abtrennung attributiver Adjektiva und Pro-

nomina wirkliches Enjambement , keine syntaktische

Pause vorliegt. Wenn W. den Vers : do schieden

sich die zwene
|

recken lobelich meint übersetzen

zu dürfen : da trennten sich die zwei, die löblichen

Recken, so ist das einfach falsch; es könnte vor recken

der Artikel nicht fehlen.

Später will W. die Abtrennung des Infinitivs z. B.

von wil , sol , muoz dadurch rechtfertigen, dass hier

dem Infinitiv ein Objektcharakter zuteil werde, indem

die ursprüngliche Wortbedeutung wieder zutage trete.

Aber germ. motan kommt überhaupt kein wii'kliches

Objekt zu, und dem Verbum sculcm nur in Bedeutungen,

die in jenen Fällen der Abtrennung unmöglich zutage

treten können.

Die Endstellung des daz vor einem scheinbaren

Nebensatz will W. fürs Frühmhd. dadurch erklären,

dass hier Hauptsätze mit Endstellung des Verbs vor-

lägen. Aber Ava 230, 25, Eilh. IX, 172, En. 9642

können unmöglich Hauptsätze sein. Einverstanden

bin ich mit der Feststellung, dass die Fälle von Los-

trennung des Relativs von seinem Satz kein Rest- sind

von einer ursprünglichen Zugehörigkeit des Pronomens

zum Hauptsatz.

Giessen. 0. Behaghel.

Dr. Erich Lichtenstein, Gottscheds Ausgabe von
Bayles Dictionnaire. Ein Beitrag zur Geschichte der

Aufklärung. Heidelberg, Winter. 1915. (Waldbergs Bei-

träge zur neueren Literaturgeschichte 8.)

Die vorliegende Untersuchung von Gottscheds Aus-

gabe von Bayles Dictionnaire bedeutet eine wertvolle

Förderung unserer Kenntnis der Entwicklung und

Formung der Weltanschauung der Aufkläruugszeit,

wertvoll besonders durch die Schärfe und Klarheit,

mit der hier psychologische wie Weltanschauungs-

probleme, Charaktere wie Ideenkomplexe gesehen,

durchdacht, durchfühlt und dargestellt werden. Man
hat die bei Erstlingsarbeiten so seltene, aber um so

wohltuendere Empfindung , dass hier ein reifer Geist

am Werke ist, der äusserlich wie innerlich seinen

Stoff nicht nur völlig beheiTScht, sondern ihm auch

im Urteilsvermögen auf Grund reichster innerer Bildung

und geübten Geschmacks gewachsen ist. Nachdem ein

einleitender Abschnitt durch eine Charakteristik Bayles

und seines Hauptwerks und ein knappes Bild von

Gottscheds philosophischen Bestrebungen (hier S. 16

eine feine psychologische Analyse der inneren Zwie-
spältigkeit der an der Wende einer neuen Zeit stehenden

Aufklärungsphilosophen) das Fundament gelegt hat, be-

handeln vier Kapitel Entstehung und Wesen von Gott-

scheds Bayle, Theologie und Philosophie, Literatur,

Nationalismus. Den vorsichtig abwägenden Darlegungen,

die der Verfasser der strittigen Frage nach dem Umfang
der Originalität Gottscheds im Hinblick auf Gedanken
und Ausführung des deutschen Ba3de widmet , kann

man unbedenklich zustimmen (gute Bemerkungen über

die Sprache des Werks finden sich hier S. 36—41).

Die drei theoretischen Kapitel lassen aus dem Werke
ein Bild der Anschauungen Gottscheds als eines Haupt

-

repräsentanten unserer deutschen Aufklärung entstehen,

das wesentlich deutlicher und farbenreicher ausfällt,

als es frühere Forscher gezeichnet haben. Der theo-

logisch-philosophische Abschnitt führt tief in das

Innerste der Gottschedschen Persönlichkeit, zeigt seine

nüchterne und phantasielose Natur, seine Halbheit und

eio-enartige Harmlosigkeit den ernstesten Problemen

gegenüber. Seine literarisch-ästhetischen Bestrebungen

wiederum erscheinen aufs engste mit der starken

pädagogischen Ader seines Wesens verkoppelt, und

hier konnte seine Zeit seinem ausgeprägten Sinne für-

Ordnung und Uebersicht wichtige reformatorische Förde-

rung verdanken, wenn er auch nur der bald überholte

Vorläufer grösserer Genien gewesen ist, dessen An-

schauungen neu auf den Schild zu erheben nur der

beschränkten Verhimmelungstendenz eines Reichel ein-

kommen konnte. Der amusische Mann, der stets nur

Mittelmässigkeit und Nüchternheit schätzte und gegen

alles Höhere Misstrauen und Abneigung empfand,

forderte von der Poesie nur Erbauung und Belehrung

:

sein Verhältnis zu den Schweizern ist die notwendige

.Konsequenz seiner Persönlichkeit, die ihm eine an

allem wahrhaft Künstlerischen blind vorübergehende,

ganz einseitige Schätzung dichterischer Individualitäten

nahelegen musste. Wichtig ist seine Behandlung

literarhistorischer Dinge (S. 113— 124), die ihn teil-

weise wieder von vorteilhafteren Seiten zeigt als seine

Bemühungen um die Reform der deutschen Schaubühne.

Die Betrachtung der sprachlichen Ansichten und Be-

strebungen führt wie von selbst von dem literarischen

Gebiete ins nationale hinüber, das im deutschen Bayle

eine grosse RoUe spielt, indem hier mit Liebe und

Fleiss alle Tugenden der Deutschen in helles Licht

gestellt werden und jede Geringschätzung unseres

Wesens von seifen des Auslandes energisch zurück-

gewiesen wird. So konnten die fesselnden Darlegungen

des Verfassers mit Recht in dem Satze ausklingen

(S. 149) : ,Gottscheds Vaterlandsliebe war das formende

Prinzip seines Lebens'.

Jena. Alb er t Leitzmann.

Otto Fraude, Heinrich von ICIeists Hermannsschlacht
auf der deutschen Bühne. Kiel, Wissenschaftliche Ge-

seUschaft für Literatur und Theater. 1919. 95 S. 8".

Einleitend bespricht der Verf. kurz den Gang der

Handlung und die wichtigsten Charaktere dieses Dramas,

das so r'echt die realistische Seite in Kleists Schaffen

offenbart, das geschrieben wurde aus leidenschaftlichem

Hass gegen den Unterdrücker, ein Lied des Völker-

hasses, das gerade heutzutage neue problematische

Bedeutung gewonnen hat.
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Seine erste Aufführung erlebte das Werk 1860 in

Breslau, bald darauf gab man es auch in Dresden,

Leipzig, Hamburg, Stuttgart, Graz und Karlsruhe,

freilich nicht in der Fassung des Dichters, sondern in

einer z. T. stark veränderten Bearbeitung von Feodor

Wehl. So ungünstig man heute über diese Ilm-

dichtung urteilen mag, in der Hermann persönlich den

Varus besiegen muss , der ungebührlich stark in den

Mittelpunkt gerückt ist, während Thusnelda zurücktritt,

das Verdienst hat der Bühnenpraktiker Wehl zweifellos,

dass er doch endlich einmal einen Weg fand, das lange

genug politisch gefürchtete, dichterisch verkannte, von

den Schauspielern seiner darstellerischen Schwierig-

keiten und geringen Effekte wegen gescheute Stück

auf die Bühne zu bringen. Nur der geschichtlich ge-

schulte Betrachter wird es verzeihen, dass dieser Be-

arbeiter auch des Dichters Stil „bessern", ein

„klassisches" Drama daraus machen zu müssen glaubte.

Was der Bearbeiter an Stelle von Kleists eigenwilliger
j

Grösse setzte, ist farblose Glätte, so wie wenn man
]

Dürers knorrige, eckige Linien durch gefälligere Ideal-

formen wesensfremder Vorbilder ersetzen wollte. Dem
spezihschen Gehalt der Dichtung soll von den auch

untereinander wieder abweichenden Aufführungen in

den genannten Städten, am meisten Devrients In-

szenierung in Karlsruhe gerecht geworden sein, trotz

seiner vom Stil des Originals so abweichenden idea-

hstischen Eichtung. Die Zeugnisse, auf die sich der

Verf. für seine Ausführungen stützt, bestehen aus den

schriftlichen Aeusserungen Wehls selbst und örtlicher

Theaterkritiker. Wer weiss , wie subjektiv, von wie

zahlreichen unsachlichen Faktoren bestimmt
,

gerade
[

solche Darlegungen sind — der Verf. weist ein ander-

mal selbst auf die völlig unzutreffenden Urteile Fontanes

hin — , der wird gegen Schlussfolgerungen über die

Eigenart, über Wert und Unwert solcher Aufführungen

methodische Bedenken haben können, besonders dann,

wenn nicht gleichzeitig die entsprechenden Regie-

bücher eingesehen werden konnten.

Die Bearbeitung von Eud. Genee, die zuerst

1871 einer Münchener Aufführung zugrunde gelegt

wurde, bedeutet keinen wesentlichen Fortschritt. Wenn
sie in Berlin (1875) den ersten grossen Erfolg des

Stückes brachte, so erklärt sich dies aus den glück-

lichen Zeitverhältuissen, dann aber auch aus dem Um-
stand , dass man sich in Preussen und seiner Haupt-

stadt am ehesten für die wesensverwandten Kleistschen

Gestalten begeistern konnte.

Die erste annähernd stih-eine Aufführung des Dramas

boten die Meininger. Sie erst sicherten dem Werk
etwas wie einen dauernden Platz auf der deutschen

Bühne. Mustergültige Aufführungen brachte später

noch Berlin, nachdem es allerdings noch 1912 eine

der Geneeschen Fassung ähnliche Verballhornung dem
kritiklosen Publikum zu bieten wagte. Sogar nach der

Eevolution (1918) hatte Reinhardts Einstudierung, über

die leider genauere Angaben fehlen, noch einen grossen

äusseren Erfolg.

Wie die wiederholten , z. T. stark voneinander

abweichenden Bearbeitungen zeigen , bietet die Auf-

führung der „Hermannsschlacht" erhebliche Schwierig-

keiten, so dass man sie geradezu als einen Prüfstein

für die Leistungsfähigkeit einer Bühne bezeichnet hat.

Ein Wertmesser für die jeweils herrschende politische

Stimmung ist die Zahl ihrer Aufführungen jedenfalls.

Heute mag der Neueinstudierung des Stückes der Leit-

gedanke des Völkerhasses hinderlich sein ; in Dresden
setzte seinerzeit nach der zweiten oder dritten Auf-

führung die Eegierung das Werk vom Spielplan ab,

weil ihr darin der deutsche Einheitsgedanke zu stark

betont schien!

Fraude hat einen interessanten Beitrag zur Bühnen-
geschichte eines deutschen Dramas geliefert. Ein Ver-

gleich mit den anderen z. T. doch innerlich verwandten
Dramen Kleists und ihren Schicksalen auf der Bühne
wäre lohnend gewesen. Für die Bühnentechnik Kleists

hätte sich manches Interessante ergeben. Ebenso ver-

misst man eine positive Stellungnahme zu einer viel-

leicht sachgemässeren , glücklicheren Textgestaltung.

Nicht einmal das spricht der Verf. unumwunden aus,

dass nur die Urfassung des Dichters aufgeführt werden
sollte, und wie sich das werde bühnentechnisch ver-

wirklichen lassen. Der Versuch einer neuen Lösung
auf Grund der geschichtlichen Betrachtung der Bühnen-
laufbahn dieses Stückes wird nicht gemacht. F. begnügt

sich zu sehr mit der blossen Feststellung der Bühnen-
geschichte eines Dramas, womit aber die Aufgabe der

Theatergeschichte nicht erschöpft ist. Immerhin wären
weitere Untersuchungen ähnlicher Ai't willkommen.

Darmstadt. AlbertStreuber.

Theodor Frings u. Jacob van Qinneken, Zur Ge-
schichte des Niederfränltischen in Limburg. = Zeitschr.

f. deutsche Mundarten. Jahrgang 1919. Heft 3'4.

Ein wesentlicher Teil des hier verarbeiteten mund-

artlichen Materials , nämlich das Belgien und Holland

umfassende, ist von J. van Ginneken gesammelt worden;

seine Verarbeitung jedoch, in Verbindung mit dem
schon von Wenker und anderen (besonders aus der

Marburger Schule) in Deutschland, von Frings in

Deutschland und Belgien eingeheimsten, ist Frings

allein zugefallen, so dass die hier gebotene Lösung des

limburgischen Problems in ihrem wesentlichen Teil ihm

allein zu danken ist. Gewiss sind die mühevollen,

Zeit und Hingabe heischenden Vorarbeiten des Sammeins

in hohem Masse dankenswert; aber ihrethalben ver-

langten die vorliegenden Blätter, die in einer Zeit-

schrift erschienen sind, bei der reichen Ernte ähnlicher

Arbeiten, die uns die letzten Jahrzehnte geschenkt

haben, keine besondere Envähnung an dieser Stelle.

Was diese Arbeit jedoch einreiht unter die besten

dialektgeograi)hischen Untersuchungen und Sammlungen

auf mundartlichem Gebiete, was ihre eingehende Be-

sprechung an dieser Stelle rechtfertigt, das ist ihre

Auffassung der Dinge, ihre grosszügige und über-

zeugende Ausdeutung, Zusammenfassung und Kom-
binierung der Linien der Karte der limburgischen

Mundarten; sie ist davon durchdrungen, dass sprach-

liches Geschehen Leben ist, und so fasst sie es auch

in der Darstellung als Leben und beschränkt alles an

sich notwendige, aber doch nur als Vorbereitung

Geltung habende Katalogisieren auf ein Mindestmass.

Diese Vorzüge fallen alle auf Frings' Anteil an der Ai-beit,

der sich in den „Grundanschauungen, nach denen nun-

mehr das niederländische Sprachgebiet angeschnitten

ist" (S. 97), von F. Wrede dankbar abhängig weiss.

Frings gesteht (S. 98), dass ihn F. Wrede gelehrt

habe, „das Material zunächst auf wenige sprechende

Fälle zu beschränken und alle schönen Einzelheiten der
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klaren imd plastischen Herausarbeitung der Grund-

fragen zu opfern". So geht er denn von dem für das

Gebiet zwischen der Beurather und Uerdinger Linie

charakteristischen Problem der Pronomina aus , das

schon manchen abgemüht hat (Veldeke!), und zeigt

uns auf breiter Grundlage, dass eine Reihe von Für-

wörtern jenseits der Lautverschiebungsgrenze in hoch-

deutschen Formen oder aus nd. und hd. Elementen
gebildeten Kompromissformen erscheinen, was man für

einzelne ja schon vor Frings angenommen hat. („sich'^

:

S. 106; „mich" als Einheitskasus: S. Iö9; „euch":

S. 112: Einheits- und Doppelnumerus : S. 115; „euer":

S. 119; Doppelnumerus mit p-Element: S. 122; Best-

und Schwellenformen: S. 124; „wir, wer, der" : S. 128;
„ihr": S. 134; „er": S. 136.)

Frings findet also, was er schon in seinen auf das

Reichsgebiet beschränkten „Mittelfränk.-niederfränk.

Studien" (P. B. B. Bd. 41 und 42) dargetan, bereits

nach diesen vorbereitenden Untersuchungen für das

gesamte Niederfränkische bestätigt : „Es ist nicht mehr
zu bezweifeln, dass das alte Niederfranken auf der

weiten Fläche zwischen Wupper und Maas, zwischen
Elberfeld-ßarmen im Osten und St. Truijen im Westen,
zwischen Düsseldorf im Süden und Kleve im Norden,
eine tiefe Erschütterung und Umwälzung durchgemacht
hat. Seit Jahrhunderten drängt das Mittelfränkische

von Süden und Südosten vor, und trotz zeitweiliger

Hemmung der gesamten oder einzelner Erscheinungen

ist dieser Vormarsch bis heute in stetem Fluss ge-

blieben .... Aus der Gegend Kleve, Uerdingen oder

Neuss stürzen die niederfr.-mittelfr. Linien heute gegen
Venloo, Roermond, Maastricht oder gar gegen Hasselt

und S. Truijen in das Maasgelände und von hier auf
die romanische Sprachgrenze hinab, teils konzentrisch

geschichtet, teils sich kreuzend, aber immer mit Köln
als Mittelpunkt" (S. 141).

Auf dieser Erkenntnis fussend , sucht Frings die

sprachliche Geschichte des Limburgischen näher zu

bestimmen. Als Axiom gilt ihm dabei, dass die Er-

oberungsbewegung des Mittelfr. ursprünglich ausging

von den Hängen der Eifel (S. 143), dass das Land
nördl. der Eifel. in dem man heute ripuarisch spricht,

ursprünglich niederfr. gewesen sei, wobei er für seine

Ansicht die Tatsache ins Feld führt, „dass das Ripua-
rische sich bis heute in gewichtigen Randerscheinungen,
Kompromissen und Relikten auf die Seite des Nieder-

fränk. stellt" (ebd.). Diese Eroberungsbewegung war
die energischere, durchgreifendere ; sie duldete nur

wenig vom alten, hier bodenständigen Ndfr. In mhd.
Zeit hatte die Bewegung die Benrather Linie längst

erreicht. Nun aber setzte ein zweiter Eroberungs-

stoss des Mittelfränk. (== Ripuar.) ein , der seinen

Einfluss mehr oder weniger energisch bis zur Uerdinger
Linie und darüber hinaus spielen Hess.

Indem Frings das Material historisch gruppiert,

erkennt er in dem heutigen ndfr.-rip. Linienbündel der

Sprachkarte vier historische Schichten

:

A. Die ingwäonisch-deutsche Schicht
rS. 146, 149 ff.): Vor dem ersten Vorstoss des Mfr.

bildete Ripuarien mit den nördlich anschliessenden
Gegenden an der Rheinmündung und der Nordsee ein

vielfach einheitliches Sprachgebiet ; eine ndfr.-rip.

Grenze im heutigen Sinne, mit der wir zugleich einen

Gegensatz zwischen Nd. und Hd. verknüpfen , war
nicht vorhanden. Damals besass das Rip. wie das

Ndfr. noch Sprachformen , die zugleich gemeinsame
(„ingwäonische" ) Charakteristika des Ags., Frie.s., Alts.

waren. An den Eifelhängen gi-enzte so ursprünglich
eine ingwäonische an eine deutsche Sprachschicht;
bei dem Vordringen der Deutscheu blieben in dem
durch Okkupation neu geschaffenen Sprachzustand als

Ingwäonismen erhalten: „die ungemischten r- und
Ä'-losen Pronominalformen {ml . . ., dl . . ., ivi . . ., gl . . .,

hl, . . ., die gegen der, wie gegen wer, ü gegen iuuich
H gegen htwer-), Personalpron. statt eines Reflexivs,

die J-Bildungen bei ,haben' und ,sagen' (Jiehhjan . . .,

seggjan ... [s. S. 149 ff.]), fif gegen finf ,fünf',

nigun gegen niuti ,neun' [s. S. 151 ff.], die Metathesis,

wobei ,dreschen' (dersken gegen dresken) als Beispiel

dient [s. S. 153]."

B. Die nd.-hd. Schicht (S. 147, 153 ff.):

Vor dem Vorstoss des Mfr. nach N war Ripuarien
bis an die EifeUinie nd. „in seinen unverschobenen

2), t, Je; auch in bezug auf das Schicksal des alten sk
im Wortanlaut [s. S. 16u], des s im Wortanfang vor
Kons. [s. S. 161], des s nach n [s. S. 162]."

C. Die ndfr.-deutsche Schicht (S. 148,

163): „Vor Beginn der ndrhein. SN-Eruption , die

Niederfranken bis auf vereinzelte schwache Gegen-
stösse zur dauernden Passivität verurteilte, hat auch
das Land zwischen Maas und Rhein eine aktive Zeit

mit nordsüdlichen Bewegungen gekannt . . . Die ein-

zelnen ndfr. Unterschichten haben sich gewiss ver-

schieden weit in das nach S gelegene Gebiet hinein-

gefressen, wie weit, das ist schwer zu sagen ; aber sie

haben alle das gleiche Schicksal erfahren, durch die

aus dem S vorströmenden Eruptionsschichten wieder
zurückgeworfen zu werden . . . Ndfr. gegen das Kölner
Land ziehende und dann zurückgestossene Erscheinungen
sind das s für altes sk im In- und Auslaut [s. S. 163],
der Einheitsnumerus in der 2. Pers., die ndfr. Küi'zungen
alter Längen (Typen buk 'Buch', fif ,fünf', nms
,Maus', Mis ,Haus', üt ,au8') [s. S. 164], die Ent-
wicklung von wgm. ü > ü [s. S. 165], wgm. e, eo,

> 7, M (m) [s. S. 167], der Ausfall eines intervok.

Dentals mit oder ohne Ersatz erscheinungen [s. S. 168];
auch die Geschichte des ndfr.-rip. Gegensatzes zwischen
gutturaler und palataler Spirans [s. S. 168] stelle ich

auf gut Glück unter diesen Gesichtspunkt."

D. Die deutsch-rip. Schicht (S. 148, 169):

Sie wurde gebildet durch aktive, junge Erscheinungen
des Rip., die im Gefolge der Südnorderuption gegen N
stiessen. Solche Ripuarismen zwischen Maas und Rhein
sind „vor allem die Vokalisierungen (Tj-pus rPt, ri;it

gegen r^ch(t), rfch{t) ,recht' [s. S. 169]) die Dehnungen
vor Spiranten (Tvpen r^ch{t) gegen rfch{f) ,recht', das
gegen das ,Dachs', käs gegen käst ,Kasten', //fl gegen

//fs ,Flasche' [s. S. 170]) und vor rs, rs (Tj'pus düsrs,

dörs gegen doM, dgrst ,Durst') die Mouillierung (Typus

whj gegen ivin ,Wein', fsik gegen tsit ,Zeit') und
Gutturalisierung (Typus hovk gegen Jwnt ,Hund')

[s. S. 171 ff.]".

Als Antwort auf dip Frage, ob und seit wann die

Linien der Sprachkarte auch politische Scheiden ge-

wesen siad (S. 175 ff.), findet Frings in einer ins

Detail gehenden Untersuchung , dass die Benrather

Linie (S. 179 ff.) im wesentlichen mit einer politischen

Grenze zusammenfällt, die — längs des jüHchschen

Interessengebietes , längs der N-Grenze alter selb-

ständiger Herrschaften, rechts des Rheins längs der



235 1921. Literaturblatt für germanische und romanisclie Philologie. Nr. 7. 8. 236

alten bergischen Nordgrenze verlaufend — auf Ver-

hältnissen beruht , die die Zertrümmerung der Gau-

verfassuug und die Entstehung der Territorialgewalten,

also das 9.— 12. Jahrb., zur Voraussetzung hat (bes.

S. 181, 189).

In der Auflösung der Benrather Linie, d. h. der

alten ndfr.-rip. Grenze und ihrer Fächerung zu den
verschiedenen Linienbündeln der Sprachkarte, spiegelt

sich nun, wie Frings (S. 189) schlagend nachweist,

deutlich die nach N vorschreitende Eroberungspolitik

Jülichs und Kurkölns.

AI. Das Linienbündel Eupen-Neuss-
Uerdingen — bestehend (s. S. 176) aus den Mouil-

lierungslinien (?(/»? usw.), den Linien für „fünf" und
„neun", für die r-Metathese („dreschen'"), für „sagen"

und hfba I htm „haben" (s. o.) — reflektiert in grossen

Zügen im SW die alte limburgisch-jüHchsche Grenze,

gegen NO die allmähliche Aufsaugung der kleineren

ndrhein. Territorien durch die sj'stematisch fort-

schreitende und abruudende Eroberuugspolitik Jülichs

(15. Jahrh. ) und Kurköln (13. /14. Jahrh.) (S. 189, 190).

All. Das Linienbündel Eupen-Venloo-
Uerdingen — bestehend (s. S. 176) aus den Linien

für h^hdlhaha „haben", für die Vokalisierung (rechtl

reif usw.), für die gutturale gegen die palatale Spirans,

für die Dehnungen vor Spiranten, die Gutturalisierung

(honk I hont) — folgt in grossen Zügen dem bereits im
15. Jahi'h. festen Grenzbogen von Limburg, Geldern,

Mors, Kleve, Mark gegen Jülich , Kurköln und Berg
(s. S. 189, 190).

B. Das Bündel M a as tr ic h t - Ven 1 o o — be-

stehend (s. S. 177) aus der Panninger Linie (s- ! s-,

dazu -rsl-rs, -sl-f), aus den Linien für ä, ou (uch) I

öch „euch"; für ä, ou {ür)!dr „euer"; für wi (r$)l

vfr, vir „wir" ; für gl (g?)l(gp-), ir „ihr" ; für Einheits-/

Doppelnumerus — läuft im W jenseits der für A II ge-

fundenen Kurve längs dem Grenzbogen Ltittich, Brabant,

Zentralgeldern gegen Limburg und Südgeldern (s. S. 194).

Diese ,Maaslinie' ist erst im 16. Jahrh. „festgewachsen"

(S. 203).

C. Das Bündel Tien e n - Venlo o — be-

stehend (s. S. 178) aus den Linien für ihlich (Uer-

dinger Linie), milmich „mir, mich", ü, ou ' uch „euch",

!7, oulür „euer", tfi ^ V(^ „wir", gl I g^ „ihr", hi I hp „er",

wie lief „wer", die I cl^ „der", ii I u — folgt jenseits

der für All und B gefundenen westlichen Kurve dem
Grenzbogen Brabant gegen Lüttich, Südgeldern (s. S. 195).

Diese Linie festigte sich kaum vor dem 16. Jahrh.

(S. 203).

Die Liniengruppen A, B, C haben sich aLso nach
Frings, dies sei hier nochmals betont, aus der alten

ndfr.-rip. Grenze, deren letzter Reflex heute die normale
Lautverschiebungslinie ist (Benrather Linie), gelöst

und sind in die Territorialgeographie des Maasgebiets

hineingetrieben worden, wo sie eine junge ndfr. Grenze,

das Uerdinger Linienbündel, entstehen liessen; die

Ursachen, die dazu führten, sieht Frings in den Be-

ziehungen der Maasterritorien zu den ripuarischen

Staaten Jülich und Köln (S. 196 ff.). — Klar zutage

liegt dabei die Sache bei A, wo gleichsam jede Linie

einem jungjülichschen oder -kölnischen Eroberungs-

stadium entspricht. Schwieriger gestaltete sich aller-

dings der Nachweis bei B und C, wo die Sprachformen
des Südens gelegentlich über die Endzonen der territo-

rialen Eroberung Jülichs und Kölns und über die ndfr.

Normalgrenze hinausdringen. Aber: „Zwischen der

äusseren Territorial- und Sjsrachgeographie steht die

Geschichte des Innenlebens der Territorien" (S. 196),
und so sucht Frings den mit politischen Grenzen
nicht übereinstimmenden Verlauf der Sprachgrenzen
aus dem mächtigen und nachhaltigen Einfluss glaubhaft

zu machen, den das heilige Köln nachweisbar seit dem
Ende des Mittelalters als kirchlicher, geschäftlicher,

gesellschaftlicher und kultureller Mittelpunkt ausübte.

(Jülich fuhr dabei im Schlepptau des mächtigen Kur-
staats.) Auf deutschem Boden ist somit die Auflösung
der Benrather Linie aus politischen und kulturellen,

auf limburgischem nur aus kulturellen Bewegungen
erwachsen. „Wo Kurköln und Jülich politisch und
kulturell . . . gewirkt haben , also innerhalb der

Linie A, da sind auch die ßipuarismen im engeren
Sinne, die Mouillierung, die Gutturalisierung, die Vokah-
sierung , die palatalen Spiranten und die Dehnungen
vor Spiranten mitgegangen; jenseits der politischen

Sphäre , in der Endzone des Kölner Kulturkreises,

also im Gebiete von Limburg, Lüttich, Geldern, Mors
aber sind im allgemeinen nur die Erscheinungen vor-

gedrungen , die das ßipuarische mit dem Gemein-
deutschen teilt , vor allem die s aller Stellungen und
die ch- und r-Pronomina; und der äusserste Eand,
Lüttich , hat die meisten- pronominalen Kompromisse
aufzuweisen. In Lüttich . . . kommen denn auch schon
brabantische Gegenwirkungen in Frage . .

." (S. 204).

Das ist in grossen Zügen Frings Ansicht von der

Geschichte des Ndfr. in Limburg, die allerdings erst

völlig klar und einleuchtend werden mag, wenn man
die* der Arbeit beigegebenen Karten vor Augen hat. In

Einzelheiten werden tiefer ins Detail schürfende ört-

liche Untersuchungen vielleicht noch mancherlei daran

zu berichtigen haben (Frings ist sich dessen wohl-

bewusst) ; die Gesamtauffassung der Erscheinungen
jedoch wird durch sie, wie wir mit Frings überzeugt

sind, nur bestätigt werden; denn das Material, auf dem
die Arbeit fusst, ist reich genug, um weitgehende

Schlüsse zuzulassen, die Begründung der Auffassung
Frings sorgfältig und überzeugend ; sie wird die Probe
bestehen. — Folgenschwer erscheint uns besonders die

Verlegung der alten mfr.-ndfr. Grenze an die Eifel-

hänge, die Frings mit den ndfr. Relikten im Rip. be-

gründen will. Erhebt sich hier nicht die Frage, ob

dann nicht etwa auch die mfr. clat, trat usw. als nd.

Relikten aufzufassen sind * ? Wir sehen daher mit

Spannung der Geschichte des Rip. entgegen, die Frings

verspricht und die sich mit diesem Einwand aus-

einanderzusetzen haben wird. Denn bei aller Kühn-
heit der Auffassung spüren wir in der Arbeit die be-

sonnene Aufrichtigkeit, die den Schwierigkeiten nich-

aus dem Wege geht , die aber gerade hei Untert

suchungen, die wie die vorliegenden noch im Flusse

sind, doppelt am Platze ist. Auch für manch anderes

Problem, das hier nur gestreift wird, stellt Frings eine

besondere Behandlung in Aussicht , die seine Auf-

fassung der Geschichte des Ndfr. in ihre letzten

Konsequenzen verfolgen soll. Möge er sein Versprechen
bald einlösen

!

Bad Ems. Adolf Bach.

' Dass das der Fall sei, habe ich ecbou in meiner
Gesch. d. dtsch. Spr., 4. Aufl., S. VI, vertreten. 0. B,
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Hälfdana' saga Eystelnssonar. Hrsg. von Franz Rolf
Schröder. Halle a. S., Niemeyer. 1917. (Altnordische

Sagabibliothek, lö.) 8°. 146 S. 5 M.

Die Saga lag bisher nur in E. J. Björners nordiska

käm})adater (1737) und in Rafns Fornaldarsögur ( 1830)

vor, und zwar nach verschiedenen Fassungen, B und A. i

Schröder hat das gesamte Handschriftenmaterial nach-

geprüft, die Reihenfolge der Textrezensionen sicher

bestimmt und ihre Vorläufer mit grosser Wahrscheinlich- ,

keit erschlossen. Sein Text, der nach den Vorschriften

der Sagabibliothek erläutert wurde, folgt der Rezension A,

die gegen Mogk als älter und ursprünglicher erwiesen

wird. Die überlieferte Fassung mit dem angehäugten

Valspättr fällt in die zweite Hälfte oder ans Ende des I

14. Jahrhunderts. Sie entstand vermutlich im west-

lichenlsland. Die ursprüngliche Saga ohne Valspättr usw.

setzt Schröder um 1350. Sehr eingehend behandelt

der Herausgeber die Quellenfrage, die zu volkskund-

lichen Untersuchungen führt. Nach seiner Ansicht

ist die Saga die Umarbeitung eines noch heute in

Island beliel)ten Stiefmuttermärchens (vgl. ^ 17 und 43),

wobei allerlei literarische Motive eingeflochten wurden.

Die Entstehungszeit ergibt sich aus der Benützung der

Göngu-Hnilfssaga. Freilich muss mit tief eingreifenden

Aenderungen des Sagamanns gerechnet werden, die

aber auch sonst in ähnlichen Fällen bezeugt sind. Wir
haben also folgende Entwicklung anzunehmen : Märchen,

alte Saga um 1350 , erhaltene Fassung mit Zusätzen

(Valsjjattr) gegen 1400. Die Halfdanarsaga fügt sich

durchaus den Verhältnissen ein, die wir auch bei den

übrigen Fornaldarsögur voraussetzen dürfen. Auf die

Saga von 1350 gehen die älteren Rimur um 1600
zurück; im § 64 werden die Beweisgründe hierfür

übersichtlich und überzeugend zusammengestellt. Dass B
eine jüngere Redaktion darstellt, wird § 67 ff. erwiesen;

namentlich § 70 ist zu beachten, wonach A 23 Lehn-
wörter, B 45 enthält. Von den Lehnwörtern in B
sind 21 niederdeutschen Ursprungs, gehören also der

jüngsten Schicht der nordischen Lehnwörter an. Auch
der Stil in B zeigt ein durch und durch einheitliches

und junges Gepräge. B soll gegen Ende des 16. Jahr-

hunderts aufgezeichnet worden sein in derselben Weise,
wie Jiriczek für die ältere und jüngere 'Bosasaga wahr-
scheinlich machte, dass B die späte Aufzeichnung einer

mündlichen fräsaga sei, die wie die Rimur auf die

Saga von 1350 ohne Zusätze zurückführt. Die dritte

Fassung C stammt aus B und fällt ins 17. Jahrhundert.

Endlich werden die um ihrer Form willen (Palindrom!)

beachtenswerten jüngeren Rimur um die Mitte des

17. Jahrhunderts aus A abgeleitet. Im Anhang wird

die von Finnur Jonsson als Nachahmung der Halfdanar-

saga bezeichnete Vilmundarsaga als der älteste Beleg
des Aschenbrödelmärchens mit dem Motiv des ver-

lorenen Schuhs erwiesen. Alles in allem: wir ver-

danken Schröder eine gute und zuverlässige Ausgabe
der Halfdanarsaga und eine gründliche Untersuchung
über die Vor- und Nachgescbichte der Saga. Alles

wird bequem zur Hand gegeben, was zur Kenntnis der

Saga und zur weiteren Forschung nötig ist.

Rostock. W. Golther.

Daniel Jones, An Outline of English Phonetics.
Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, o. J. Gr. 8». 221 S.

Dieses Lehrbuch der englischen Phonetik war bei

Ausbruch des Krieges schon zum grösseren Teü ge-

druckt; erschienen ist es erst im Jahre 1917 oder

1918. Das Buch ist für deutsche Anglisten von

grossem Wert. Es nimmt in ausgedehntem Masse

auf nicht- englische Leser Rücksicht. Ausser dem

System der englischen Phonetik, das sich im wesent-

lichen an Sweet anschliesst, bietet Jones viele Finger-

zeige, die den erfahrenen Lehrer verraten. Man merkt

auf Schritt und Tritt, dass das Werk aus der Lehr-

tätigkeit erwachsen ist. So betont der Verfasser mit

Recht, dass Nicht-Engländer, die auf schulmässigem

Weg Englisch gelernt haben, die schwachtonigen Silben

und Wörter zu voll sprechen; er rät (t^ 502), zur Ein-

übung der natürlichen Sprechformen die schwachen

Vokale zunächst ganz auszulassen. — Bei der Ein-

übung des V (in up) wird der Deutsche besser vom «

ausgehen als von dem o in dort oder in wohl (§ 446).

Als geschickter Lehrer benutzt der Verfasser

häufig bildliche Darstellungen wie photographische

Wiedergaben der Lippenartikulation, Gaumenbilder,

Schemata der Zungenartikulation. Die Experimental-

phonetik wird in lehrreicher Weise nutzbar gemacht, so

dass das Buch auch eine gute Einführung in dieses

Forschungsgebiet gibt *. — Die Bemerkungen über die

Konsonantenverbindungen sni, sn, ir usw., in denen

sich die Stimmlosigkeit des ersten Konsonanten ganz

oder teilweise auf den zweiten überträgt (§ 522),

könnten durch das Kymographion anschaulich gemacht

werden.
Als Musteraussprache legt Jones zugrunde die

Aussprache von Südengländern, die in den grossen

public schools erzogen worden sind (§ 24). Aber er

lehrt nicht eine durchaus einheitliche Aussprache, er

verzeichnet vielmehr in weitgehendem Mass Aussprache-

varianten. Gelegentlich werden wir aufmerksam ge-

macht auf Unterschiede in der Aussprache von Männern

und Frauen, z. B. sQft (soft) und ivits (which) mehr

bei Männern, soft und hioits mehr bei Frauen (§ 22).

Vgl. auch M. Montgomerj-, Types of Standard Spoken

English, Strassburg 1910, S. 14». Hier haben die

Frauen die ältere oder mit dem Schriftbild überein-

stimmende, „korrektere" Form.

Das Buch bietet eine Fülle von guten Beobach-

tungen und Beispielsammlungen. Hingewiesen sei be-

sonders auf die Abschnitte über die Quantität, die Be-

tonung und die Sprachmelodie. — Auch der Abschnitt

über Assimilationen enthält manches Lehrreiche. Nach

§ 520 sind ivitp und hretp gewöhnliche Varianten von

U'idp und bredß; hat sich nach diesen Mustern das

von J. übrigens nicht verzeichnete debfi neben f?qj/

gestellt? Anders Bradley, Mod. Langu. Quarterly I, 27.

Auf die sprachgeschichtliche Erklärung der heutigen

Sprechformen geht der Verfasser nicht ein. Man wird

also hiervergebens nach lautgeschichtlichenAnmerkungen

suchen, wie sie Vietor in seiner Phonetik bietet".

Jones' Ausspracheregeln, z. B. die über die Aussprache

des th (§ 284), sind rein beschreibend. Nun ist es

1 Ein sehr praktisches Hilfsmittel bietet der Experi-

mentalphonetiker G. Panconcelli-Calzia in seiner

Einführimq in die anc/en-aiulte Fhoneti'k, Berlin, Fischers

Medizinische Buchhandlung, 1914. Gr. 8». 130 S. (Mit

118 Abbildungen im Text und 3 Lichtdrucktafeln.) Das

Buch ist für angehende Linguisten bestimmt.
- In der neuesten Auflage 1915 sind die inhaltsreichen

Anmerkungen über die neuenglische Lautentwickelung unter

Berücksichtigung der neueren Forschung vielfach erweitert

worden.
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klar, dass das Verhältnis von Aussprache und Schreibung

sich nur bei sprachgeschichtlicher Betrachtung begreifen

lässt. Im wesentlichen wird man diese Aufgabe der

historischen Grammatik überlassen müssen. Aber es

ist kein Zweifel, dass die Unterrichtspraxis sehr ge-

winnen würde, wenn sie sich der sprachgeschichtlichen

Betrachtung nicht ganz verschlösse. So sind z. B.

brauchbare Regeln über stimmlose und stimmhafte

Aussprache des s und th nur auf geschichtlicher Grund-
lage möglich.

Wenn auch Jones' Lehrbuch nicht sprachgeschicht-

lich orientiert ist , so bietet es doch für den Sprach-

historiker viele wertvolle Beobachtungen. Ich weise

beispielsweise hin auf die sporadische Dehnung kurzer

Vokale wie in bäg neben bceg ,bag' und gQn neben
ggn ,gone' (§ 542, 430^; auf moderne Lautwandlungen
wie aia zu oy, a (§ 414 ff.); auf die mit grosser Sorg-

falt verzeichneten Aussprachevarianten.

Eine Ergänzung zu dem Lehrbuch der Phonetik
bietet Jones' neues Aussprachwörterbuch : An English
Pronouiicing Dictionary, London, Dent 1917, 8'^, 419 S.

Die unglückliche Anlage (an erster Stelle die phonetische

Umschrift, an zweiter die überlieferte Schreibung), die

das von Jones in Gemeinschaft mit H. Michaelis heraus-

gegebene Fhoneiic Dictionary of tke Englif>h Langnage
(Hannover, Carl Meyer 1913) beeinträchtigt, ist hier

aufgegeben. In dem neuen Wörterbuch kann man nach-
sehen, wie die geschriebenen Wörter gesprochen werden.
Und das ist natürlich die einzige vernünftige An-
ordnung. Ein Vorzug des neuen Wörterbuchs ist es,

dass es in ausgedehntem Mass Aussprachevarianten an-

gibt, und dass es in besonderen Fällen wertvolle An-
merkungen bietet.

Giessen. Wilhelm Hörn.

Herbert Schöffler, Beiträge zur mittelengllschen
Medizinliteratur. Halle a. S., Max Niemeyer. XV,
308 S. S". (Sächsische Forschungsinstitute in Leipzig.
Forschungsinstitut für neuere Philologie. III. Anglistische
Abteilung unter Leitung von Max Förster. Heft 1.)

Das sächsische Forschungsinstitut für Neuere
Philologie in Leipzig beabsichtigt, ausgereifte Arbeiten
jüngerer und älterer Forscher als Beiträge zur deutschen,

englischen uud romanischen Philologie zu veröffent-

lichen. Für die anglistische Abteilung sind ausser
dem vorliegenden ersten Heft angekündigt: Studien
zu den Heremodstellen des Beowulf von'Weyhe, eine

Arbeit Försters über die Aelfricschen Homilien im
Vespas. D. XIV. und Studien zur englischen Laut-
geschichte von Ritter. Hoffentlich wird die Ver-
wirklichung des Planes nicht durch die Not der Zeit
unmöglich gemacht.

Schöfflers Beiträge zur me. Medizinliteratur er-

öffnen die Reihe vielversprechend. Sie sind einer

Anregung Sudhoffs entsprungen und unter lebhafter

Anteilnahme Försters, der sich ja selbst unentmutigt
um die me. Realien, besonders volkskundlicher Art,

bemüht, entstanden. Dass ein Philologe, nicht ein

Mediziner die Aufgabe durchgeführt hat, ist in den
sprachlichen Schwierigkeiten begründet, die sich dem
Naturwissenschafter, selbst dem englisch sprechenden,
entgegenstellen. Seh. hat sich — so scheint es mir —
in die medizinische Seite seiner Aufgabe mit bestem
Erfolg eingearbeitet. Den Gewinn aus seinen Studien
zieht in erster Linie das me. Wörterbuch, dessen

medizinisch-naturwissenschaftlicher Teil noch ziemlich

im argen liegt. Die erste Hälfte des Buches, S. 1—-144

(warum fehlt eine Inhaltsübersicht?), nehmen lexiko-

graphische Studien zur me. Medizin ein, zunächst ein

alphabetisch geordnetes Verzeichnis von Wörtern aus

den bisher veröffentlichten me. medizinischen Texten,

die im NED noch nicht genügend belegt sind, oder

deren Bedeutung oder Abstammung bisher nicht richtig

erkannt war, mit den nötigen Erläuterungen. Dabei
erweitern sich diese manchmal zu kleinen, gelegentlich

durch Nachbildungen von Handschriften verdeutlichten

Abhandlungen medizingeschichtlicher Art, wie z. B.

bei ckesboUcs
, fynle, herte-leues (wo eine neue ein-

leuchtende Herleitung auch für deutsches hersblatt

gefunden wird), herb Water (mit der mir sprachlich

freilich kaum möglich scheinenden Ableitung von
deutsch Waldmeister aus herba WaJteri magistri

(= *]iriU Walter meister (wäre solche Form mhd.
Syntax gemäss?) > Waltermeister > Waldmeister),

palma Christi, pot-sugar, save (auch bei Chaucer vor-

kommend, ein Wundtrank, nicht = sage , Salbei'),

trenches und truncheons
,

^elostrot. Darauf folgen in

einem zweiten Alphabet falsch oder gar nicht gedeutete

Wörter in der me. medizinischen Literatur, mit vielen,

meist überzeugenden Besserungen; endlich eine Er-

örterung einiger Stellen der me. med. Literatur.

Die zweite Hälfte des Buches (S. 145—206) wii-d

eingenommen durch den Abdruck einer me. Rezepten-
sammlung aus. der Hs. Rawl. D. 251 der Bodleiana

in Oxford. In der Hs. selbst wird diese Practica

phisicalia betitelt und dem magister Johannes de
Burgundia zugeschrieben, den man sonst als

Lütticher Arzt aus der zweiten Hälfte des 14. Jh.

und als Verfasser mehrerer lateinischer medizinischer

Traktate, namentlich einer nicht unbedeutenden Ab-
handlung über die Pest , kennt. Man hat ihn auch

mit dem in der Literaturgeschichte eine Rolle spielenden

John MandeviUe gleichgesetzt bzw. ihm die unter

dessen Namen überlieferte Reisebeschreibung beigelegt;

ob mit Recht oder Unrecht, lässt Seh. unentschieden.

Statt Johannes de Burgundia heisst der Mediziner

auch in einigen, namentlich englischen, Handschi'iften

John of Burdeus, was sich doch wohl nicht so leicht,

wie Seh. meint, paläogi-aphisch aus Verlesung oder

falscher Auflösung einer Abkürzung von Burgimdius >
Burdius erklären lässt, da eine solche Abbreviation

allen üblichen Regeln zu widersprechen schiene. Woher
der weitere Beiname Johannes cum Barba, Jean u la

Barbe stammt, ist ebenfalls unklar.

Die Einleitung zur Textausgabe hat der Heraus-
geber auf das zum Verständnis Notwendigste be-

schränkt. Die hsl. Ueberlieferung , die ^^erfasser-

frage, die Sprachform hat er nur kurz gestreift. Mit
Recht betont er, dass im Gegensatz zu ae. Schriften

medizinischen Inhalts die Publikationen aus me. Zeit

ausnamslos als Uebersetzimgen aus dem Latein, oder

Altfranzös. anzusehen sind, nicht als unmittelbare

Fortsetzungen ae. Materials. In einem Abschnitt

über die Quellenfrage und in den reichen und wert-

vollen Sachanmerkungen zum Text weist er ausser-

dem nach , dass fast alles . was uns in der Rezept-
literatur der me. Zeit als krasser Aberglaube und
niedrigste Volksmedizin erscheint, aus antiken Quellen

geflosseu ist. Der Textabdruck scheint zuverlässig

und rsogfältig.
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Ein Eegister enthält den Arzneischatz des ab-

gedruckten Textes ausführlich; andere Wörter sind

nicht berücksichtigt , dagegen ist zur bequemeren

lexikalischen Ausnützung auch der Wortschatz des

von Fr. Heinrich herausgegebenen me. Medizinbuchs

hineingearbeitet. Leider sind häufig die deutschen

Entsprechungen nicht beigeschrieben und nur auf dem
Umweg über den ersten, lexikalischen Teil des Buches

zu finden.

Einzelnes : Ist S. 5 aUa nicht Abkürzung für

alleJuia (etwa statt aUa) ? — S. 9 : Ist man wirklich

berechtigt, aus der Zusammensetzung apegaUe oder

apisgaJJe = ,schwellende Penisentzündung' die Be-

deutung ,penis' für ape zu erschliessen? — S. 50:

frodres scheint verschrieben oder vom Schreiber ver-

lesen für foundres. — S. 87 will Seh. für narrotv in

narroir af the heart die Bedeutung „krampfartige

Tätigkeit, Druck" nachweisen; genügt nicht „Enge,

Bangigkeit" ? — S. 98 könnte race of gyngijre Fehler

für racyn o. g. sein. — S. 199, Z. 15 ist hrcst wohl
Verschreibung für hnili. — S. 208 , Z. 7 am Ende
lies pe statt gc.

Bern. Gustav Bin z.

Ernst Bussmann, Tennysons Dialektdichtungen,
nebst einer Uebersicht über den Gebrauch des Dialekts
in der englischen Literatur vor Tennvson. Diss. Münster.
1917. 66 S.

Um Tennysons Dialektdichtungen in den histo-

rischen Zusammenhang einreihen zu können, gibt der

\ erfasser eine willkommene Uebersicht über den Ge-
brauch der Mundart in der englischen Literatur vor

Tennvson. An der Spitze stehen die nordenglischen

Dialektsätze der Studenten in der Reeve's Tale in

Chaucers Canterburg Tales. L'ngefähr um dieselbe

Zeit treffen wir zum ersten Mal den Dialekt im Drama:
in den im nördlichen Dialekt geschriebenen Townelej--

Mysterien spricht der Schafdieb Mak im zweiten Hirten-

spiel südenglisch , um nicht erkannt zu werden. In

frühneuenglischer Zeit wird der Dialekt im Drama
häufig gebraucht, ausserdem auch in anderen Literatur-

gattungen, besonders in Schwankbüchera. In der pseudo-

klassizistischen Zeit wird der Dialekt in der Tragödie

selten, er hält sich dagegen in der Komödie. Buss-
mann weist (S. 16) darauf hin, dass da neben der

alten Tradition wohl auch das französische Beispiel

anregend gewii-kt habe. Fieldiug hat dann den Dialekt

\nn der Komödie in den Roman übernommen. Während
liei ihm nur Nebenpersonen Mundart sprechen, führt

Walter Scott dialektsprechende Hauptpersonen ein.

Allmählich gebrauchen die Romanschriftsteller die

.Mundart nicht mehr zur Erzielung komischer Wir-
kungen

;
bei Dickens ist diese Absicht noch verhältnis-

mässig stark, sie fehlt ganz bei Kingsley.

Die Romantik führt schliesslich die Mundart auch
in das Versgedicht ein. Besonders in Schottland blüht

'die Mundartdichtung, sie findet ihre Krönung in Robert

, Bums. Sein Beispiel reizt zur Nacheiferung. Aus der

Schar der Dialektdichter sind herauszuheben : William
Barnes aus Dorsetshire und Edwin Waugh aus Lanca-
shire ^

Durch Barnes und Waugh mag Tennyson an-

geregt sein ; auch der realistische Roman wird auf ihn

gewirkt haben. Barnes' Tochter meinte, ein Besuch
ihres Vaters bei Tennj-son im Jahre 1863 habe diesem

die Anregung gegeben zu seinen Dialektdichtungen.

Tennysons erstes Dialektgedicht: Northern Farmer
(Old Stifle) wurde jedoch schon im Februar 1861
niedergeschrieben. . Aber Tenn3'son kannte schon vor

dem Besuch Barnes' Gedichte (Bussmann S. 23).

Ueber die Entstehung der einzelnen Dialektgedichte

macht der Dichter selbst Angaben, die uns einen wert-

vollen Einblick in das dichterische Schaffen geben.

So sagt er uns, dass die beiden Gedichte The Northern

Farmer {Old Style und Netv Style) nicht, wie man
geglaubt hat, „Photographien" seien, sie seien vielmehr

„imaginative". .A'^. F., Neic Style gründe sich auf ein

Wort , das ein reicher Bauer der Nachbarschaft im

Munde fühi-te : ,When I canters my 'erse along the

ramper [highway] I 'ears: proimtty, j)roindty ,
pro-

puttii'. Der Mann sei ihm im übrigen ganz unbekannt

gewesen.

Der Verfasser bespricht mit Sorgfalt den Stoff

der Gedichte und seine Behandlung, den technischen

Aufbau (die Anregung zur Form des dramatischen

Monologs wird Browning gegeben haben), den Versbau,

schliesslich die Sprache.

Die Dialektgedichte sind in der Sprache von

Tennysons Heimatsgrafschaft LincoJnshire geschrieben

(mit Ausnahme von Tomorroiv, worin er den irischen

Dialekt nachzubilden sucht). Tennyson geht nicht

darauf aus, die Mundart mit all ihren lautlichen Eigen-

tümliclikeiten wiederzugeben. Die erste Fassung von

The Northern Farmer, Old Style ist uns erhalten

(Tauchnitz, Band 749, S. 151 ff.) und gibt uns einen

Einblick in des Dichters Arbeitsweise. Tennyson hat

in der späteren Fassung die Schreibung der Dialekt-

wörter mehrfach der der Schriftsprache mehr ange-

nähert, in anderen Fällen ist er zu eijier genaueren

Bezeichnung der Mundart übergegangen. Aber ganz

folo-erichtig ist er ebensowenig wie andere Schrift-

steller in der Verwendung der Mundart. Merkwürdig

ist, dass er ahoot, doon, doot der ersten Fassung um-

ändert in ahout, down, donbt.

Bei der Spärlichkeit des Stoffes musste die Laut-

lehre der in den Gedichten angewandten Mundart von

Lincolnshire sehr kurz ausfallen. Tennyson hat , wie

andere Dialektdichter, gelegentlich Formen, die der

Aussprache der Mundart nicht entsprechen, wie feyther

,father (S. 58). — S. 61 : „Unbetontes -seif wird zu

-sew". Flektiertes -sehen ist zu -sen geworden. —
Das -t in varmint = vermin, oivnst = once ist nicht

„voLksetymologisch" (S. 62). s in sin" = since ist

nicht „analogisch geschwunden", die Quelle des Wortes

ist me. sithcn.

Wer Tennysons Dialektgedichte liest, wird diese

Arbeit mit Vorteil benutzen.

Giessen. Wilhelm Hörn.

^ üeber Waugh vgl. die inhaltsreiche Abhandlung
von Karl Brunner, Die Dialektliteratur von Lancashire,
Wien 1920, Verlag der Hochschule für Welthandel. 60 S.

10 Kr.

CarlS.R.CoIlin.A biblograpliica! guide to sematology.
(Lund, A.-E. Ph. Lindstedts üniv.-Bokhandel, 1914). 46 S.

Die nützliche, die semantischen Arbeiten über die

verschiedenen indogermanischen Hauptsprachen zu-

sammenfassende bibliographische Zusammenstellung

krankt an der Disposition : Abschnitt I—VI siad nach

17
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Sprachen, A^II

—

XI .nach inhaltlichen Gesichtspunkten,

die Werke innerhalb der einzelnen Abschnitte alpha-

betisch (allerdings nicht immer, vgl. Abschnitt VII)

geordnet: auf diese Weise kann man die Entwicklung

der Wortbedeutungslehre weder im allgemeinen noch

innerhalb einer sprachwissenschaftlichen Sonder-

disziplin studieren: wollte ich z. B. feststellen, wer
zuerst über Semantik oder Semasiologie (unter diesen

Titeln) geschrieben hat, so muss ich aus I (.,Classical

languages") die Arbeiten von Heerdegen, Hecht, Hej-,

aus II (.,French and other Eomance languages")

Breal's Werke heraussuchen und die Jahreszahlen

vergleichen. Gerade die deutschen und die französischen

untereinander chronologisch anzureihen emp-
föhle sich deshalb , weil in Frankreich die Semantik

als französischer Eigenbesitz angesehen wird. Warum
erscheint übrigens Breal's Stmantique nur in der 3. Aufl.

aus dem Jahre 1904 (nicht auch in der ersten von

1897) angeführt, so dass wieder jede wissenscbafts-

geschichtliche Feststellung unmöglich wird? Und
warum unter „Französisch" ? Sie behandelt doch

ebenso gut klassische , indogermanische Sprachen V

Warum fehlt überhaupt die Rubrik „Indogerm. Spr." ?

Oder: Fryklund's Arbeit über die romanischen Be-

nennungen von Links und Rechts steht unter „Frz.

und Romanisch" (II), nicht aber auch unter XI („Ono-

masiologj'"). Warum steht der Onomasiologie, der Be-

zeichnungslehre, nicht die Semasiologie, die Bedeutungs-

lehre (T5'pus: Westerblad's Baro und die nicht er-

wähnte Arbeit von Bernitt über die romanischen Ver-

treter von lat. Caput) gegenüber? Ueberhaupt enthalten

die nach inhaltlichen Kriterien zusammengestellten Ab-
schnitte mehr „Spezialitäten": „Abstracts and Con-

cretes", „ProjJer names in appellative use and the

like", „Metonj'my, Euphemism and the like'', „Meta-

phors", „Onomasiology". Auch gegen die Aufnahme
bzw. Ausschliessung einzelner Arbeiten lässt sich

rechten : wenn Tborn's Fuicenrns et ma aufgenommen
wurde, warum z.B. nicht auch Bertonis i»wjMfo, Salvionis

Lampiiris, Prinz Bonapartes Abreiten, Försters Pflug,

vor allem aber die Ahnen jeder bedeutungsgeschicht-

lichen Forschung: Diez' Iloman/scJic Wortschöjjfung

(in Bleyer-Lübkes Ernf. - S. 82 auch nicht erwähnt)

und Mussafias Se/trag ? Wenn Schuchardts Aufsatz

.,Ueber Laut- und Bedeutungswandel" in Ztsehr. 25,

warum nicht auch die dem gleichen Thema gewidmeten
Aufsätze desselben Autors in Ztsehr. 24, 26, 27, 28,

Thomas' Aufsatz über Etymologie in Nouveaux Essais

sowie Roques' zusammenfassenden Artikel über

Methodes etynioJogiqvcs in Journal des Savants?
Warum ist in dem Verzeichnis der „most important

works" (wie es im Untertitel heisst) ein so grund-

legender Aufsatz wie Meyer-Lübkes Aufgaben der

Wortforschung in GRM I weggeblieben ? Die Sprach-

geographie ist ebenso wenig vertreten (Gillieron, Jud,

Jaberg, Wartburg), wie die Wörter und Sachenforschung

(nur durch Schuchardts Aufsatz im Anthropos , der

in eine ganze „Literatur" über „Wörter und Sachen"

hineinpg.sst : Meriuger, Meyer-Lübke usw.). Im ganzen

also gewisis ein wertvolles, aber nicht ein jeder An-
fechtung tretzendes Werkchen

!

Bonn. L e S p i t z e r.

D. Scheuermeyer, Einige Bezeiclinungen für den
Begriff ,Höhle' in den romanisclien Aipendialekten.

Halle a. S., M. Niemeyer. 1920. IX, 132 S. 3 Karten
(Zeitschrift für romanische Philologie, Beiheft 69).

Dass in den Bezeichnungen des Geländes im
weitesten Sinne vielfach vorrömisches Gut steckt, ist

ein oft ausgesprochener und durch mancherlei Bei-

spiele belegter Grundsatz der etymologischen Forschung
auf romanischem Gebiete. Aber gerade , um seine

Richtigkeit zu bestätigen und andererseits vor zu
weit gehender Anwendung zu schützen, sind Einzel-

untersuchungen wie die vorliegende von allergrösster

Wichtigkeit, Einzeluntersuchungen, die die genaue
Verbreitung auch in der Toponomastik der einzelnen

Ausdrücke feststellen, um dann ihre Heimat zu be-

stimmen. Mit der Umsicht, die nur der haben kann,

dem es vergönnt ist, von Ort zu Ort zu wandern,

aber trotz dieser Aufnahme im Freien auch mit voller

Heranziehung aller geschriebenen Quellen hat der Verf.

fünf Ausdrücke untersucht und z. T. bisherige Auf-

fassungen bestätigt , z. T. sie als unrichtig erwiesen

und sie dann durch andere ersetzt.

Halma ist von Diez nach Steub und danach auch

von mir Rom. Gramm. I, § 22 als rätisch, später bei

genauerer Kenntnis der Verbreitung des Wortes als

ligurisch oder keltisch bezeichnet worden , GRM. I,

645, und durch des Verf. Nachweis, dass gerade das

alte rätische Gebiet das AVort nicht kennt, ist die

Frage endgültig gelöst. Eine Entscheidung aber zwischen

den zwei anderen Volksstämmen ergibt sich auch ihm
aus der geographischen Verbreitung nicht. Die Form-
entwicklung ist im übrigen überall regelmässig, die Be-.

deutung bewegt sich zwischen Höhle, überhängende

Felswand, die als Schutz dienen kann, Felswand, und
nun entweder steil, abfallender oder vorspringender

Ort. Schwierigkeiten der Foi'm macht nur baverisch

palfen, dessen Zugehörigkeit zu balma, mit dem es

sich begrifflich völlig deckt , keinem Zweifel untei*-

liegen kann. Auch auf alemannischem Gebiete be-

gegnet Salbe in Baden und in der Schweiz. Der Ver-

gleich mit alp, alh und alm passt nun freilich nicht.

Soweit ich sehe, grenzen sich diese zwei Wörter nach
dem Verbleib oder Schwund des n ab: ahn ist regel-

recht bayerisch- österreichisch wie om aus oben u. a.,

eine Erklärung, die jetzt auch bei Kluge zu lesen ist.

Somit könnte balbe als eine Art Umstellung von bahn
auf dem Grenzgebiet zwischen alp und aJm gefasst

werden, doch ist damit das baj-erische /' nicht erklärt.

Die einfachste Lösung scheint mir die zu sein, dass

in deutschem Munde Assimilation von h-nt zu h-h

stattgefunden habe. Auf das ligurische horm-borh
möchte ich nicht hinweisen in der Meinung, dass im

Ligurischen ein gewisses Schwanken in der Labial-

artikulation stattgefunden habe, wie der Verf. meint:

auch hier liegen deutlich Assimilations- oder Dissimi-

lationserscheinungen vor, wie sie alle Sprachen kennen '.

Spclunca: speluca. Während spelunca kaum
irgendwo im Romanischen wirklich volkstümlich ist,

findet sich im östlichen Oberitalien, aber wieder nicht

im Rätoromanischen, dann im deutschen Südtirol einer-

' S. 17 Anm. wird, gestützt auf Grieras Mitteilungen,

gesagt, hahiHi komme nur im östlichen Katalanien vor und
sei dort in späterer Zeit aus dem Provenzalischen importiert.

Fftr das heutige Verbreitungsgebiet wird Griera recht haben,

aber die Angabe bahn balma ant. bei Escrig y Martinez,

.

Diccionario valenciano-castellano darf darum doch nicht

als nicht bestehend übergangen werden.
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seits, in der Provence andererseits ein speluca ,Höhle'

teUs als Appellativum, teils als Ortsbezeichnung, dessen

Zusammenhang mit spclunca zweifellos scheint. Da
nun mehrfach innerhalb des Griechischen ein Wechsel
von -tix- und -cu-, -(/«-Stämmen vorkommt, so sieht

der Verf. auch in diesem speluca eine solche Neben-
form und vergleicht für rom. // gegenüber griech. ;/

und c gegenüber g passend poniphohjga: fanfahlca.

Es bleiben nun freilich mancherlei Schwierigkeiten.

Zunächst das tirolerische Spiluck, dessen Zusammen-
hang mit dem romanischen Worte auch durch das

Geschlecht (die Spüuck) nahegelegt wird, fragend auch
schon ZRPh. 27, 252 ausgesprochen worden ist. Die
ständige Schreibung mit kk und die heutige Aussprache
mit u weisen auf kurzen, offenen Vokal hin, während ö

zu au geworden wäre, vgl. Jaufenpass, Gaulschlucht

bei Lana u. a. Mit der Annahme, dass c noch nicht

lenisiert worden sei, ist schon darum wenig geholfen,

weil die Bewahrung des u deutlich zeigt , dass der

Name nicht der am frühesten germanisierten Schicht

wie z. B. Sozen angehört. Nicht weniger merkwürdig
sind die prov. -c-Formen, die verbreiteter sind als die

zu erwartenden ^-Formen. Hier möchte ich nun eher

damit rechnen, dass die Aufnahme nach der Lenisierung

des c erfolgt sei, da nach S. „noch bis ins beginnende

Mittelalter (wann ist das ?) im unteren ßhonebecken
griechisch gesprochen wurde". Doch müsste der ganze
griechische Einfluss auf das Südfranzösische erst im
Zusammenhang untersucht werden'.

Crijpta, vielleicht das interessanteste Kapitel.

Von den verschiedenen Bedeutungen des Lateinischen

zeigen sich noch Spuren von „Korridor" und „Tunnel",

dann aber vor allem von „Vorratsraum, Keller, Ge-
wölbe", was nun über „Felsenkeller" zur Gelände-

l^ezeichnung führt, andererseits auch zur Bezeichnung
des Stalles dienen kann. Als Sakralausdruck erscheint

tdie jüngere Fonu cnipta, nicht die alte krupta, gruptfi,

doch zeigen sich einzelne Kreuzungen. Die italienische

Renaissance gibt grotta dann die spezielle Bedeutung
iler Grotte als Aufenthaltsort der Nymphen, als Be-
standteil von Gartenanlagen, und mit der Gartenkunst
ist das itaUenische Wort nach Frankreich gelangt.

Neben crotte ündet sich in der Bedeutung ,Grube,

Loch' in Frankreich auch eine Maskulinform crot, die

wahrscheinlich als eine Ki-euzung mit gleichbedeutendem

klot zu erklären ist. Dieses klot seinerseits, für das
eine befriedigende Erklärung bisher nicht gegeben
worden ist , dürfte nach seiner geographischen Ver-
breitung vorrömisch sein. Das alles ist mit einer Fülle

von Belegen und vielerlei Einzelheiten, die in einer

kurzen Zusammenfassung nicht einmal angedeutet werden
können, dargelegt.

Tana ist spezifisch italienisch, und zwar gehört
es der ganzen Halbinsel an, strahlt auch nach Süd-
und Südostfrankreich und nach Graubünden aus, reimt

aber da nicht überall mit lana. Danach ist sein

lateinischer Ursprung geographisch das einzig Wahr-
scheinliche, und in der Tat fallen die Bedenken, die

!
ich gegen suhtana hatte, sobald man sich die Be-

i
deutung der Präposition sotfo vor Augen hält. Aus
Anlass von bergam. trana werden dann Vertreter von
trihuna behandelt.

*Cubulu)n ,Lagerstätte von Tieren', dann ,Platz

unter einem überhängenden Fels, der als Zufluchts-

I

statte dient, Fels, Felskopf, Heuschober' ist namentlich

Graubünden, Tirol und dem angrenzenden Venezien
eigen, lebt aber in den verhältnismässig spät roma-

nisierten Gegenden am Nordabhang der Alpen weiter

als gufel in Glarus (ich möchte wegen der charak-

teristischen Zusammensetzung noch auf den ON. Walle-

gufle hinweisen), im Paznaun, in Imst, als Kofel in

den bayerischen Alpen, in Tirol und Kärnten. Diesen
vorgelagert erscheint endlich kobel, das also die älteste

Entlehnung oder früheste Germanisierung darstellt,

wogegen die Ä;-/-Formen jünger, aber doch älter als

die ^-/'-Formen sind. So lässt sich das Zurückdrängen

des Romanentums an Hand dieses Wortes verfolgen.

Im Gegensatz zu halina und tcma haben wir hier nun
einen Geländeausdruck, den man geradezu als rätisch

bezeichnen kann, da er im Venezianischen nur geringe

Verbreitung hat, sachlich ja auch, sobald man sich der

Ebene nähert, keine Existenzberechtigung besitzt. Soll

man nvm *cubulum ,Lager' als lateinisch bezeichnen,

ihm also eine besondere Stellung im lateinisch-roma-

nischen Wörterbuch geben? Die Frage Hesse sich

nur beantworten von Seite der Suffixlehre. Nur das

eine möchte ich bemerken, dass aengl. cofol, das natürlich

nur entweder aus dem britannischen oder aus dem
gallischen Latein stammen kann, nichts besagt, denn

die von Kluge, Grundr. 2, 337 angesetzte Form cuhalus

ist nicht lateinisch, es muss also bei der Uebernahme
ein Suffixtausch stattgefunden haben, und dann steht

nichts im Wege, von cuhile auszugehen.

Den Schluss bildet eine Zusammenstellung auch

anderer Geländeausdrüoke vorromanischen Ursprungs,

wobei namentlich den Unterschied zwischen dem
gallischen Westen und dem rätischen Osten hervor-

tritt. Eine Untersuchung der Bezeichnung für die Fluss-

läufe wäre eine der nächstliegenden Ergänzungen dieser

für die Vorgeschichte wichtigen Untersuchungen. Viel-

leicht darf man sie von dem Verf. erwarten, da er wie

kaum ein zweiter dazu ausgerüstet erscheint.

Bonn. W. Meyer -Lübke.

' S. 28 heisst es mit Hinweis auf meine Einführung
S. 98 : „Das schriftlateinische malum, welches dorischem malon
entspricht, hat sich nur in Süd- und Mittelitalien erhalten,
während im ItaL, Rum. und Obwald. jonisch-attisches me!on
weiterlebt." Das ist ein Irrtum. Ich vermute, der Verf.
hat im Auge gehabt, was ich S. 132 über cerasus und ceresiis

sage.

Karl Bartsch, Chrestomathie de l'ancien fran^ais.
1'2'-' ed. ... par Leo Wiese. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1920.

548 S. -4 ».

Sieben Jahre nach der elften und mehr als ein

halbes Jahrhundert nach der ersten (1866) erscheint

nunmehr, durch den Krieg verzögert, von dieser be-

währten Chi-estomathie die zwölfte Auflage, wiederum

in französischem Gewände. Wie schon die beiden

vorhergehenden, bietet auch sie nur wenig Aenderungen.

Auch der Kritiker wird bei einem Werke, an dem der

Verfasser und der jetzige Herausgeber, an dem so

viele deutsche und französische Gelehrte unermüdlich

gearbeitet haben, nur mehr geringfügige Besserungs-

vorschläge machen können. Vor allem aber wird er

sich solcher Wünsche enthalten müssen , die eine

grössere Erweiterung des Umfangs dieses Werkes nötig

machen würden: der Preis ist für den Studenten ohne-

hin schon kaum noch erschwinglich.
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Die Anordnung der Texte, die bekanntlich weder
nach den literarischen Gattungen noch streng chrono-

logisch erfolgt ist, befriedigt auch mich nicht. Gleich-

wohl muss ich Wiese recht geben, wenn er sich dahin

zielenden Wünschen gegenüber ablehnend verhält

:

weniger, weil ich ihm die in der Tat enorme Arbeit

nicht zumuten möchte, die damit verknüpft wäre, als

deshalb, weil sowohl bei der Ordnung nach Gattungen
als auch bei der streng chronologischen Anordnung so

manche Einreihung strittig bliebe. Ueberdies würde
eine derartige Aenderung auch das Auffinden von Zitaten

nach den bisherigen Auflagen ausserordentlich er-

schweren. Ich selber habe schon viel kostbare Zeit

versäumt, um sj'ntaktische Beispiele, die in älteren

Abhandlungen nur mit der Spalten- und Zeilenzahl der

alten Auflagen angegeben waren, in den neueren Auf-

lagen wiederzufinden.

Was die Auswahl der Texte betriift, so wird wohl
jeder dieses oder jenes Stück schmerzlich vermissen

und dafür anderes eher entbehrlich finden. Mir per-

sönlich wäre z. B. eine Probe aus Sponsus , Raoul
de Cambrai oder von Bertrand de Bar-sur-Aube ausser-

ordentlich erwünscht. Doch werden auch solche Wünsche
zurzeit kaum , befriedigt werden können.

Die Schreibung der Texte würde ich unbedenklich

den heutigen Gewohnheiten, die die Lesbarkeit er-

heblich fördern, angleichen. So würde ich a und ä,

lu und lä unterscheiden, dist-il u. dgl. mit Bindestrich

schreiben. Den Grund, dass diese Hilfs- und Unter-

scheidungszeichen damals noch nicht erfunden waren,

kann' ich nicht gelten lassen. Es handelt sich ja nicht

um diplomatische Abdrücke, sondern um kritische Aus-
gaben, und ebensogut, wie man die Lesbarkeit durch
die Interpunktion, durch Auflösung von Abkürzungen
und Zusammenschreibungen usw. fördert , sollte man
sie auch durch diese Hilfszeichen fördern. Ebenso
würde ich beim Satzanfang stets Majuskeln verwenden.

B--W. tun das erst bei den Texten der sjjäteren Zeit,

wo auch die Handschriften so verfahren. Dadurch er-

geben sich jedoch manche Inkonsequenzen, z. B. bei

Stück 60 (S. 209), Stück 73 (S. 236), Stück 87
(S. 276, Z. 34), Stück 99 (S. 314, buntes Durch-
einander). Wenn, was leicht geschieht, der Punkt am
Satzende im Druck wegfällt und nun der neue Satz

mit Minuskel beginnt, ist der Student ratlos.

Auf die Interpunktion wäre überhaupt noch gi-össere

Sorgfalt zu vej'wenden. Die Zeichen „
—

" und „
"

(für eingeschobene Sätze), sowie „:" scheinen mir zu
selten angewendet. Z. B. wird das — dont lei nonqve
ehielt — der Eulalia (3, 17) durch die Gedankenstriche

sofort als eingeschobener Satz kennthch. Ein que =
,denn, weil' wird durch einen davor gesetzten Doppel-
punkt deutlicher, und ein ,s« ,und' durch ein davor

gesetztes Komma. In letzterem Punkte ist B.-W. ja

schon von der Uebung Suchiers abgewichen (vgl. z. B.

Aucassin 56, 79 ff.). Dass Foerster mit dem Komma
vor que-äätzen usw. eine „deutsche Interpunktion"

eingefülu-t habe, hat man m. E. mit Unrecht getadelt.

Die Interpunktion ist dazu da, das Verständnis zu er-

leichtern.

Zu den einzelnen Stücken: In den Eiden (2, 10)
ist el/st (nach dem Ms.) in den Text gesetzt ; das

Glossar belehrt den Leser, dass das eine Form von
deroir sei [wobei übrigens der Hinweis auf die Tabelle

der von diesem Verbum vorkommenden Formen (S. 345)

fehlt]. Ich hätte die ziemlich allgemein angenommene
Form dift in den Text gesetzt: bei dist verstehe ich

nicht, wie es sich aus dehet hätte entwickeln können.

Mindestens hätte dift in den Text gesetzt werden
müssen. — Z. 11: nunqua (Suchier): im Ms.: nüqua,
also eher nunqudin in den Text zu setzen. — Z. 19:

nieos sendra gehört, als Apposition zu Karins ^ in

Kommata eingeschlossen. — de sua part: ich würde
de siio, pdrt des Ms. belassen. Das o ist für mich
Wiedergabe des dumpfen e, wie bei polilo = pöble,

nostro = nostre (Z. 8), wo B.-W. es beibehalten

haben. — Zu dem schwierigen non los tanit vgl. jetzt

Z. f. r. Ph. 40, 345. — Eulalia: zu raneict (3, 6) vgl.

ib. S. 349 {aneiet = abnegei). — Alexanderfragment
(No 7) ; Warum sind die deutlicheren Schreibungen
Appels (Prov. Chr. N" 2) que'l (Z. 28), e-ls (36),

si-l (58), e-l (72 und 99) — statt qnel, eis, sil, el —
sowie lanci', fayllenti' (94 und 95) nicht übernommen
worden? Auch sonst wären Schreibungen wie e'l statt

d deutlicher: z. B. 17, 16. — Alexius (No 9): nach
Z. 1 würde ich ,,:'', nach Z. 2, 4, 5 und 8 „!" setzen,

nach Oz-mei, pulccle (66) statt „?" gleichfalls „!".

Nach dem Glossar (os) hat der Ind. os, oz im Aucassin
die Bedeutung des Imperativs angenommen; wenn das

aber für den Aue. gilt (wo Ausrufzeichen gesetzt sind)

— warum nicht auch für Alexius? — statt imayenc.

angele, virgene (87—89) würde ich schreiben: imagnc.

angle, virgne, damit nicht eine Silbe zuviel gelesen

werde. — Zur Turteltaube (Z. 139 und 16, 38) vgl.

Konrad Burdach , Der Ackersmann aus Böhmen,
S. 185—196'. — Rolandslied (N« 10): Z. 1—2 würde
ich anders interpungieren : De eo que calt? — Se
füis est Marsilies, reines i est sis uncles Valgalifes. —
In V. 105 würde ich beneist (beneist) des Oxf. Ms.
nicht in beneisse verwandeln. Konj. der Verg., statt

zu erwartendem Konj. praes, steht auch Roland 1782:

Suz cel n'ad gent M Vosast [re]querrc en camp (vgl.

meine „Modi" S. 40 und S. VIII), und auch in v. 2683
folgt er, wie hier, auf den Konj. praes.: S'en ma
mercit ne se culzt ü mes piez E ne guerpisset la

lei de chrestiens ... — v. 230 f. : die Aenderung von

:

Eneui rendruns ä p)aiens cest asalf; les eolps des

niielz, cels sunt de Durendal ,noch heute werden wir
den Heiden diesen Angriff vergelten ; die besten Hiebe
sind die des Schwertes Durendal' in : eneui rendrunt

ä paiens cest asalt Vi colp d'Älmuce e eil de Durendal
scheint mir zu kühn. Dass das Zweikasussystem im
Roland nicht selten durchbrochen erscheint, ist be-

kannt. Gautier liest: . . . li nieillur colp, eil sunt

de Durendal. — v. 243: e il si firent darz e wigres

asses scheint mir keinen Sinn zu ergeben (obwohl

firent im Pormenverzeichuis ausdrücklich als Form von

faire angegeben ist). Gautier liest wenigstens : e il

si firent : darz .... Richtig dürfte sein : e il si fierent

darz. — v. 253: bessere Schreibung: ctirers Espaignc
tendent del espleitier. del ist r/r+ Art.; de Vespl.

sieht aus, als sei /' Objekt zu espleitier (vgl. Tobler A',

407). — v. 289 : setze nach truvet ein Komma. —
v. 466 : Wenn schon normaüsjert wird, muss auch hvrs

' Bei dieser Gelegenheit sei mir eine Berichtigung zu
meiner ,Einf. in das Afrz.' gestattet, die für den Druck zu
spät kam: mit ou in nncienour, amouri<, jjroiit usw. (Z. 1—5)
wollte G. Paris nicht den Monophthongen n bezeichnen,

den die Handschriften L und A zeigen (P hat o), sondern
den Diphthongen vu.
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in her geändert werden. — Lothringerepos (No 17):

setze nach v. 21 ein Semikolon, nach v. 24 Doppel-
punkt. — Aliscans (N'^ 19): in v. 9 ist wohl nial (statt

mar) zu lesen. — Schreibe l-eval (v. 15) usw. statt cevnl,

was erfahruugsgemäss stets falsch ausgesprochen wird.

Ebenso im Aucassin usw. —• v. 279 : statt deuc schreibe

fleuc. Auch 76 b, 164 (Adam de la Halle) steht euc,

und ebenso 56, 464 (Aucassin) buc, obwohl Suchier

buc schreibt. Ebenso ist im Präsens zu schreiben:

(lefmö ißl, 39.3, Huon de B.), perc' (60, 153, Jean
Bodel), affcnc (87 a, 30, Froissart), bei der 1. Konj.:

comniaiiv und r7</r (36, 94 und 133, Ale.xander-Roman),

aiiU- (87b, 89, Proissart), auch aimj (63b, 9). Vgl.

die Formeltafel S. 332 unten ' und S. 335 unten, faö
ist im Aucassin (56, 40 und 447) so geschrieben —
31, 187 dagegen far. — Adamsspiel (N" 22): v. 31/32:

toi lind fei ist kein Reim. Lies tei und fei oder toi

und foi. Ebensowenig reimt par voir mit veer (55 und

58); lies pur reeir oder reoir {videre). — Für den zu

kurzen Vers 69 siehe den Lösungsversuch in meiner

,Einführung' S. 148 (nach G. Cohn und Suchier). —
Ebenda andere Lesung für v. 78— 82. — v. 88 : warum
ist rus des Ms., das einen durchaus befriedigenden

Sinn ergibt, in nus geändert? — Stück 26 (Wace,
ßou) : „14. oct. 1066" (unter der Ueberschrift) ist

nicht französisch. — Zeile 15: setze gwe jo iii faille

in Gedankenstriche. — Stück 27 (Eneas), Zeile 61:

setze nach ncnil Gedankenstrich, in v. 160 car ge nen
OS in Klammern. Stück 28 (Troie), v. 20 : setze nach
sacheiz Komma, nach v. 56 Punkt, nach ot 140 Komma,
nach 147 Punkt; v. 173 schreibe que-1; in v. 263
Komma nach ve'ist : t. 292 Ausrufzeichen nach a;

V. 321 Komma nach a. — Bei Stück 33 (Wilhelms-

leben) würde ich nach „Chretien de Tro3'es" ein Frage-

zeichen setzen, da seine Autorschaft nicht sicher ist. —
Stück 37 (Huon de B.), v. 261 und 281 : nach der

eng mit dem folgenden verbundenen Beteuerung si

ni'äit Dens ist das Ausrufzeichen durch ein Komma
zu ersetzen. Statt naie (v. 217, 391) und o/e würde
ich vajr und oje schreiben. — Stück 48 (Guiot de Provins)

:

drucke v. 180 ff. ß kursiv. — Stück 50 (Marie de France,

Chevrefeuille), v. 13: schreibe cimgea. — 51, 4 und 6

(Gace Brule): der Reim befriedigt nicht. — 55, 152
(Robert de Blois) : lies mit Ms. M und Tobler I>, 202:
(pi'U desplaist nioitt ä cui le boit. — St. 56 (Aucassin):

wegen blmike, meslinette (78) und Imc (464) siehe

oben zu Stück 19; wegen naie (122) und o/e (445) zu
Stück 37. Schreibe auch margerites (74) usw. —
Stück 57, 135 (Fabliau des perdrix) : ersetze Ausrufs-
zeichen durch Doppelpunkt. — 58, 109: tilge Komma;
setze v. 111 in Klammern. — Stück 60: nach den
Namen der sprechenden Personen setze Doppelpunkte.

—

Stück 61: nach v. 183 Komma. — Zu Stück 72 fehlt

der Name des Dichters (Adenet le Roi). Er ist zwar
zu Stück 71 angegeben, aber in ähnlichen Fällen ist

der Name sonst mit Recht wiederholt. — 76 b, 25:
setze che nie senle in Gedankenstriche. Nach snchies

(28) besser Doppelpunkt. — Stück 79 : nach valu (5)
Komma, nach mervciUe (95) Doppelpunkt. — Stück 80:
Das überzählige qui (16), das bei der Interpretation
von B.-W. in jener Zeit jedoch kaum entbehrlich wäre,

' Das dort aufgeführte recumeuz (10, 25, Roland) kann
aber auch heissen ,ich beginne es auch wieder' (das Treffen
nämlich), ist also besser mit Fragezeichen zu versehen.

lässt sich dadurch beseitigen, dass man v. 15 zu 16
zieht (also nach 14 Komma zu setzen, nach 15 Komma
zu streichen). Nach v. 47 ist Komma unentbehrlich. —
Stück 86 erhielte zutreffender die Ueberschrift Athis
et ProphiUas. — Stück 93 c : zwischen das, was Herz
und was Leib spricht, gehören Gedankenstriche. —
Stück 96: Die von Andresen zu v. 66 und 108 vor-
geschlagenen Korrekturen sollten, schon des Vers-
masses halber, in den Text gesetzt werden. — Hinter
feras (195) gehört nicht Frage-, sondern besser Ausruf-
zeichen (vgl. mein „Futurum" S. 117). — Stück 97:
nach V. 120 setze Ausrufzeichen. — Muss es in v. 247
nicht as heissen? — Nach v. 36 setzt Schulze, Frage-
satz S. 26 kein Fragezeichen; demnach wäre est (38)
in et zu ändern, und das Fragezeichen käme an den
Schluss von v. 39. Oder es steht nach v. 37 ; dann
beginnt v. 38 ein neuer Satz, (voiez-vons goutfe ce

pouvre honinte . . . ^ ,seht ihr denn gar nicht . . .?')

Eine allgemeine Bemerkung zu sämtlichen Texten:
Sehr erwünscht wäre überall, wo sie feststeht, die

AngalTe--«llfc Mundart (und vielleicht auch der Ab-
fassungszeit). Ferner sollten die Verszahlen u. dgl.

der Originalausgabe am Rande vermerkt sein.

Die meisten Wünsche hätte ich zur Formen-
tafel. Die Verbformen sind in folgender Reihenfolge
aufgeführt: Infinitiv, Präsens, Imperfekt, Parf., Fut.,

Kond., Konj. praes., Konj. impf., Imperativ, Participien—
organischer wäre folgende Anordnung : Infinitiv, Fut.,

Kond., Präsens, Imperativ, Konj. praes., Parf, Konj.
impf.", Imperfekt, Participien. S. 330/31 ist sogar Fut.

und Kond. voneinander getrennt. Ferner sollten inner-

lich verwandte Verben beieinander behandelt werden,
z. B. plaire und taire (von denen übrigens das zweite
als taisir aufgeführt wird , obwohl auch taire in den
Texten vorkommt). Entweder ordnet man alphabetisch
oder organisch — aber eine alphabetische Anordnung
nur innerhalb der „Klassen" ist nicht zweckmässig.
Um die Verben in der Formentafel aufzufinden, muss
man ja doch das Glossar benutzen. — oJoir auf-

zunehmen (S. 346), von dem nur eine Form einffial

belegt ist, scheint mir nicht nötig : die Aufführung im
Glossar genügt. — S. 344 lies cJiaor (statt chaer). —
Im Paradigma des starken Perfekts (S. 338) würde
ich statt desis schi-eiben de[s]is , da das s bekanntlich

schon im Leodegar nicht mehr erscheint (im Pikardischen
aber noch lange). — S. 331 gehört erent, iercnt eine

Zeile tiefer. Auch die Formen des Imperativs lassen

sich besser anordnen , wenn man die Partizipien in

eine Zeile darunter setzt (ebenso S. 330). — S. 325
dürfte die Zeile „Plur. atissi ens 61, 289" zu streichen

sein : ich verstehe die betreffende Stelle (der Rose Ij,

nämlich // dient, pour eus losengier . . ., nicht ,um sich

zu rühmen' (so Glossar), sondern : ,um sie (die Damen)
zu betrügen'. Dann wäre ens = elles wie auch in

Rose II (78, 223), und unsere Stelle wäre 3 Zeilen

darüber mit aufzuführen. — S. 319 unten (li = la)

dürfte „40, 48" zu streichen sein. — S. 343, Zeile 1

ist prenge 22, 22 (Adamsspiel) als 3. Person angegeben.

Danach hiesse die Stelle: „Adam kümmert sich nicht

um seinen eigenen Vorteil — so möge er (Adam) sich

wenigstens um den deinen bekümmern" — was mir

' Uebrigens ist Konj. impf. („impf, subj.") genau ge-

nommen nicht richtig, da oie Form ja im Afrz. be-

kanntlich auch noch die lat. Bedeutung hat. Ich nenne
sie „Konj. der Vergangenheit".
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wenig sinnentsprechend scheint. Entweder ist es

1. Person (,so möge ich mich . . . .'), oder 2. Person

(,so mögest du dich . . .') mit Ausfall des s (vielleicht

unter dem Einfluss des folgenden sevals).

8ehr wünschenswert wären in der Formentafel

Zusammenstellungen der wichtigsten dialektischen Eigen-

tümlichkeiten oder sonst sachlich zusammengehörige Er-

scheinungen : z. B. der Reste des Plusquamperfektums
(jetzt auf S. 331, 332, 339 usw. verstreut), der 1. s.

auf d, der Indikative 2. s. mit Imperativbedeutung, der

Akkusativformen an Stelle der Nominati%'formen usw.

Endlich das Glossar. Hier halte ich die Bei-

fügung der Et3'mologien (soweit sie gesichert sind),

bei dem Mangel eines etymologischen afrz. Wörter-
buchs für dringend erforderlich. — iaoe 36, 151 ist

(S. 355, sub aigiie) zweimal aufgeführt; ewe steht auch

12, 55. — Für houton 53 c, 11 {ne vaut im houton)
und ähnlich 78, 136 ist die Bedeutung ,Knopf' an-

gegeben •, in einer Spezialuntersuchung (Gustav Dreyling,

Die Ausdrucksweise der übertriebenen Verkleinerung. . .,

Marburg 1888, A. u. A. No 82, S. 27) findet man
jedoch „Hagebutte" (oder allenfalls Knospe), und das

ist auch die Meinung Meyer-Lübkes III, 744 (§ 693),

der houton mit anderen Früchten zusammenstellt. —
S. 408 (entrc . . . et = .zusammen mit') sind die Stellen

73, 59 und 78, 174 zu streichen. — S. 419 (faülir)

ist die Bedeutung „preisgeben" zu streichen; die Stelle

61, 132 gehört zur 2. Bedeutung („versagen"); statt

„33, 196" lies „33, 197". Zu ne garder Tore [s. 'it21)

vgl. E. Walberg, Quelques remarques sur l'ancien

frangais tie garcler Veure que . . . (reo. Schultz-Gora,

Archiv 139, Heft 1/2). — Für losengier 61, 289 vgl

das zur Formentafel Bemerkte. — mesfait 78 , 92 ist

zweimal angeführt: 1. als Part, von niesfaire, 2. als

Substantiv — an der ersten Stelle mit Unrecht. — Zu
»li, mie (452) verweise auf mienuit (453). — Zu os =
Imperativ (462) füge hinzu: 9 , 66. — mentir (450)
heisst 10, 472 {veire paterne, li iinhes ne nuntis)

nicht „lügen", sondern „im Stich lassen", wie auch

17,il76 (füge hinzu). — S. 462 : wenn honorer, höre usw.
unter h eingetragen sind, warum nicht auch est =
Heer? — S. 478 (imis): die Stelle 7, 5 ist zweimal
eingetragen : einmal als paust (wie im Text steht),

vorher aber als poijs. — S. 47'.»: 15 b, 18 heisst quant
nicht als, sondern ivtil , wofür sich auch noch andere
Stellen anführen Hessen, z. B. 19, 21; 56, 171; 98,

146 (vgl. „Modi", S. 28). - S. 481: Wenn im Text
statt rout usw. geschrieben würde rout, so wären die

Artikel raler, ravoir, restre usw. überflüssig ; es würde
dann ein Absatz über re- genügen. — Bei restre lies

33, 216. — S. 493: zu sc Dens me saut usw. ver-

weise auf Gaspary, Z. f. r. Ph. XI, 136 — traire

(S. 506) soll „kommen" bedeuten — an der einzigen

dafür angeführten Stelle (Adamsspiel 22, 31: por igo

fait hon traire ä toi) dürfte es für se traire stehen

(,es macht ein gutes Sich -an -dich -Wenden'; vgl.

Tobler I-, 210). Anders interpretiert Gras (Z. f. frz.

Spr. 402, g3) _ aber m. E. falsch. — S. 509 {trorer):

Wenn man dieses Wort 42a, 19 belässt (ich würde es

lieber mit Scheler durch rover ersetzen), so kann es

nur „dichten" bedeuten, was hier beizufügen wäre. —
Unter de (390) würde ich die interessanten biblischen

Wendungen aufführen: ehaere de glorie (14, 12, Quatre
Livres), rois de mäiste{s) (19, 8, Aliscans, und 56,

210 Aucassin), mere de consolacion{80, 37, Stabat mater).

Ich will nicht schliessen, ohne der äusserst sorg-

fältigen Drucküberwachung, deren Schwierigkeiten nur
die Leidensgenossen des Herausgebers zu würdigen
wissen, bewundernd zu gedenken.

München. Lerch.

Eugen Lerch, Einführung in das Altfranzösische.
Texte, Uebersetzungen, Erläuterungen. Leipzig-Berlin,
Teubner. 1921. VI u. 161 S. 8».

Dieses praktische, bei aller Knappheit sehr reich-

haltige Büchlein sucht die Mitte zu halten zwischen
der „Einführung" von Voretzsch und der Chrestomathie
von Bartsch-Wiese, indem es mehr Texte als jene und
mehr Erläuterungen als diese bietet. Es will mit ver-

kürztem Verfahren besonders den Kriegsteilnehmer
durch Selbststudium so weit bringen, dass er einer

wissenschaftlichen Seminarübung mit Verständnis folgen

kann. Mir scheint , dass es vorzüglich geeignet ist,

diesen Zweck zu erfüllen. Es stellt einen neuen
didaktischen Typus dar, den die Not der Zeit geboren
hat und dessen Grundzug eine kräftige Beziehung und
Versammlung der Einzelheiten auf das Wesentliche
ist. Zu Anfang ein Ueberblick über Sprache und
Literatur, am Schluss ein ebenso knapper Abriss der
Laut-, Formen- und Satzlehre und in der Mitte die

Texte in fünf Gruppen: 1. älteste Denkmäler (Eide

und Eulalia), 2. Episches (Alexius, Roland, Karlsreise,

Marie de France und Crestien), 3- Lj-risches (zwei

volkstümliche und zwei höfische Stücke). 4. Aucassin,

5. Dramatisches (Sponsus und Adamsspiel). Jedem
Stück geht eine literarhistorisch-sprachliche Einleitung

voraus, wobei —• endlich sind wir so weit — der

Hinweis auf den künstlerischen Wert nicht mehr als

etwas Unwissenschaftliches unterdrückt wird. Unter
dem Text wird zumeist, aber nicht regelmässig , eine

deutsche Uebersetzung und unter dieser die Erläuterung

sprachlicher Formen und sachlicher Schwierigkeiten

gegeben mit Hinweisen auf die wichtigste einschlägige

Literatur.

Die Textgestaltung, den fahrenden Hss. gegenüber
mit Recht sehr konservativ, ist selbständige Arbeit.

Manchmal, z. B. beim Alexius. hätte man sich noch
enger an die Haupthandsclirift anschliessen können.

Warum z. B. in Str. 3 das ijur hoc, das offenbar

porocc ist, durch por co ersetzen ? Warum in Str. 5

das syntaktisch so echt altfranzösische Gebilde : n'oureni

einfant: peisct lor en forment zerstören durch Ein-

führung eines que? oder in Str. 4 den Pluralartikel

mit Verb im Singular nicht belassen : cons fut de Borne,

des mich qni donc i eret? Selbst die Rücksicht auf

die Silbenzahl hätte mich nicht veranlassen können,

in Str. 9, Vers 1 von L zugunsten von P abzuweichen;

in Str. 11 hätte ich vinf en 1a camhre ruhig gelassen,

denn es ist ausdrucksstärker als das vait von JP; denn
auf das Kommen ihres Gatten wartet die Jungfrau.

Je mehr man sich in die Lesarten von L vertieft,

desto fester wird man sich überzeugen, dass sie dem
Geist und der Sprache des Dichters am nächsten stehen

und nur im äussersten Notfall verlassen werden dürfen.

Selbstverständlich ist auch an den Uebersetzungen
und Erklärungen, so tüchtig sie im ganzen sind, noch
allerlei zu bessern; da ich aber Gelegenheit habe,

meine Zweifel und Vorschläge dem Verfasser per-

sönlich und mündlich zu unterbreiten und dies zum
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Teil schon getan habe, so möchte ich den Raum dieser

Zeitschrift nicht weiter in Anspruch nehmen.
Der Preis des Büchleins (21 M.) ist entschieden

zu hoch. Nachdem der geistige Arbeiter sich hier so

grosse Sparsamkeit und Selbstzucht auferlegte, hätten

die andern, mögen es nun Händler oder Handarbeiter

sein, sich das Beispiel zu Herzen nehmen können.

Mönchen. Karl Vossler.

Del Tumbeor Nostre Dame. Altfranzösische Marien-
legende. [= Romanische Texte, zum Gebrauch für Vor-
lesungen und Uebungen, hrsg. von E. Lommatzsch und
11. L. Wagner, Nr. l.| Berlin. Weidmannsche Buchh.
1920. 51 S. 8°.

Die vorliegende Sammlung, in der noch weitere

altfranzösische, italienisci e, provenzalische und spanische

Texte erscheinen sollen, kommt dem weit verbreiteten

: Bedürfnis nach kurzen und (relativ) billigen Te.xten

entgegen, die in einem Semester durchgearbeitet werden
können • der Erfolg wird ihr daher nicht fehlen, und

dem bisher vorliegenden Bändchen, von Lommatzsch
gründlich und gewissenhaft besorgt, gebührt er auch

durchaus.

Der „Springer unserer lieben Frau", eine der

schönsten altfranzösischen Legenden, wurde zuerst 1873
von W. Foerster in der Romania II, 3 1.5 ff. nach einer
Handschrift, zuletzt (1899) von seinem Schüler H.Wächter
in den Rom. Forsch. XI, 223 ff. (nach fünf Hand-
schriften) herausgegeben. Lommatzsch folgt der bei

weitem zuverlä sigsten Handschrift Foersters (F) und
verzeichnet unter dem Strich nur diejenigen Stellen,

wo er von dieser abgewichen ist , sowie wichtigere

SinnVarianten der übrigen Handschriften. (Was er

über dieses Verfahren in der Einleitung sagt, ist nicht

ganz klar.) Dem Text (68-1: Verse) hat er eine fünf

Seiten lange Einleitung über Ausganen, literarhistorische

Würdigungen , Herkunft des Stoffes und Parallelen,

Uebersetzungen und Umdichtungen und Geschichte der

Marienlegende vorangeschickt (in der, soviel ich sehe,

nichts Wicl^tiges fehlt, wohl aber einiges bisher nicht

Bekannte aufgeführt wird), und schliesslich ein äusserst

eingehendes, für den des Altfranzösischen noch gänzlich

Unkundigen berechnetes Glossar beigeführt, worin jed-

wede Verbform usw. erklärt wird (z. B „mist siehe

metre"
;
„faisoie s. faire").

Was die Textgestaltung in bezug auf en Sinn
betrifft , so hätte man von einem Toblerschüler wie

Lommatzsch erwartet, er würde k o nservativer ver-

fahren. Tobler hat stets gelehrt (und m. E. mit Recht),

wir sollten uns in erster Linie fragen, was da stehe,

und erst in zweiter, was wir dafür gern haben möchten.

So hätte ich z. B. v. 35 das Et nicht in Qui ver-

wandelt
;
gewiss wird durch das Qui eine Anakoluthie

beseitigt — aber sind denn die Anakoluthien für das

Altfranzösische nicht gerade charakteristisch? Auch
die Verwandlung von par signe (ib.) in par signes

scheint mir nicht erforderlich. Ebenso hätte ich v. 98
das Et belassen. Und warum soll der Springer (v. 158)
nicht sj^ringen wollen wie ein junger Stier {taureQon),

sondern wie ein Zicklein (cavregon)? — Dass der zu
kurze Vers 149 Commant-jo mon cors et m'ame
repariert wurde (cn rostrc garde), ist (zumal in einer

Ausgabe füi- Anfänger) nur zu billigen — aber et mon
cors et m'ame hätte ich dafür nicht geschrieben : et . . .

et scheint mir im Munde dieses ungebildeten Spiel-

mannes nicht möglich ; ich hätte die Variante Commant
mon cors et toute m'ame entschieden vorgezogen. Ebenso
scheint mir die Reparatur von v. 171 f. nicht glücklich;

lies: Lors turne et saut et fnit gvant feste: Le tos

de Mes fait ä Ja teste (vgl. die folgenden Verse 175 ff.).

Auch V. dli hätte ich aime der Hs. gelassen. — Vers 78
würde ich mit Wächter lesen : Et qui si-faite dolor

mainent, was einen besseren Reim gibt.

Andi-erseits wäre ich in orthographischer
Hinsicht weniger konservativ gewesen. Zwar kann ich

es gi-undsätzlich nur billigen, dass L. den Text nicht

(wie Wächter) pikardisiert, ihn andrerseits auch nicht

francisiert hat, sondern die inkonsequenten Schreibungen
der Handschrift F. beibehalten hat (so dass also z. B.

meist ci, aber auch chi erscheint) : der Text ist zu

kurz , als dass die Reime eine sichere Entscheidung
ermöglichten; neben pikardischen Reimen finden sich

auch francische, neben no, ro (elfmal) auch vostre

(fünfmal), und das wird nach den m. E. überzeugenden
Ausführungen Morfs und seiner Schülerin Gertrud

Wacker („Ueber das Verhältnis von Dialekt und Schrift-

sprache im Französischen", Berl. Diss. 1916) nicht

überraschen. Da also der Dichter nicht einheitlich

geschrieben hat, wäre eine Uniformierung vom Uebel
gewesen. Andrerseits hätte ich doch nicht alle In-

konsequenzen des Schreibers beibehalten: formez 22

hätte ich schon des Reimes wegen {acesmes) in formes
verwandelt, und ebenso im Reimwort eiicloistres 68

{:pairenostres) das parasitische i gestrichen (vgl. auch

den Reim 165 f-). Ebenso hätte ich den Anfänger nicht

mit „ans. IJ/' (== ansdous, 565) geplagt (zumal 374 und

519 andoi ausgeschrieben ist). Auch tex, Dex (statt teits,

Deus usw.) ist eine unnütze Quälerei, vind anteus im Reim
mit tex (57 f.) ist inkonsequent'. Das h in huisex 359
(,müssig') ist eine nicht einmal etymologisch gerecht-

fertigte Torheit des Schreibers, und ich sehe nicht ein,

warum wir derartige Torheiten weiterschleppen sollen

(zumal er v. 608 richtig uisex schreibt). — Auch
Schi-eibungen wie dansicaus (20), avieax (218), drapieaus

(482), bieax (506) — andrerseits noviax 217 — hätte

ich mit Wächter geändert. Statt qui qii'il en poist

(247) hätte ich (und nicht bloss dem Anfänger zuliebe)

i geschrieben : cui qu'ü en poist (ähnlich 555). Dann
' hätte ich in meinem Buch, das sich an die kiassesten

i Füchse wendet, ä und a, lä und la unterschieden,

fttit-il usw. mit Bindestrich geschrieben. (Dass diese

Unterscheidungs- und Hilfszeichen erst später erfuuden

worden sind, ist m. E. kein Grund, sie heute zu

ignorieren, sobald wir ältere Texte herausgeben).

Bemerkungen über die Interpunktion wird

niemand pedantisch finden, dem bewusst ist, wie sehr

eine gute Interpunktion das Verständnis eines Textes

fördert. Ein Satz wie (267 ff-): Mais hom cn ierre

ne savoit , Fors Deu, que fu qu'il i faisoit, N'il

nel volsist jjor tot l'avoir Que tos li mons peust avoir

Qt(e nus snist son errement gewinnt wesentlich an

Klarheit, wenn man Fors Deu und besonders por tot

Vavoir Que tos li mons pcust avoir in Klammern oder

Gedankenstriche setzt. Diese Interpunktion möchte

ich vorschlagen für v. 58, 247, 333, 357, 474, 555,

575 und 682. Und wenn L. sich nicht entschliessen

kann, in Sätzen wie De quantgu'il onques puet. Vonore

' L. schreibt tex, ma.v sogar da, wo die Hs. tel und mal

hat (v. 346 und 597), obgleich ihr -ens, -aus nicht fremd sind.
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(174) nach puet ein Komma zu setzen, so gibt es nocli

die Möglichkeit , nach diesem Wort (hintei' dem beim
Sprechen ja doch eine Pause gemacht wird !j einen

grösseren Abstand eintreten zu lassen als sonst zwischen
zwei Worten. Komma oder Abstand möchte ich vor-

schlagen in V. 15, 115, 296, 321, 590. Nach v. 12
erscheint mir das Komma unberechtigt ; eher würde
ich (mit Wächter) nach v. 11 und 16 eines setzen.

Nach 190 setze ich Doppelpunkt, nach 312 mit Wächter
noch einen Gedankenstrich ; nach 479 und 480 ein

Semikolon •, nach 582 , wo in anderen Handschriften
sogar die direkte Rede endigt, einen Punkt; in v. 638
einen Gedankenstrich. Statt resont (62; vgl. 509)
schriebe ich re'Sont. In angle ,Engel' würde ich zum
Unterschied von de.n gleichfalls vorkommenden angle

jWinkel' das g bezeichnen, vie (665, auch im Glossar)

muss ebenso geschrieben werden wie v. 1 (vie); v. 623
lies confes.

Nach welchem Prinzip die Flexion behandelt

worden ist, ist' mir nicht klar geworden, iotjors 266
würde ich nicht lassen, wenn ich v. 251 tot in tos,

V. 346 tel in tex, v. 597 grant mal in gratis niax £;e-

ändert hätte, und ebensowenig ü et ses mohiesy. 616,
zumal die Variaute si moine vorliegt. Ich würde
freilich nirgends ändern, aber jedesmal auf die Un-
regelmässigkeit aufmerksam machen, tot = tuit wurde
belassen ; um so mehr sollte im Glossar bemerkt werden,
dass das tot in 650: Or sorcnt-il tot beides heissen

kann, ,alles' oder ,alle' (wahrscheinlich das letztere).

Im Glossar wünschte man vor allem die Etymo-
logien. Sodann würde ich zu tot ,alle' kurz bemerken

:

„normal: tuiV' .
— Sub despire lies imperativ (statt

conj.). — Unter jo fehlt das auffällige moi (= Nomi-
nativ) 571 ; da keine Anmerkungen beigegeben sind,

wäre hier ein Verweis auf Ebeling, Probleme I, 162
erwünscht. (Auch zum angeglichenen Adverb toz wäre
ein Verweis auf Tobler I ', 69 nützlich.) Unter jor
wäre tote jor 47 zu erklären ; vgl. meine Re ension

der „Zwei altfranzösischen Dichtungen" ed. Schultz-

Gora. — Unter por streiche Punkt nach mit. — quant
ist nicht nur temporal, sondern auch kausal (v. 80). —
Zu ro bemerke: „dialektisch".

Vielleicht findet der Herausgeber für die zweite

Auflage seines Heftchens, die man ihm angesichts

seiner Brauchbarkeit in absehbarer Zeit wünschen und
wohl auch prophezeien darf, einiges von diesen Vor-
schlägen der Erwägung wert.

München. Lerch.

Dantes Paradies, der göttlichen Komödie dritter Teil,
übersetzt von Alfred Bnssermann. München und
Berlin, R. Oldenbourg. 1921. XV und 474 S. 8».

Nachdem uns Bassermaun im Jahre 1892 seine

Uebersetzung des Inferno und 1909 die des Purgatorio

geschenkt hat, setzt er jetzt dem Werk die Krone auf
mit seinem Paradies. Was ich anlässlich seiner Purga-
torio-Uebersetzung an dieser Stelle geschrieben habe
(Litbl. XXX, Sp. 326 fF.), darf in verstärktem Sinn
von diesem dritten Teile gelten. „Philologisch be-

trachtet ist diese Uebersetzung zweifellos das Ge-
diegenste, was wir besitzen. Dem Studenten, dei sich,

das Original zur Seite, in Dante einarbeiten will, kann
nichts Besseres empfohlen werden ; der geübteste
Forscher und Spezialist wird immer wieder darauf

zurückgreifen und nicht ungestraft daran vorbeigehen.

Das Buch ist voll von zäher, selbständiger, gründlicher

Arbeit." Die Benützung wird durch ein Namen-
verzeichnis zu den drei Teilen der Commedia nun noch
erleichtert. In den Anmerkungen und im Anhang steckt

wieder, wie man es bei B. gewöhnt ist, viel selb-

ständige Quellenforschung. Die Vorliebe für Albertus

Magnus gibt diesen Nachweisen, wie mir scheint, ein

etwas einseitiges Gepräge. Dass der grosse schwäbische
Scholastiker einen vorherrschenden Einfiuss auf Dante
geübt habe, ist mir noch nicht sicher, und ich möchte
glauben, dass sich etwa ebensoviele und nicht weniger

gewichtige Belege und Anklänge aus Thomas von Aquino
und aus den Mj'stikern d^s Mittelalters heranziehen

Hessen. Ich verweise zur Bekräftigung auf zwei eng-

lische Dante-Forscher: Philip H. Wicksteed, Dante
and Aquinas, London 1913, und Edmund G. Gardner,

Dante and the Mj'stics, London 1913. Auch wörtliche

Uebereinstimmungeu zwischen Dante und Albertus

sind nicht unbedingt beweisend ; denn die Begriffs-

bestimmungen, die Terminologien, die wichtigsten Lehi'-

sätze kehren bei sämtlichen Scholastikern mit ziem-

licher Einförniigkeit wieder, so dass die unmittelbare

Quelle des Dichters, wenn überhaupt, nur durch ver-

gleichendes und ausschliessendes Verfahren ermittelt

werden kann. Auch die Deutung des poetischen Textes

aus scholastischen Parallelstellen ist nicht ohne Gefahr.

Was der Dichter gemeint hat, kann man mit Sicher-

heit immer nur von ihm selbst erfahren. So ki-ankt

die Uebersetzung einigermassen am Philologismus —
für uns Philologen gewiss ein schmeichelhafter und
schöner Fehler.

Bewundernswert aber ist es , wie trotz der

Hemmungen und Schranken, die das philologische Ge-

wissen des Uebersetzers sich zugemutet hat, noch so

viele intuitive Kraft und freier Schwung entfaltet

werden konnte. Was ich in der Besprechung der

Purgatorio-Uebersetzung nur ahnungsweise voraussagen
konnte, hat sich in weitgehendem Masse erfüllt : nämlich

die glückliche Meisterung gerade der spröden, lehr-

haften, reimprosaischen Partien, die im Paradiese den

breitesten Raum einnehmen. Bassermaun hat eine uu-

verkennbare Freude an den knorrigen, sprachlich und
gedanklich schwierigsten Stelleu, und diese Lust des

zähen, hartnäckigen Ringens teilt sich dem Leser mit

und gibt der Uebersetzung einen herben Reiz , den
freilich nur diejenigen schätzen werden, die mit den

Rauheiten des Originales vertraut und befreundet sind.

München. Karl Vossler.

Mitteilungen aus Spanien, zusammengestellt vom Ibero-
amei-ikanischen Institut Hamburg. I—II. 1917—1918
(monatlich ein Heft von 2—3 Bogen).

Spanien, Zeitschrift für Auslandkunde, Organ des Ver-
bandes Deutschland-Spanien. 1. II. 1919. 1920 (jährlich

vier Hefte von je -i—6 Bogen; voui Jahrg. 1920 bisher
erst drei erschienen).

Wer sich heute in Deutschland zu einer wissen-

schaftlichen Studienreise nach Spanien rüsten will, dürfte

das m. E.. wenn er nicht über gründliche Kenntnisse

Spaniens aus früherer eigener Anschauung verfügt,

ohne ein genaues Studium der Zeitschriftenbände, die

das Ibero-amerikanische Institut in Hamburg seit 1917
herausbringt , nicht unternehmen. Und wer sonst
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Interesse am modernen Spanien nimmt , kommt noch

viel weniger ohne sie aus. Für welches andere Land
der Welt sind wir jetzt hinsichtlich genauer Bericht-

erstattung auf allen Gebieten in so glücklicher Lage
wie für Spanien? Als „das vorläufige Organ der

Arbeitsgemeinschaft deutsch-spanischer Gesellschaften

Deutschland-Spanien" trat August 1917 das erste Heft

der „Mitteilungen aus Spanien" an den engen Kreis

der Mitglieder dieser Gesellschaften heran. „Eine Ge-

meinschaft ist ihr Träger, in der die Wissenschaft und

Wirtschaft, die geistige Bildung und praktische Arbeit

zusammenwirken, um die deutschen Beziehungen zu

Spanien, die spanischen Beziehungen zu Deutschland

zielbewusst auf allen Gebieten des kulturellen Fort-

schrittes zu fördern" (Mitteil. I, S. 1). Januar 1919

hatte sich das Unternehmen trotz Krieg und Revolution

weiter gefestigt, so dass nun eine erweiterte Zeitschrift

„Spanien"' an die Stelle der „Mitt. aus Span." treten

konnte, dazu bestimmt, auch im Buchhandel verbreitet

zu werden. „Die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf

Spanien zu lenken, allenthalben, in beiden Ländern,

für den Verband und seine kulturellen Bestrebungen

zu werben und durch die Tat einzutreten, hierzu

fordern wir in der ernsten und entscheidenden Zeit

eines Wiederbeginns des Völkerverkehrs jeden ge-

bildeten Deutschen auf" (Spanien T, S. 1).

Es wird Zeit , dass einmal auch an dieser Stelle

die Rührigkeit ihre gebührende Anerkennung findet,

mit der — allen Schwierigkeiten zum Trotz — das

weitausblickende Unternehmen von Hamburg aus, ge-

stützt auf die dtsch.-span. Vereine auch des Binnen-

landes, ausgebaut worden ist. Das Seminar für roma-

nische Sprachen und Kulturen in Hamburg, so wenig

vorteilhaft sich äusserlich seine Räume in der Rothen-

baumchaussee präsentieren , ist unstreitig heute für

Deutschland die Zentrale aller wissenschaftlicheu Arbeit,

die sich mit spanischer Sprache, Literatur, Wirtschaft,

kurz Kultur befasst. Professor Bernhard Schädel
besass die Zähigkeit und das organisatorische Geschick,

in Verbindung mit diesem Romanischen Seminar das

Ibero-amerikanische Institut einzurichten, das die Zu-

sammenfassung aller Ki'äfte erstrebt, die in Deutsch-

land auf die Stärkung der freundschaftlichen Be-

ziehungen zu Spanien und zu den spanischen Staaten

Südamerikas hinarbeiten. Der nach aussen hin sicht-

barste Erfolg des Unternehmens sind die hier zu be-

sprechenden Zeitschriften, die Prof. Schädel und sein

fleissiger Mitarbeiter Dr. Krüger, der seit Anfang 1920
selbständig als Schriftleiter zeichnet, herausgeben. Es
sind neben der Zs. „Spanien" übrigens noch andere

Veröffentlichungen, die vom Ibero-amerikan. Institut

ausgehen: die „Cultura latino-americana" (s. Litbl. 1916,

320 ff.), eine „Bibliothek der Cultura latino-americana",

„Auslandspolitische Schriften des Ibero-amerikanischen

Instituts", und „Auslandswegweiser".
Professor Schädel hat es verstanden, sich erst-

klassige Mitarbeiter aus den verschiedensten Arbeits-

gebieten zu sichern. So ist in den Hamburger Ver-
öffentlichungen schon eine ganze Reihe hervorragender
Aufsätze erschienen, über span. Politik und Geschichte,

über span. und katalanische Literatur und Musik, über
Baukunst, Wissenschaft, Wirtschaftsleben usw. Es
bleibt zu bedauern, dass eine kurze bibliographische

Anzeige über den Inhalt der Zs., die z. T. wichtige

Aufsätze für die romanische Philologie enthält, im

Litbl. m. W. nur unregelmässig gegeben worden ist. —
Zusammengenommen geben diese Abhandlungen ein

gutes Bild von dem, was jenes im Wiederaufstiege be-

findliche Volk einst war, und was es heute bewegt.

Ueber volkswirtschaftliche Fragen, Handel, Industrie

und Landwirtschaft, Tagesfragen des span. wissen-

schaftlichen, künstlerischen, politischen Lebens orien-

tieren knappe Notizen oder Zusammenstellungen am
Ende der einzelnen Hefte. Dort ist auch von allem

die Rede, was andere Länder, was wir Deutsche für

Kenntnis Spaniens und Förderung der Beziehungen zu

Spanien tun. Auch Rezensionen hispanologischer Litera-

tur stehen dort zu lesen. Vorzüglich war für das

deutsche Volk, man sollte meinen auch für unser

Auswärtiges Amt, die Berichterstattung über die span.

Politik während des Krieges , wie sie in den „Mit-

teilungen aus Spanien" (vorwiegend wohl von dem
anonym gebliebenen Krüger herrührend) gegeben wurde.

Der ganze wesentliche Ertrag, den die Lektüre spa-

nischer Zeitungen und Zeitschriften ergibt, ist seit

nunmehr drei Jahren in den Zeitschriftbänden dem
deutschen Publikum in Kürze vorgelegt worden: eine

sichtende Arbeit — an keiner anderen Stelle im Reiche

sonst ausführbar — , für die das deutsche Vaterland,

aber auch die deutsche Wissenschaft zu danken hat.

Man denkt an die glückliche Zeit, da den Begründern

der romanischen Philologie, den Suchier, Tobler oder

Stengel — wovon gerade der letztgenannte noch neulich

in seinen „Erinnerungen" auf dem Neuphilologentage

erzählte — bisher unbenutztes handschriftliches Material

aus dem Mittelalter in Hülle und Fülle zur Verfügung

stand : so ähnlich und doch mit andersartigem Material

erging und ergeht es den Hamburgern jetzt. Natürlich

passiert's heute, wie einzelnen schon damals, dass in

der Entdecker- und Mitteilerfreude dem Einzelgegen-

stand wohl gelegentlich allzu grosse Bedeutung bei-

oemessen wird. Auch dass sich mitunter die Be-

handlung einzelner Fragen wiederholt, ohne dass neue

Gesichtspunkte dafür massgebend wären, ist in den

„Mitt." und in „Spanien" ein Schönheitsfehler, der

nicht schwer wiegt.

Wem die ganze Unternehmung — weil dem
„kapitalistischen" Hamburg, das sich neue Handels-

wege erschliessen will, dienend — verdächtig scheinen

sollte, der sollte immerhin ehrlich bekennen, dass der

hohe wissenschaftliche Wert der Leistung damit keines-

falls abgeleugnet werden kann. Wollte Gott, unsere

Kommunisten wüssten ihre Interessen mit denen der

deutschen Wissenschaft zu verbinden und schenkten

uns eine ebenso prächtige, wissenschaftlich solid ge-

arbeitete „Russland" -Zeitschrift wie Schädel und Krüger

es mit ihrer Spanien-Zs. getan haben!

Halle (Saale). Werner Mulertt.

Regesten von Vorarlberg und Lichtensteia bis zum Jahre

1260. 1. Lieferung bis 1000 und 1. Exkurs. Bearbeitet

von Dr. A. Helboc. mit einem sprachwissenschaftlichen

Exkurs von Dr. R. von Planta. Bern, K. J. Wj-ss Erben,

Bregenz, J. N. Teutsch, Stuttgart, W. Kohlhammer. 1920.

108 und 83 S. 4».

Die Urkunden, die in Wartmanns Urkundenbuch

der Abtei St. Gallen veröffentlicht sind, hätten schon

längst eine sprachliche Untersuchung verdient, nicht

nur, weU sie aus heute noch romanischen Gebieten

wenn auch indirekte Quellen von sehi- viel höherem

.18
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Alter sind als die ersten romanisclien Denkmäler,
sondern vor allem auch , weil sie zumeist aus längst

germanisiertem Gebiete stammen. Immerhin hat die

Verzögerung einer derartigen Arbeit einmal den Vorteil

gehabt , dass eine kleine Zahl erst später gefundener,

in der Festschrift für Mej-er von Knonau 1913 ab-

gedruckter Texte noch mit hineiubezogen werden konnte,

und den anderen, dass die gegenüber Wartmann vielfach

berichtigte Datierung nunmehi- zugrunde gelegt werden
kann, dass ferner die sehr gründliche Darstellung des
rätischen Urkundenwesens , wie sie der Herausgeber
der Regesten voranschickt, auch dem Sprachforscher

einen festeren Boden gibt, als er ihn in manchen
anderen Fällen hat , und ihn dadurch vor manchen
Fehlschlüssen bewahrt.

R. v. Planta will nun allerdings, wie er bescheiden
sagt, nicht alle sich an die Urkundensprache heftenden

Probleme erörtern, sondern nur das Verhältnis zwischen
dem Latein der Urkunden und dem Rätoromanischen
untersuchen; aber er hat diese Untersuchung mit all

der Gründlichkeit und vor allem mit all der Vorsicht
unternommen, die allein in solchen Fällen das Sprach-
liche von dem bloss Schriftlichen unterscheiden lässt,

hat sorgfältig Schreibereigentümlicbkeiten einzelner

Notare und den Einlluss der karolingischen Reform
untersucht und damit nun eine feste Grundlage ge-

geben.

Was vielleicht zumeist überracht , ist das hohe
Alter mancher Erscheinungen, so wird man nicht

zögern, in einem Eomaana vom Jahre 920 schon das
heutige au aus « vor n zu sehen. Noch auffälliger

ist Flaue, für heutiges Flims (obwald. Flem) und
sciiiTiizius , das als eine Latinisierung von scavcnz
scahirms „Schöffe" erscheint. Damit ist gleichzeitig

gesagt, dass hier im Rheintale / aus« schon im 10. Jahi-h.

bestand. Daran schliesst sich nun sofort die Frage,
wie sich denn FJums am Wallensee mit seinem u er-

kläre, da doch wohl der Name derselbe ist, also

Flumen ' als Grundlage hat. v- Planta meint, als dieses

nördlich Flums von Deutschsprechenden übernommen
wurde, sei das u noch nicht über ü hinausgelangt,

was zweifellos richtig ist. Da das Deutsche vor dem
10. Jahrh. den Laut ü kaum besass, wäre das fremde ü

durch u wiedergegeben worden. Aber erfahrungs-

gemäss ist der Ersatzlaut für ü doch tu oder /, so im
Englischen, im Italienischen, im Lateinischen. Dazu
kommt, dass nach der Karte bei Götzinger, Die roma-
nischen Ortsnamen des Kantons St. Gallen, gerade
Flums ein besonders stark oder lang romanisch be-

siedelter Ort ist. Ein zweiter Name mit u ist noch
Gafaäura bei Quarten, worin Götzinger mit Recht
cavafura sieht. Nun hat v. Ettma3'er an Hand der
Ortsnamen gezeigt, dass das obere Vintschgau ü, das

' Es überrascht auf den ersten Blick, Flunini als Be-
nennung nicht eines grossen Flusses, sondern eines kleinen
Baches zu finden. Ein kleiner Bach, der von der Seiseralp
in den Eisack fliesst, heisst Frinnhach, Fromerbach , )iat

doch wohl seinen Namen von gall. frovmen, der Ent-
sprechung von Strom usw. Vielleicht ist dies rätische
jlmimi Bach, nicht Strom, eine Uebersetzung des gallischen
Wortes, das also dann als Bach zu übersetzen wäre. Freilich,
auch der Fluss der Ftiiiiie, serbo-kroat. S^ika den Namen
gegeben hat, ist kein Strom. Ein kleines Problem der
Namenforschung, das aber doch mit weiterem Material
untersucht zu werden verdiente, wobei dann auch weitere
Spuren von gall. frottmcn aufzudecken wären.

untere u hatte, so dass dadurch die Annahme einer

Verschiedenheit zwischen Sarganser und Churer Roma-
nisch in diesem Punkte doch nicht ohne weiteres ab-

zuweisen ist. Die ganze Wanderung ist an Hand
sorgfältiger Untersuchung der ON. zu untersuchen. Dass
im Reintal ii weit hinunterreicht, zeigt Glasur bei

Wartau, in dem etwas anderes als dausura zu sehen
nicht wohl angeht. Wenn meine Vermutung , dass ii

vom Engadin herkomme, richtig ist, so versteht man.
dass es das Rheintal abwärts zog, aber die Wasser-
scheide gegen den Wallensee nicht überschritt.

Für die Palatalisieruug geben die Urkunden kaum
Anhaltspunkte, doch mag immerhin die Schreibung

Senohi für Coenohium, heute Hchnifis , den Versuch
darstellen , das c schärfer von ]i

,
geschrieben c zix

scheiden. Dass nicht etwa ein ts, S dahinter steckt,

wird nicht nur durch die heutigen Reflexe, sondern
auch für die Gegend des Wallensees durch heutiges

TscherJach erwiesen, das natürlich auf Caerelliacuni

beruht. So zeigt der Vergleich von IscherJnch mit

Cerhy, Erlach, dass die verschiedene Entwicklung
des c im Osten und im Westen der deutschen Schweiz
schon beim ' Eindringen der Alemannen bestand. Im
ganzen aber erfährt man über die Konsonantenentwick-
lung wenig Neues. Dass die Lenislerung der zwischen-

silbischen Verschlusslaute schon vor sich gegangen
war, ist selbstverständlich, bemerkenswerter, dass die

Weiterverschiebung von sekundärem ji zu r durch

Riva schon für das 9. Jahrh. gesichert ist. Den
ältesten Beleg für den Schwund der Auslautvokale

liefert eine erste plur. creäinis für das Jahr 744.

Ein Problem der germanisch-romanischen Laut-

entwicklung wird aus Anlass von Tonbeclo, Diminutiv

zu iuniha, gestreift, allerdings mehr negafiSi. mit der

Bemerkung, diese Schreibung beweise ebensow^ig wie

der Name des Schlosshügels von Bludenz, 3Iuntiggel.

die Stufe gl. Es ist aber doch auffällig, dass Gurnigel
im Kanton Bern oder die Moiifigrheen in Ueberetsch
und Montigle im st. gallischen Rheintal genau die-

selbe Bewahrung von gl zeigen, vgl. noch Entiklar,

Weiler bei Ktirtatsch unterhalb Tramiu (Schneller.

Beiträge zur Ortsnamenkunde Tirols 3 , 29). Kanu
man bei diesen letzteren daran erinnern, dass das

Zentralrätoromanische mit dl aus cl die Bewahrung des

Verschlusslautes bis heute zeigt, so wird sich fragen,

ob nicht auch in Graubünden ein längeres Festhalten

anzunehmen ist, das durch die angeführte Form be-

stätigt würde.

Die Flexion zeigt mancherlei Eigenartiges , vor

allem die Genitive von Eigennamen, und zwar von
denen auf -iu.t korrekt auf -/.• Costanti, daher z. B.

die heutigen Geschlechtsnamen Durisch aus Udalrici,

Litregn aus Laurenti sich deutlich als Patronj-mika zu

erkennen geben. Am sonderbarsten aber ist die Flexion

der Feminina. Neben dem echt volkstümlichen -a anis,

das ja noch mancherlei Spuren hinterlassen hat, findet

sich -a ns ai ai», und zwar nur bei germanischen
Vollnamen und bei mehr als zweisilbigen lateinischen

wie Veiu randa, aber auch bei den Possessi^•pronomina.

Ich stehe diesen Formen genau so ratlos gegenüber
wie V. Planta. Da sich keine männlichen -a anis-

Namen finden , so ist gothischer Einfluss schwer an-

zunehmen. Oder sollte doch in den 45 Jahren, in

denen Rhätien unter gothischer Herrschaft stand, eine

Gelehrten- oder, um ein weniger hochtrabendes Wort
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zu wählen, eine Schreibei'tradition iu germanischen
Namen die gotische Flexion a öS ni a halb romanisiert,

halb beibehalten haben?
Der Darstellung der Volkssprache im allgemeinen

folgt dann eine sehr sorgfältige und ergebnisreiche

Untersuchung über die Sprache der einzelnen Schreiber,

wobei . namentlich im Anschluss an die Darlegungen
Helboks das Verhältnis der longobardischen und der

fränkischen Einflüsse von Interesse ist, dann die Be-

sprechung der Eigennamen. Dass hier in den ab-

gelegenen Bergen altes lateinisches Gut sich etwas

besser gehalten hat als anderswo , ist bekannt und
wird weiter bestätigt. Bemerkenswert sind etwa Gaio,
dann Seia»us, Anteianns, Fonteianus. Eine eingehende

Untersuchung müsste aber naturlich weiter ausholen.

An vorrömische Reste aber mag ich nicht denken.

Eine Evalia und ein Evales stimmen ja zu Evalus,

das Holder aus einer rheinischen Inschrift und aus

einer britannischen belegt. Die erste, die Evalus mit

Severinius verbindet, lässt uns über die Nationalität

des Trägers im Unklaren ; in der zweiten handelt es

sich um einen Inselkelten. Aber dass dieser Name,
von dem wir nicht einmal wissen, ob er gallisch war,

sich bis ins 9. Jahrhundert gehalten habe, scheint mir

wenig wahrscheinlich. Ich möchte daher die Vermutung,
dass Eralia durch Dissimilation aus Etdalia entstanden

sei, nicht ohne weiteres abweisen und fragen, ob Ei dies

in dem nicht im Original erhaltenen Testament des Teile

nicht vielmehr Valens sei. Was sonst hier angeführt

wird, ist noch zweifelhafter, wenn ich auch selber nur

verneinen, nichts zur Aufhellung des Dunkels beitragen

kann.

Den Schluss bilden Bemerkungen zu einzelnen

Urkunden, namentlich zu den Ortsnamen. Sehr an-

sprechend ist die Deutung von Vinomna, dem heutigen

Rankwil als Vindohona. Auch hier wird eine syste-

matische Forschung noch mancherlei aufdecken können.

Das „sogenannte" Ligurersuffix -ascu, wie v. Planta,

wohl in Hinsicht auf die Uebertreibungen von DArbois
de Jubainville, sich vorsichtig ausdrückt, erscheint in

Pludassis: Bhidesch, wodurch Urnäsch im Kanton
Appenzell eine Stütze bekommt , dann aber nun rein

adjektivisch in Cajolas Eergunascas und in via Gi-

sinpasca, also wie ital. hergamasco, cremasco usw.
Besonders wichtig ist dieses Gisingasca, da hier -asc4Z

in einen ganz deutschen Namen tritt: Gisingen. Danach
ist das Suffix noch lebensfähiu; geblieben bis in das

10. Jahrhundert hinein. Daraus darf man wohl folgern,

dass , wenn es ursprünglich ligurisch gewesen sein

sollte, doch bald eine Uebertragung auf lateinisch-

romanische "Stämme stattgefunden hat, dass -asc- sich

dann über das ganze westrätoromanische Gebiet ver-

breitete, und dass daher nicht die Tatsache einer

Bildung auf -asc- allein für die einstige Anwesenheit
von Ligiirern spricht.

Bonn. W. Mej'er-Lübke.

Zeitschriften u. ä.

Neuphilologische Mitteilungen, 1921,1 -1: Werner Mulertt,
Ueber die Frage nach der Herkunft der Trobadorkunst. —
Ernst Bendz, George Bernard Shaw: Oscar Wilde in

memoriam. — V. Tarkiainen, Quelques observations
sur le roman „Persiles y Sigi>munda" de Miguel de Cer-
vantes. — Leo Spitzer, Hispanistische Wortmiszellen. —

Ders., Katalanisch . . y tot. — 0. J. Tallgren, fortuna
„tempete". — Heikki Ojansuu und Y. H. Toivonen,
Polemisches über fi. aaluva und aittua. — Besprechungen

:

W. Meyer-Lübke, Einführung in das Studium der
romanischen Sprachwissenschaft, 3. Aufl. (Wallensköld). —
Eugen Lerch, Einführung in das Altfranzösische (A.
Wallensköld). — Gerh. Rohlfs, Ager, Area, Atrium
(A. Wallensköld). — Ake W:son Munt he, Spansk läsebok
(Eün Johansson). — Karl Quiehl, Franz. Aussprache
und Sprachfertigkeit (A. Wallensköld).

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen 1-11, SA: Albert Malte Wagner, Un-
gedruckte Briefe aus dem Nachlass Heinrich Wilhelm
von Gerstenbergs. (Schluss) — Wilb elm Schulze, Nord-
humbrisch 'peoft und beoßun. — Georg K a r t z k e , Die
amerikanische Sprache. — G. Cohn, Bemerkungen zu
,Adolf Toblers Altfranzösisohem Wörterbuch", Lieferung 1

und 2. (Fortsetzung statt Schluss.) — 0. Schulz-6o ra.
Die deutsche Romanistik in den letzten zwei Jahi-zehnten.—
V. Klemperer, Petrarcas Stellung zu Humanismus und
Renaissance. — Kleinere Mitteilungen: F. Liebermann,
Reim neben Alliteration im Anglolatein um 680. — Ders.,
Liebeslied zum Tanz um 800. — Ders., Der Eigenname
Ai-thur vor GalfridsEinfluss.— D ers., Englische Urkunden
nach 1066.— Ders., Englisches Zutrinken 121^.— Ders., Zur
Kreuzzugsepik Frankreichs und Englands. — Ders., Zu
Spenser. — Ders., Zur Geschichte der Phonologie. —
Ders., Zur deutschen Beurteilung eiTglischen Lebens,
1770—1800. — A. Brandl, Phonetische Umschrift in
englischen .Schulbüchern. — Englischer Kriegsgrund. Ein
Geständnis in Versen. Aus der Londoner Wochenschrift
,Referee', 28. Nov. 1920. — Feldm. v. Hindenburg,
Zum .englischen Studium'. (,Aus meinem Leben'). —

- Ludwig Pfandl, Zur Bibliographie des Voyacjes en
Espagne. IV. — Adolf Kolsen, Die Frau des Trobadors
Gaucelm Faidit. — 0. Sohultz-Gora, ProY. pereieza. —
Sitzungen der Berliner Gesellschaft für das Studium der
neuei-en Sprachen. — Verzeichnis der Mitglieder der
Berliner Gesellschaft für das Studium der neueren
Sprachen, Januar 1921. — Beurteilungen: Eilert Ek wall,
Contributions to the history of Old English dialects. —
Ders., Scandinavians and Celts in the North- West of

England (A. Braiidlj. — N. Bogüolm, English pre-
positions (G. Schleich). — Wozu Französisch und Eng-
lisch? Gutachten hervorragender Männer und Frauen
über die Erfordernisse des fremdsprachhchen Unterrichts.
Herausgeg. von der Berliner GessUschaft für das Studium
der neueren Sprachen. — Attilio Levi, Le palatali pie-

montesi (Leo .Spitzer). — Dante Alighieri, La Divina
Commedia. Vollständiger Text, mit Erläuterungen,
Grammatik, Glossar und sieben Tafeln herausg. von
Leonardo l s c h k i (Berthold Wiese). — T. Navarro
Tomas, Manual de pronunciaciön espaiiola (F. Krüger). —
Luigi i'oscolo Benedetto, Le Origiui di ,Salammbö'.
Studio sul realismo storico di G. Flavibert (H. Geizer).

Qermanisch-Romanische Monatsschrift IX, 3'4. März-
April: M. J. Wolf f. Zum Wesen des Komischen. —
K. Holl, Goethes Vollendung iu ihrer Beziehung zu
Byron und Carlyle. — H. Hecht, Shelley über politische
Reformen. I. — Fr. .Schurr, Das Aufkommen der
matiere de Bretagne im Lichte der veränderten literar-

historischen Betrachtung. — Carl Wesle, Die deutsche
Soldatensprache im Kriege. — Anton Büchner, Kai-
munds „Geflügelte Wurst". — Büchersohau. — .Selbst-

anzeigen.

Die Neueren Sprachen XSVHI, 9/10. Dez.-März 1921:
Eduard W echssler, Der Neuphilologe und die jüngste
Literatur. — Victor Klemmerer, Gang und Wesen
der französischen Literatur. — Walter F. Schirmer,
Strömungen in der neuesten englischen Literatur. —
Edgar Hestermann, Gottfried Baist f. — Max
Kuttner, Ex occidente lux? — G. Bueler, Passeport
de M'"" de Stael. — Arthur Zobel, Ein vergessenes
Werk Charles de Costers. — Hermann Breuer, Die
Herkunft von Albert Samains Infantin. — K. Wimmer,
Die Abendmesse in Romeo und Juliet. — Leitsätze des

allgemeinen deutschen Neuphilologenverbandes. — Karl
Vossler, Abwehr. — Anzeiger: Bruno Busse, Wie
studiert man neuere Sprachen? — Eugen Diederichs,
Politik des Geistes. — Andre J olles, Von Schiller zur
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Gemeinschaftsbühne. — Einführung in die Kunst der

Gegenwart. — Kasimir Edschmid, Tribüne der Kunst
und Zeit. — Auguste Rodin, Die Kathedralen Frank-
reichs. — Die Kunst. — Irische Volksmärchen. — Editiones

Insulae, Pandora. Bibliotheca Mundi. — Tim Klein,
Das Erbe (Walter Küchler). — K. Sneyders de Vogel,
Syntaxe historique du franfais, Groningue, La Haye
(Karl Vossler). — Karl B o s c li , J. K. Huysmans
religiöser Entwicklungsgang (Friedrich Kreis). — Philipp

Krämer, Das Meer in der altfranzösischen Literatur.

—

Heinz Kindermann, Hermann Kurz und die deutsche

Uebersetzungskunst im neunzehnten Jahrhundert (Hein-

rich Geizer). — P. van Tieghem, Ossian et l'ossianLsme

dans la litterature europeenne au IS«" siecle (Walther
Fischer). — Ludwig Günther, Die deutsche Gauner-
sprache und verwandte Geheim- und Berufssprachen
(Karl Bergmann). — Hans Lorenz Stoltenberg, Die
Bindung der deutschen Eede. — J. Kroes, Hundert
deutsche Gedichte. — Wilhelm Peper, Deutschkunde
als BilduDgsgrundgesetz und als Bildungsstoff. — Eiohard
Loewe, Deutsches Wörterbuch. — Rudolf Blümel,
Kleine deutsche Verslehre. — Fr. Kluge, Hildebrands-

lied, Ludwigslied und Merseburger Zaubersprüche. —
Georg Holz, Der Sagenkreis der Kibelungen (Otto

Weidenmüller). — Th^ Schöningh, Die Erklärung des

sprachlichen Begriffes ..Fronleichnam" (K. Helm). —
G. Wen dt, England, seine Geschichte, Verfassung und
staatlichen Einrichtungen (Heinrich Mutschmann). — Be-
richtigung.

Neophiologus VI. .3: G. Busken Hu et, „Tartuffe". —
C. Kram er, Les poemes epiques d'Andre Chenier.

IV. L'Amerique. — A. L. Corin, Ueber den Ursprung
von mhd. „zecke" und dessen Bedeutung bei Tauler. —
Th. C. van Stockum, Schopenhauer und Raabe. Pessi-

mismus und Humor. — A. W. van Don gen, „Almost"
and „nearly". — D. C. Hesseling, Spoken. — Be-
sprechungen: Sigmund Feist über E. Norden. Die
germanische Urgeschichte inTaoitus' Germania. — Selbst-

anzeigen: ,J. H. Kool, Les Pi-emieres Meditations en
Hollande de 1820 ä 188i'. Lettres inedites de Lamartine. —
W^etenschappelijk Onderzoek der zuidoostelijke dialecten

door Jos. Schriinen, Jac. van Ginneken en J. J. Verbeeten.
I. De Isoglossen van Eamisch in Nederland door Jos.

Schrijnen. — Inhoud van Tijdschriften.

Studier 1 Modern Spräkvetenskap utgivna av Nyfilologiska
Sällskapet i Stockholm VIII: Ake W:son Munthe,
Kyfilologiska sällskapet i Stockholm, 1896—1921. — R.

Ekblom, Lovat'. Etüde sur vm nom de riviere russe. —
Erik Well an der, En ellipsteori. — J. Melander. La
locution )7 y a. — A. Nordfeit, Det historiska beviset

för Eufemiavisornas älder. — E. S t a a f , L'origine

de l'usage de l'article defini devant les noms de pays
en franijais. — Ake W:son Munthe, „Juro a brios baöo
balillo. Apuntes sueltos. — Hilding Kjellman, La
legende de Saint Jean Damascene. Une redaotion du
XIII'' siecle en vers fran^ais. — R. E. Zachrisson,
Change de TS to CH, DS to DG and other instances of

inner sound-substitution. — Alfred Stenhagen, Tvä fall

av Imperfektum i franskan. — .1. Reinius, Nägra an-
märkningar tili tysk grammatik.

Modern Philology XVIII, 9. Januarv 1921. English Section
Part III: W. F. Bryan, The Midland Present Plural
Indicative Ending -e(n). — James Holly Hanford, The
Arrangement and Dates of Milton's Sonnets. — Tom
Peete Gross, Alfred Tennyson as a Celticist. — Thorn-
ton S. Graves, Some AUusions to Eichard Tarleton. —
Samuel Moore, New Life-Records of Chaucer. Ad-
dendum. — Reviews: The Pearl. Edited by Charles
G. Osgood; A Good Short Debate between W inner and
Waster. Edited by Sir Israel GoUancz (J. R. Hulbert). —
M. A. Bayfield, A Study of Sliakespeare's Versification

with an Inquiry into the Trustworthiness of the Early
Tests, an Examination of the 161(j Folio of Ben Jonson's
Works, and Appendices , Including a Revised Text of

Antony and Cleopatra (John S. P. Tatlock). — Recent
Works on Phases of the English Renaissance (C. R.
Baskervill). — XVIII, 10. Febr. 1921. German Section
Part III: A. R. Hohlfeld, Pact and Wager in Goethe's
Faust. — John William Scholl, The Cave Scene in

Die Familie Schroffenstein. — F. S c h o e n e m a n n

,

Friedrich Lienhards Literaturbetrachtung. — W.Kurrel-
meyer, Niflant, Iflant. — Reviews: Kenneth Hayens,
Theodor Fontane: A Critical Study (Thayer). — Max. J.

Rudwin, The Origin of the German Carnival Comedv
(Kuffner). — XVIII, 11. Romanoe Section Part Hl.
(March 1921); J. E. Shaw, „And the Evening and the
Morning Were One Day". Paradiso XXVII, 1:16—138. —
K. Pietsch, The MaÜrid Manuscript of the Spanish
Grail Fragments IL — Alois Bichard Nykl, Old Spanish
GinioiiQci. — Fred. A. G. Cowper, The New Manuscript
of Ille et Galeron. — Reviews A. L. Guerard, French
Civilization from Its Origins to the Close of the Middle
Ages; T. F. Crane, Italian Social Customs in the Six-
teenth Century and their Influence on the Literatures
of Europe; C. H. C. Wright, French Classicism (Nitze).
— Agnes Rutherford E i d d e 1 1 , Flaubert and Maupassant,
a Literary Relationship (Havens). — Franc. Rodriguez
y Marin, El PJablo Cojuelo, Luis A'elez de Guevara
(Sims). — Alfred Hoare, A Short Italian Dictionary
(Wilkins). — John M. Burnham, A Classical Techno-
logy (Beeson).

Modern Language Notes XXXVI. 3. March 1921: Jos. M.
Beatty, Garrick. Colman, and „The Clandestine Mar-
riage". — A. S. Sloan, Juan de Luna's „Lazarillo" and
the French Translation of 1660. — Ruth S. Phelps,
The Riming Clue in Dante. — John W. Drap er, Queen
Anne's Act: A Note on Eoglish Copyright. — W. P.
Mustard, Notes on Ben Jonson's „Cataline". — E. P.
Kühl, Chaucer and the „Fowle Ok". — Stanley T.
Williams, The Early Sentimental Dramas of Richard
Cumberland. — Reviews: J. Roger Charbonnel, La
Pensee italienne au XVL' siecle et le courant libertin

(John L. Gerig). — Albrecht .Janssen, Die Frauen
rings um Fr. Hebbel. Neue Materialien zu ihrer Er-
kenntnis (T. M. Campbell). — Karl Young, Ordo
Racheiis (Gi-ace Frank). — Correspondence : Anne K.
Tu eil, Note on Spenser's Clarion. — Eleanor P. Ham-
mond, The Lost Quires of a Shirley Codes. — Benj. M.
VVoodbridge, Maupassant's Version of „Les Dous
Amanz". — Anton A. Raven, A Note on „King Lear". —
Brief Mention : Fred. M. Padelford, The Poems of

Henry Howard, Earl of Surre v. — W. F. Smith,
Readings from Rabelais. — XXXVI, 4. April 1921:
Grace Frank, Critical Notes on the „Palatine Passion". —
A. R. Hohlfeld, The Poems in Carlyle's Translation of

„Wilhelm Meister". — 0. F. Emerson, Two Notes on
„Sir Gawain and the Green Knight". — L. J. Davidson,
Forerunners of Goldsmith's „The Citizen of the World".
— Eunice R.Goddard, Color in Lamartine „Jocelyn".

—

Aaron Schaffer, The sources of Theodore de Ban-
ville's „Gringoire". — Reviews: Gordon Hall Gerould,
Saints' Legends (George L. Hamilton). •— Kenneth
Hayens, Theodor Fontane. A Critical Study (F.Schoene-

mann). — Shirley G. Patterson, L'Etat de Guerre and
Projet de Paix Perpetuelle, two essays by J.-J. Rousseau
(Albert Schinz). — Correspondence: Raym. D. Havens,
Aaron Hill's Poem on Blank Verse. — L. R. Merrill,
George Herbert's Church Porch. — Eleanor P. Ham-
mond, The Tests of Lvdgate's Danse Macabre. — J. D.
Bush, A Note on Beowulf 1600— 1605. — Brief Mention:
Arthur G. Kennedy, The Modern English Verb-Adverb
Combiuation. •

Modern Language Notes XXXVI, .'). May 1921: Fester
E. Guy er, „C'est nous qui sommes les anciens". — Jules
Haraszti, En glanant chez La Fontaine. — Walter C.

Curry, Two Notes on Chaucer. — Edith J. Morlej',
Joseph Warton's Criticism of Pope. — John C. Jordan,
Davenport's „The City Nightcap" and Qreene's „Philo-

mela". — Reviews: Milton A. Buch an an and Bernard
Franzen-S wed elius, Lope de Vega. Amar sin Saber
a Quien (E. C. Hills). — Agnes R. Riddell. Flaubert
and Maupassant. A Literarv Relationship (Ray P.Bowen).
— Robert Wi thington , English Pageantrv, an histori-

cal Outline. II (Howard R. Patch). — Hvder'E. Rollins,
Old English Ballads, 1.^53-162.5 (H. M. Beiden). — Corre-
spondence: Arthur G. Kennedv, A Bibliography of the
English Language. — Pauli F.Baum, Chaucer's „Faste
by the Belle" C. T. A 719. — AnneK. Tuell, The Original

End of Faerie Queene, Book III. — Charles \V. Nichols.
The Date of Tumble-Down Dick, — Ernest E. Leisy,
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John Trumbull's ladebtedness to Thomas Warton. —
Stanley T. Williams, The Sources of Landor's Gebir.

—

Brief Mentiou: Albert K eis er, The Influence of Chri-
stianity on the Vooabulary of Old English Poetry. —
FrancK L. Schoell, Charlemagne (The Distracted Em-
peror) Drame Elisabethan anonyme. — Mary, Countess
of Lovelace. Ralph, Earl of Lövelace: a Memoir.

Publications of the Modern Langua^e Association of
America XXXVI. 1. March 1921: C. A. Moore, The
Conclusion of „Paradise Lost". — Archer Tay lor, „The
Devil and the Advocate". — Walter Graham, The
Politics of the Greater Eomantic Poets. — SamuelMoore,
Grammatical and Natural Gender in Middle English. —
Martha Haie Shakford, „The Eve of St. Agnes" and
„The Mysteries of Udolpho".

The Modern Language Review XVI, 1. Jan. 1921: Arthur
;

' M. Clark, The Authorship of „Appius and Virginia".

—

Mervjm L. Pos ton, The Origin of the English Hero'ic

Play. — E. G.W. Braunholtz, Cambridge Fragments
of the Anglo-Norman „Roman de Hörn". — Paul Stvid er.
An Anglo-Norman Poem hy Edward II King of Eng-
land. — F. J. Fiel den, Court Masquerades in Sweden
in the Seve.nteenth Century. — W. J. Sedgefield,
Suggested Emendations in Öld English Poetical Texts. —
Alwin Thal er, „Bengemenes .lohnsones Share". — G.
Woledge, An Allusion in Browne's „Religio Medioi". —
Montague S. Summers, Doors and Curtains in Re-
storation Theatres.— Reviews : M.Deanesly,The Lollard
Bible (E. W. Watson). — Flora R. Amos, Early Theories
of Translation (B. H. Gase). — The Percv Reprints ed.

by H. F. B. Brett-Smith I, H (E. H. Gase). — L. L.
Sohücking, Die Charakterprobleme bei Shakespeare
(H. V. Eouth). — H. C. Wyld, A History of Modern
Colloquial English (J. H. G. Grattan). — E. Bonnaffe,
L'Anglicisme et l'Anglo-americanisme dans la langue
fran(;aise (Paul Barbier). — L. F. Benedetto, Le Origini

di „Salammbu"; Agnes B. Riddell, Flaubert and
Maupassant (R. L. G. Bitchie). — W. D. Baskett,
Parts of the Body in the Later Germanic Dialects (W. E.
Collinson). — Minor Notices.

Revue de litterature comparee I, 1. Janv.-Mars 1921:

F. Baldensperger, Litterature comparee: Le mot et

la chose. — P. Hazard, L'invasion des litteratures du
Nord dans ITtalie du XVin'- siecle. — E. Eggli, Diderot
et Schiller. — P. H. Cheffaud, Une consultation sur le

„cas" de 1'Atlantide. — Notes et Documents (J. de Maistre —
Goethe — Merimee — Cooper — Herden. — Necrologie:
W. H. Schoefield. — Chronique. — Bibliographie des

questions de litterature comparee. — Compte-rendus
critiques: Price , English-German literary influences. —
Killen, Leroman terrifiant ou roman noir.— Tronchon,
La fortune intellectuelle de Herder en France. — Ouvrages
divers.

Edda. Nordisk Tidssitrift for Litteraturforsl<ning Vll, 2:

Indhold : A. H. W i n s n e s , Wergeland og Stagnelius. —
William Norvin, Allegorien i den grseske philosophi. —
Gustav N e c k e 1 , Sigmunds Drachenkampf II. — V.L j u n g -

dorff, Barbey d'AurevUly. — Carl Anders Dymling,
Leopolds tidigare estetis^a Standpunkt. — Ida Falbe-
Hansen, Ksetterske tanker om Kserlighed uden stromper.
— Tre brever fra August Schneider til P. Chr. Asbjornsen.
— To replikker angaaende A. Trampe B0dtkers an-

meldelse av Vangenstens bok om Leonardo da Vinci's

sprog. — VII, 3: Erik Kihlman, Victoria Benedictsson. —
Kaj Bredsdorff, To Shakespearske skuespil. — Hulda
Gar borg, Nogen tanker om nordisk folkepoesi. —
Moriz Enzinger, Verner von Heidenstams „Karl der
Zwöfte und seine Krieger". — Hans E seder, Öm Tjxho
Brahe's astronomiske brewexling. — Alexander Bugge,
Litteriere forbilleder, Cervantes-Holberg. — Kare Foss,
Tavaststjerna og Gabriel Finne. — Valborg Erichsen,
Et forspil til Bjemsons teaterkamp. — Just Bing, Fra
det Norske Selskaps dager.

Zs. für deutsches Altertum und deutsche Literatur 58, 3/4

:

W. H. Vogt, Die fräsagnir der Landnämabök. — F.
Vogt, Strophenbindung bei Beinmar von Hagenau. —
E. Schröder, Lückenbüsser (Himmelreich v. 40). —
M. H. Jellinek, üeber das Gedicht vom Himmelreich. —
V. Dollmayr, Ein neues Doppelblatt der Parzival-

Hs. G*^. — E. Schröder, Ein burgundischer Frauen-
name in Basel V — G. Neckel, Die Götter auf dem
Goldnen Hörn. — Ders., Christliche Kriegerethik. —
Th. Baunack, Niich dein wine lurret dos hibelinum (Prl. 68).

— O. Behaghel, Zu S. 9.5. — G. Baesecke, Hrabans
Isidorglossierung, Walahfrid Strabus und das ahd. Schrift-
tum. — E. Schröder, Zu Konrads von Würzburg
Tanzleich. — F. Burg, Die Inschrift des Steines von
Eggjum. — E. Schröder, Das Gedicht vom Spitale zu
Jerusalem. — Anzeiger: Halldör Hermannsson,
Catalogue of runic Rterature, von Burg. — Thule,
hrsg. von Niedner, Bd. 2. 4. 6. 9, von H. Schneider:
Genzmer u. Heusler, Edda 11; Heusler, Die Ge-
schichte vom weisen Njäl; Meissner, Die Geschichte
von den Leuten aus dem Lachswassertal; Niedner,
Vier Skaldengeschichten. — Gorsieben, Die Edda:
Heldenlieder, von H. Schneider. — Delbrück, Germa-
nische Konjunktionssätze, von Neumann. — Muller,
Van den Vos Bainaerde, von Frings. — Ders., Critische
Commentaar op Van den Vos Eeinaerde, von dems. —
V. Kraus, Die Lieder Beimars des Alten I—III, von
F. Vogt. — Moser, Die Strassburger Druckersprache
zur Zeit Fischarts, von Bebermeyer. — Neumann, Ge-
schichte des neuhochdeutschen Beimes von Opitz bis Wie-
land, von Jellinek. — van Stockum, Spinoza— Jacobi —
Lessing, von Unger. — Sperber und Spitzer, Motiv
und Wort , von Enders. — Literaturnotizen : Spräk och
Stü, von Heusler: Bamondt. Karel ende Elegast, von
Frings ; M u c h , Deutsche Stammeskunde, 3. Aufl., von
Schröder; Hentrich, Die Besiedelung des thüringischen
Eichsfeldes; von dems.; Krvisch u. Levison, Passiones
vitaeque sanctorum aevi Merovingici t. VTI, 2, von dems.;
Ortner u. Abeling, Zu den Nibelungen, von dems.;
Bergemann, Meier Helmbrecht, von dems.; Claussen,
Rostocker niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478;

von dems.; (Beincke u.) Borchling, Die Bilderhand-
schrift des hamburgisohen Stadtreohts von 1497 , von
dems. ; Ziehen, Der Frankfurter Markt von Henr.
Stephanus, von dems.; Lindqvist, Joach. Rachel, Zwei
satjrrische Gedichte, von dems.; F renken. Die Exempla
des Jacob von Vitry, von dems.; Lommatzsch u.

Wagner, Bomanisöhe Texte, Heft 1—3, von dems.;
Caspar, Das Begister Gregors VII, Bd. I, von Hessel;
Lienhard, Deutsche Dichtung in ihren geschichtlichen
Grundzügen dargestellt, von Riemann; Schneider,
Studien zu H. v. Kleist, von dems.; Baum, Philipp
Hafners Gesammelte Werke I, 11. von H. Schneider;
V. Weilen, Der Spielplan des neuen Burgtheaters,
1888— 1914, von dems. ; Z i n c k e , Georg Forster nach neuen
Originalbriefen I, H, von dems.: Ders., G. Forsters
Briefe an Christian Friedrich Voss, von dems.; Corssen,
Kleists und Shakespeares dramatische Sprache, von Enders;
V. Grolman, Hölderlins Hj-perion, von Walzel ; Kinder-
mann, Herrn. Kurz und die deutsche LTebersetzungs-

literatur im 19. Jahrhundert, von dems.; Gülzow, Ernst
Moritz Arndt in Schweden, von Schröder. — Personal-
notizen. — Eingegangene Literatur. — Begister.

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 4-3, 3: W. Steller, Der Leich Walthers von der

V'ogelweide und sein Verhältnis zum religiösen Leich. —
Th. Grienberger, Althochdeutsche Texterklärungen.
9. Basler Becepte. 10. Contra rehin. 11. Lorscher Bienen-
segen. 12. Merigarto. — F. Panzer, Ein rumänisches
Siegfriedmärchen. — K. Zwierzina, Ampezzaner Bruch-
stücke von Wolframs WiUehalm. — E. Schwentner,
Zur Wortsippe dunkel im Germanischen. — F. Vogt,
Zum Kürenberger. — C. H. Diebel, Ein eigentümliches

Ordnungsprinzip bei Herbort von Fritzlar. — H. Nau-
mann, Der grosse Eber. — J. Loewenthal, Be-

richtigung und Nachtrag.

Zs. für Deutschkunde. Hrsg. von W. Hof staetter und
Fr. Panzer. 35. Jahrg., Heft 1. Leipzig, Teubner. 1921.

Inh.: B. Blümel, Die Butz-Sieverssche Lehre. — P-

Lorentz, Goethes Anschauungen über Erziehung und
Bildung im Hinblick auf die Gegenwart. — H. Jantzen,
Eberhard König und sein Schaffen. — E. Edert, Wie
erzielen wir bei unseren Schülern eine grössere Gewandt-
heit und Sicherheit im mündlichen Gebrauch der Mutter-

sprache? — E. Otto, Grundsätzliches zum deutschen

Aufsatz. — Fr. Hempel, Erziehung zum klaren Aus-
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drvick. — Fr. Panzer, Aus Wilhelm Scherers Studien-
zeit. — Klaudius Bojunga, Der Name Serlo in Goethes
Wilhelm Meister. — Fr. Schulze, LTusere historischen
Museen im Dienste von Schule und Erziehung. — Heft 2

:

Oskar Walzel, Das Deutschtum unserer Klassiker. —
Paul Lorentz, Goethes Anschauungen über Erziehung
und Bildung im Hinblick auf die Gegenwart. (Schluss.)

Wilh. Poethen, Das Vordringen der Eisenbahn und die

deutsche Dichtung. — Fritz Crantz, Hermann Lingg. —
Klaudius Bojunga, Deutscher Aufsatz und deutsche
Stilkunst. — Fritz Hemppl, Erziehung zum klaren
Avisdruck. — W. Hof staetter, Um die deutsche Recht-
schreibung. — Literaturberichte: Werner Deetjen,
Nach der Romantik (1918/19). — Heft 3: H. W. Keim,
Die geistige Grundlage der neuesten Dichtung. — Eilhard
Erich Pauls, Neueste deutsche Dichtung in der Schule. —
Th. Klaiber, Selbstbiographien, Denkwürdigkeiten und
selbstbiographische Romane. — Ernst Wasserzieher,
Partizipien. — Otto Schreiter, Die Dingwortseuohe.

—

Alb. Seh ulke, Ueber die Entstehung der Zahlwörter. —
Fr. Hempel, Erziehung zum klaren Stil. — Th. Duggen,
Eins der vielen Mittelchen. Literaturberichte: Julius
Stern, Literaturfor.schung und Verwandtes. 1920. —
Walther Hofstaetter, Zum deutschen Unterricht im all-

gemeinen.
The Journal of English and Qermanic Philology XVIII, 1.

.lan. 1919. (Die Abhandlungen dieses Heftes wurden
bereits Literaturblatt Jahrg. 1919, Sp. 258 verzeichnet.)
Reviews: Otto B. Schlutter, Some Very Pertinent
Remarks on ToUer's Supplement to Bosworth-Toller's
Anglo-Saxon Dictionary. — Friedrich Bruns, Theodore
Brown Hewitt, Paul Gerhardt as a Hymn Writer and
bis Influence on English Hymnody. — Jacob Zeitlin,
W^illiam Haller, The Early Life'of Robert Southley,
1774—1803. —William Etward Mead, Dorothy Hughes,
lUustrations of Chaucer'a England. — XVIII, 2. April
1919: Robert C. Whitford, Satire's View of Sentimen-
talism in the Days of George the Third. — Samuel
Moore, Beowulf Notes. — Oliver Farrar Emerson,
Two Notes on Jane Austin. — George T. Flom, The
Origin of the Place-Name „Keswick".— E. H. C. 1 i p h a n t

,

„Sir Thomas More". — Chas. A. Willi ams, Gründwald's
Song „Gut Gesel und du mus.st wandern". — Ph.Seiberth,
The Rhythmical Line. — Fr. Klaeber, Concerning the
Functions of Old English „Geweordan" and the origin
of German „Gewähren lassen". — Julius Goebel, Re-
miniscences of Plato in Goethe's „Faust". — Reviews:
Clark S. N o r t h u p , Stuart P. Sherman, Matthew Arnold

:

How to KnowHim, and Raymond !Mc Donald Alden,
Alfred Tennyson ; How to Know Hirn. — Helen Sard
Hughes, Robert Naylor Whiteford, Motives in English
Fiction. — Joseph Wiehr, Armin Hajman Koller, The
Theory of Environment. — George 0. Curme, Daniel
Fredrick Pasniore, Karl Gutzkow's Short Stories. —
Armin H. Koller, William Jacob Keller, An Estimate
of the Greek and Latin Writers. — XVIII, 3. July 1919

:

Allan H. Gilbert, Martin Bucer of Education. —
Lawrence Mason, The Furness Variorum. — John
Richie Schultz, The Life of Alesander Barclay. —
Robert C. Whitford, Another Lucy. — C, M. Lot-
spei c h , Ablaut and Sentence- Accent.— Otto B. S ch 1 u 1 1 e r,

Notes on Kluge's and Weigands' Etymologicul Dictio-
naries. — Albert Morey Sturtevant, Zur A-Brechung
im Nord- und West-Germanischen. Das Verhalten des
starken Verbs zu der nominalen Flexion. — M. J. R u d -

win, The Origin of the German Carnival Comedy. —
Reviews: Raymond Macdonald Alden, Barrett H.
Clark, European Theories of the Drama: An Anthology
of Dramatic Theory and Criticism from Aristotle to the
Present Day. — S. P. Sherman, Fred. E. Pierce,
Curreuts and Eddies in the English Romantic Generation.
— Helen Sard Hughes, Henrv Fielding, The Tragedy of
Tragedies. — Harold N. Hillebrand, Joseph Qunicy
Adams, The Dramatic Records of Sir Henry Herbert.
Cornell Studies in English. — Oral Sumner C a d

.

Perley Isaac Reed, The Realistic Presentation of American
Characters in Native American Plays Pi-ior to 1870. —
George T. Flom, Amund B. Larsen, Syntaxen i Tromaö,
Bymaal. En kort Oversigt av Rajmvald Iversen. Kri-
stiania 1918. — Fr. Klaeber, Massimiliano Foerster,
11 Codice Vercellese Con Omelie e Poesie in Lingua

Anglosassone und Max. Förster. Der Vercelli-Codex
CXVIL — George C. Curme, H. L. Mencken. The
American Language. — Margaret Lewis Bailey, Harri-
son Ross Steeves, Learned Societies and English Literary
Scholarship in Great Britain and the Enited States. —
H. W. Norsmeyer, Edwin Hermann Zeydel, The Holy
Roman Empire in German Literature. — XVIII, 4. Oc-
tober -1919: Inhalt s. Literaturblatt 1920, 8p. 274. —
XIX, I. January 1920: Julius Goebel, Jus Connatum
and the Declaration of the Rights of Man. — Alwin
Thaler, The Players at Court 1564—1642. — .lacob
Zeitlin, Commonplaces in Elizabethan Life and Letters.— Cornelia A. Coulter, The Plautine Tradition in

Shakespeare. — W. F. Bryan, Beowulf Notes. — Samuel
Kroesch, Semantic Notes. — 0. F. W. Fernsemer,
Daniel Defoe and the Palatino Emigration of 1709. —
Reviews: L. N. Brough ton, Julia Patton's „The English
•Village: A Literary Study". — .John S. P. Tat lock,
Florence M. Grim's „Astronomical Lore in Chavicer". —
H. W. Nordmeyer, Aaron Schaffer's „Georg Rudolph
Weckherlin". — George T. Flom, Vestnorske MaaUore
fyre 1350, II, Sudvestlandsk, 2. Indre Sudvestlandsk. —
XIX, 2. April 1920: 0. E. Lessing, August Sauer"s
Principles of Literary Historiography. — Gerald E. S.

B o v a r , Bartholomaeus Anglicus and liis Encyclopaedia.
— P. S. Barto, The „Schwanritter-Sceaf" Mj'th in

Perceval Le Gallois ou le Conte Du Graal. — Oral
Sumner C o a d , Stage and Players in Eighteenth Century
America. — Edgar C. Knowiton, The Goddess Nature
in Early Periods. — Harold Newcomb Hillebrand,
Max Beerbohm. — John J. Parry, A Seventeenth
Century Gallery of Poets. — A. I^e Roy Andrews,
Further Influences upon Ibsen's Peer Gynt. — Reviews:
George T. Flom, Axel Olrik's „The Heroic Legends of

Denmark". — Josef Wiehr, T. M. CampbeU's ..The
Life and Works of Friedrich Hebbel". — Wilfred P.
Mustard, Lizabeth Nitchie's „Vergil and the English
Poets". — Lee M. Hollander, Miriam Franc's ,.lbsen

in England". — Killis Campbell, William B. Cairns's
„British Criticisms of American Writings 1783—1815.
A Contribution to the Study of Anglo-American Literary
Relationships".

Euphorion. Zs. für Literaturgeschichte 23, 2: G.Sommer-
feld t. Zum Schneeberger Mönchspasqviill vom Jahre
1522. — I. Wunderlich, Das Namenstagsgedicht des
dreizehnjährigen Wieland. — E. S toi Ireit h e r. Der
Verfasser des „Briefes aus Paris" im „Deutschen Merkur",
1773, S. 186—192. — F. J. Schneider, Studien zu Th.
G. von Hippels „Lebensläufen". 3: Hippel als Schüler
Montaignes, Hamanns und Herders. — VV. A. Berend-
sohn, Lichtenberg und der junge Goethe. (Schluss.) —
H. Knudsen, Deutsche Briefe aus dem Nachlasse Knud
Lyne Rahbeks. — S. Reiter, Friedrich August Wolf
und Friedrich Schlegel. — O. Hahne, Die Entstehung
von Kleists „Verlobung in St. Domingo". — K. H.
Wegen er. Zur Textkritik der Eichendorffachen Prosa-
werke. — P. J. Arnold, Tiecks Novellenbegriff. — M.
Enzinger, Grillparzers Gedichte und das bayerische
Erbe. — H. H. Borcherdt, Miszellen zu Grimmels-
hausens Simplicisaimus. — R. Ballof , Zur Datierung des
Fragments „Graf Heinrich" von J. M. R. Lenz. — A.
Fuckel, Ein älteres Seitenstück zu Kleists „Marquise
von 0.". — C. Behrens, Otto Ludwig und Henrik
Hertz. — W. Herr mann. Zu Theodor Storra. — H.
Wocke, Edmund Goetze t. — Rezensionen: A. Bech-
t o 1 d , Job. Jac. Christoph von Grimmeishausen und seine

Zeit (H.H. Borcherdt). — Lebenserinnerungen der Karoline
Schulze-Kummerfeld (Hans Knudsen). — Edgar Gross,
Job. Friedr. Ferd. Fleck (H. Knudsen). — P. Zincke.
Georg Forster nach seinen Originalbriefen (K. Essl). —
Neuere Faustbüoher. 1. A. H. Kämpfer, Ein Führer
durch Goethes Faust; 2. R. Schwemann, Acht An-
merkungen zu Goethes Faust; 3. F. Lienhard, Ein-
führung in Goethes Faust; 4. K. Ziegler, Gedanken
über Faust, II; 5. A. Trendelen bürg, Zu Goethes
Faust (K. Kaderschafka). — K. Freye, Casimir Ulrich
Boehlendorff , der Freund Herbarts und Hölderlins (E.

Lehmann). - - ß. Roh de, Jean Pauls Titan (E. Berend). —
Maria \'ohl, Die Erzählungen der Mary Shelley und
ihre Urbilder (J. Wüian). — 0. Bethke, Julius Jiosens
„Ritter Wahn" (1£. Schuller). — Else Hes, Charlotte
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Birch-Pfeiffer als Dramatikerin, ein Beitrag zur Theater-
geschichte des 19. Jahrhunderts (E. Sauer). — Literatur

über Theodor Storm. 1. F. Kobes, Kindheitserinne-
rungen und Heiniatsbeziehungen bei Theodor Storni in

Dichtung vind Leben: 2. Maria Brüll, Heiligenstadt in

Theodor Storms Leben und Entwicklung; 3. W. Eeitz,
Die Landschaft in Theodor Storms Novellen (W. Herr-
mann). — Neuere Literatur über Gottfried Keller: 1. Ph.
Witkop, Gottfried Keller als Lyriker; '2. Ed. Korrodi,
Gottfried Keller (H. Eeichmann).

Revue germanique. AUemagne. — Angleterre. — Etats-

L'nis. — Pays-Bas. — Scandinavie. XII, 1: Leon Mis,
Les etudes sur Shakespeai-e, d'Otto Ludwig (I.). — J.

Dresch. Lettres inedites de Sophie Laroche (Suite et

fin). — Camille Pitollet, Preface d'une biogriiphie de
Gottfried Kinkel. — A. Fournier, Le roman allemand. —
F. C. D auch in, über E. Bonnaffe, Dictionnaire des
Anglicismes. — L. Brun, über R. Ebhardt, Hebbel als

Novellist. — F. Piquet, über B. Golz, Wandlungen
literarischer Motive. — Ders., über V. Moser. Die
Strassburger Druckersprache zur Zeit Fischarts, 1570

—

1590. — F. Piquet, über E. Huch, Blütezeit der
Romantik; Ausbreitung und Verfall der Romantik. —
C. Cestre, über R. Michaud, Mystiques et realistes

anglo-saxons. D'Emerson a Bernard Shaw. — F. Piquet,
über G. R o e t h e . Goethes Campagne in Frankreich. —
Ders.. über H. Tronchon, La fortune intellectuelle

de Herder en France.

Zs. für deutsche Mundarten, 1920, 3/4: Leo Ricker,
Beiträge zur Wortgeographie der deutschen Handwerker-
namen. — Fr. Lüers, Inventarium des Pulverergutes in

Steinberg in Nordtirol. — K. Hentrich, Dialekt-
geographie des thüringischen Eichsfeldes und seiner
Nachbargebiete. — O. Weise, Wuppdich, wuppdi und
Verwandtes. — E. Ochs, Vom Weinhau am Oberrhein.
— R. Blume. Die Bedeutung des Namens „Pfeiffering"
im ältesten Volksbuch vom Faust. — E. Ochs, Klammer-
formen. — W. Schulze,Niederdeutsches.— O.Briegleb,
Erklärung der süddeutschen Familiennamen Kroidl, Krait-
lein, Rüdlin. — Bücherbesprechungen: A. Wrede, Ehein.
Volkskunde (H. Teuchert). — Eemigius Vollmann, Flur-
namensammlung in Bayern (H. Teuchert). — D. A. Seip,
Läneordstudier III (H. Teuchert). — Klaus Groth,
Peter Kunrad (H. Teuchert). — Ex-ik Eooth. Eine west-
fälische Psalmenübersetzuug aus der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts {H. Teuchert). — 0. Weise, Unsere
Mundarten, ihr Werden und ihr Wesen (H. Teuchert). —
0. Briegleb, Von unseren Ortsnamen und Verwandtes
(A. Fuckel). — K. Beckmann, Die Pflege der Mundart
im deutschen Unterricht (A. Fuckel'. — Rostocker Nieder-
deutsches Liederbuch vom Jahre 1478. Hrsg. von Bruno
Claussen fP. Alpers). — Kurt Wagner, Schlesiens Mund-
artliche Dichtung von Holtei bis auf die Gegenwart
(J. Honig). — Ad. Braun, Zeitung.sfremdwörter und
politische vSchlagwörter verdeutscht und erläutert (0.

Weise). — M. Schollen, Aachener Sprichwörter und
Eedensarten (J. Ramisch).

Zs. für deutsche Mundarten, 1921, 1/2: H. Teuchert,
An die Leser der Zeitschrift für deutsche Mundarten. —
Th. Frings, Die deutsche Sprachwissenschaft und die

deutsche Mundartenforschung. — Edda Tille, Nieder-
fränkisch-niederländische Studien, I. — H. Teuchert,
Ein Schlagwort auf den ripuarisch- niederfränkischen
Sprachenkampf im 15. Jahrhundert. — Jos. Müller,
Restworte und ihre Probleme. — Emmi Mertes, Ahd. i)(

ohne Umlaut im Dialektgebiet des deutschen Reichs. —
Agathe Lasch, Die „Schra" und der „Schrägen". —
Heinrich Deiter, Niederdeutsche Gelegenheitsgedichte
des 17. und 18. Jahrhunderts aus Niedersachsen. — Kurt
Böttcher, Das Vordringen der hochdeutschen Sprache
in den Urkunden des niederdeutschen Sprachgebiets vom
13. bis 16. Jahrhundert. — Julius Greb, Palatalisierung
in der Zipser Mundart von Hobgarten. — H. Teuchert,
1. Zur Wortstellung des Niederdeutschen. 2. Md. ziUe

„Hündin". 3. Südbrandenb. bindester „der Binder". 4. Süd-
brandenb. fkfl» für „Schlitten". '— .Jos. Müller, Rip.-
nfr. bat und biil' „im Spiel, besonders im Klickerspiel
alles verloren habend". — Bücherbesprechungen.

Leuvensche Bijdragen op het gebied van de germaansche
Philologie eu in 't bijzonder van de nederlandsche

dialectkunde XH, 2: Inhoud: J. Dupont, Het Dialect

van Bree, een phonetisch-historische Studie (Vervolg). —
Anzeigen: C. Lecoutere, .1. W. Muller en L. Schärpe,

Speien van Cornelis Everaert. — L. Grootaers, L.

Goemans en A. Gregoire, Petit traite de prononciation

fran^aise. — Ed. Fr aussen, F. Tiemijer, Klankleer der

gedichten van Willem Van Hildegaersbergh.

Arkiv för Nordisk Filologi XXXVII, 2: Ernst A. Kock.
Bidrag tili eddatolkningen.. — N. Beckman, Anti-

kritiska anmärkningar tili Äldre Västgötalagen. — Gösta
Berg man, Prefixet tce-. En dialektgeografisk Studie.

—

Emil Olson, Textkritiska studier över den forn-svenska

Flores och Blanzeflor. III. — Hjalmar Lindroth, Olot

j

Östergren, Nusvensk ordbok, h. 1— 12. — Axel Lind-
I

qvist, Paul Öhlin. Studier över de passiva konstruk-

tionerna i fornsvenskan. — Jobs. Brondum-Nielsen,
Ludvig F. A. Wimmer f.

Danske Studier, 1920, 3/4: H. F. Feilberg, Holger
! Danske og Antikrist. — Fr. Knudsen, Pind. — K.

j

Caroe, En ma?rkelig Kur. — Marius Kristensen, To
af mine Lterere. — Fra Sprog og Litteratur: Lidt om

i

Aage-og-Else- Visen.— Sporgsmaalet omDanernesNavn.

—

I
Kultur og Folkeminder: Svensk Trolddom. ^ Balder.

—

Dansk Folkekarakter.

Deutsch-Schwedische Blätter, ^'ierteljahrsschrift. Heraus-
gegeben von der Deutsch-Schwedischen Vereinigung.

1. Jahrg., Juli 192v), 1. Heft; Zum Geleit. — Begrüssungs-
worte von Eduard Mever. — Das Reich Schweden, von
Rudolf Kjellen-Upsala. — König Gustav Adolf, von
Gustav Freytag. — „Lützen". — Schweden, Land und
Volk. 1. Abschnitt: Schonen, von Carl G. Laurin. —
Eindrücke eines deutschen Reisenden (Helgonabacken-

Lund). — Schwedische Gäste beim alten Arndt, von
Albrecht Dühr. — Das Nordische Institut zu Greifswald,

von Norman Balk. — Schwedische Erinnerungsstätten

in Deutschland, von Wilhelm Lundström. — Aus Ryd-
bergs Faustübersetzung. — Streifzüge durch die deutsch-

schwedische Literatur des letzten Jahrzehnts. — Ein Auf-

ruf schwedischer Offiziere und der Dank ihrer deutschen

Kameraden. — Deutschland und Schweden, von Reioke. —
Die Deutsch-schwedische Vereinigung. — Deutsch-schwe-

dische Kulturgemeinschaft.

Englische Studien '5.5, 2: J.Koch, Alte Chaucerprobleme
und neue Lösungsversuche. — Eduard Eckhardt, Noch-

mals zur ne. Vokalverkürzung in Ableitungen und Zu-

sammensetzungen. — Hermann Ullrich, Zum Robinson-

problem. — Bernhard Fehr, Das Gelbe Buch in Oscar

Wildes Borwn Graif. — Besprechungen: The Cambridge

Hi-story of English'Literatvire. Edited by A. W. Ward
and A. R. Waller. 14 vols. Cambridge University

Press, 1907—1916. Ref. S. B. Liljegren. — The Old

English Elene, Phoenix, and Phvsiologus edited by Albert

Stanburrough Cook. New Haven 1919. Ref. Fr. Klaeber.
— Herbert Schöffer, Beiträge zur mittelenghschen

Medizinliteratur. Halle a.S. 1919. Ref. Walther Fischer.—

Heinemann, Die tragischen Gestalten der Griechen in

der Weltliteratur. 2 Bände. Leipzig 1920. Ref. Robert

Petsch. — Bernard Shaw, Androcles and the Lion,

Overruled, Pygmalion. London 1916: Ders., Heart-

break House, Great Catherine, and Playlets of the

War. Ebenda 1920; Ders., Haus Herzenstod. Komödie m
drei Akten. Berechtigte Uebertragung von Siegfried

Trebitsch. Berhn 1920. Ref. J. Caro. — A History of

American Literature. Edited by W. P. Trent, John

Erskine. Stuart P. Sherman, Carl van Doren. Supple-

mentary to The Cambridge History of Enghsb Litera-

ture. Cambridge, University Press. Vol. I, 1918, vol. II,

1919. Ref. S. B. Liljegren. — Miszellen: F. Holthausen,
Zu den Leidener Denkmälern. — Rudolf Metz, Noch-

mals der andere Milton. — Gustav Hüben er, Er-

widerung. — Ankündigung von Arbeiten. — O. I unke,
Bemerkung zu Engl. Studien 55, S. 8. — Kieme Mit-

teilungen.

Anglia, XLV, 2; Ernst A. Kock, Interpretations and

Emendations of early English Texts VIIL — K. Luick,
Beiträge zur englischen Grammatik VI. — J. Wihan,
Literaturgeschichte und Volkskunde in Amerika. — 0. B.
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Schlutter, Weitere Beiträge zur ae. Wortforschung.

—

AUardyce Nicoll, A Correction.

Anglia, Beiblatt XXXII, 2. Februar 1921: Schöffler,
Beiträge zur me. Medizinliteratur (Sudhoff). — Arnos,
Early Theories of Translation (Fischer). — Ealli, Guide
to Carlyle (Liljegren). — Galsworthy, A Bit O'Love
and other Plays (Caro). — Kassner, IDnglische Dichter
(Hecht). — Klaeber, Zu ae. andian = rrr{e}nrlian. —
D e r s., The first line of Deor. — S a 1 1w ü r k , Die deutsche
Einheitsschule und ihre pädagogische Bedeutung (Adami).
•— Koch «Praktisches Lehrbucli zur Erlernung der eng-
lischen Sprache (Caro). — M e 1 1 i n , Hauptschwierigkeiten
der englischen Sprache (Wippermann). — XXXIl, 3.

März 1921: Holthausen, über Brandl und Zippel,
Mittelenglische Sprach- und Literaturproben. Ersatz für
Mätzners Altenglische Sprachproben. Mit etymologischem
Wörterbuch zugleich für Chaucer. — Fischer, über
Danish Ballads translated by E. M. Smith-Dampier. —
Schöffler, über Keiser, The Influence of Christianity
on the Vocabulary of English Poetrv. — Ders., über
Schröder, Piatönismus in der englischen Eenaissance
vor und bei Thomas Elliot, nebst Neudruck von Elllots
„Disputacion Platonike" 1533. — Caro, über Fischer,
Bernard Shaw in seinen dramatischen Werken. — Stein-
meyer, über Heinemann, Die tragischen Gestalten
der Griechen in der Weltliteratur. — Holtliausen,
Zur englischen Wortkunde. IV. — XXXII, 4. April 1921:
von Gl ahn, Zur Geschichte des grammatischen Geschlechts
im Mittelenglischen (Morsbach). — Wyatt, An Anglo-
Saxon Reader (Hübener). — Schücking, Kleines angel-
sächsisches Dichterbuch (Holthausen). — Holthausen,
Ein neues Zeugnis für die englische Aussprache im
16. Jahrhundert. — Ders., Zu Death and Life. — Mutsch-
mann, Toland und Milton. — XXXll, .). Mai 1921:
Elton, A Survey of English Literature 1830—1880
(Fehr). — Ziehen, Der künftige Lehrplan des huma-
nistischen Gymnasiums (Bruhn). — Eickhoff, Neue
Aufgaben und Ziele des höheren Unterrichts (Bruhn).

English Studies. A Journal of English Letters and
Philology 111, 2. April 1921: J. A. Falconer, Sir
Walter's Edinburgh. — H. C. Wyld, The Surrey Dialect
in the Xllltt Centurv. — E. Kruisinga, Critical Con-
tributions to English Syntax. Hl: The Aspects of the
Infinitive and Participle. — Reviews: 0. Jespersen,
Negation in English and other Languages(E. Kruisinga).—
Mary C. Sturgeon, Studies in Contemporary Poets
(Willem van Doorn).

Beihefte zur Zs. für romanische Philologie, Heft 56:
Testi dialettali italiani in trascrizione fonetica. Pub-
blicati da Carlo Battisti. Parte seconda : Italia centrale
e meridionale. 204 S. 8». Abonnementspreis M. 26 ; Einzel-
preis M. 30. — 70: R. Zenker, Forschungen zur Artus-
epik. L Ivain-Studien. XXVIII, 3.56 S. 8". Abonnements-
preis M. 48; Einzelpreis M. 60.

Studj romanzi XV: G. Bottiglioni, Saggio di fonetica
sarda (Gli esiti di L [R S] + cons. e di J nei dialetti di
Sassari e della Gallura, di Nuoro e del Logudoro). —
D. Oli Vieri, Di alcuni nomi locali didrEmilia e delle
provincie limitrofe.

£tudes Italiennes II, 1. .Januar 1920: R. Schneider,
Notes sur l'influence artistique du „Songe de Poliphile".
(Schluss im nächsten Hefte.) — E. Picot, Pour et contre
l'influence italienne en France au XVI«" siecle. — J.
Zeil 1er, La Societe „Dante Alighieri". — 2. April:
P. Högberg, Les manuscrits Italiens de Copenhague. —
E. Bouvy, A propos de Duhein et de la publication des
(r>uvres de Leonard de Vinci.

Rassegna critica della letteratura italiana XXV, 1—6:
C. Antona-Traversi, Frammenti dal „carteggio"
medito d'lppolito Pindemonte con Isabella Teotochi-
Albrizzi. — L. Cicardi, Per una laude di Jacopone da
Todi. — G. Bologna, Gli scritti in prosa di Giovanni
Meli. — N. Ponzetti Longarini, „El governo de
famiglia", poeinetto popolareggiante del secoio. XV.

Bullettino della Societä Dantesca Italiana N. S. XXVI, 4:
E. G. Parodi, Del concetto dell' Impero in Dante e
del SUD averroisulo (aus Anlass von F. Ercole, Per la
genesi del pensiero politico di Dante). — D. Guerri,

Besprechung des Artikels von G. Giani, „Vendetta di Dio
non teme suppe" im Giornale Dantesco, XXIII. — E. G.
Parodi, Reminiscenze nel Boccaccio di opere minori
dantesche. — Ders., Besprechung von Asin, La Escato-
logia musulmana en la „Divina Comedia".

Revista de Filologia Espafiola VIII, 1921, 1: Americo
Castro, L^nos aranceles de aduanas del siglo XIII. —
T. Navarro T o m a s , Historia de algunas opiniones sobre
la cantidad silabica espanola. — Leo Spitzer, Arribota.
— Samuel Gili, Una nota par las „Cantigas". — Erasmo
B u c e t a , Sobre una paronomasia en Gonzalo de Berceo. •

—

Notas bibliograficas : J. Cejador, El Cantar de Mio
Cid y la Epopeya castellana. — Charles üpson Clark,
Collectanea Hispanica. Z. G. Villada, S. J. — Robert E.
Pelissier, The Neo-classic movement in Spain. M. Ca-
rayon — N. AlonsoCortes, Zorrilla. Su vida y sus obras.

J. Sarraill. — H. Th. Heinermann, Ignez de Castro.
Die dramatischen Behandlungen der Sage in den roma-
nischen Literaturen. .1. Moutesinos. — 6. Millardet,
Resefia del Manual de pronunciacion espafiola de Na-
varro Tomas. — M. do Carino, Consolida9iJo das leis

do verso. Tratado de versifica^flo o mais completo em
lingua portugueza. P. H. U. — Francisco de Holando,
De la Pintura antigua. — Bibliografia.

Literarisches Zentralblatt 10: Erwin Volkmann, Strassen-

namen und Städtetum. Beiträge zur Kulturgeschichte
und Wortstammkunde aus alten deutschen Städten (Be-

schorner). — H. Walther, Das Streitgedicht in der

lateinischen Literatur des Mittelalters (R. Wolkan). —
L. V. Wiese, Strindberg (R. Raab). — Fr. Kluge,
Deutsche Sprachgeschichte. — 11. G.Landauer, Shake-
speare (M. J. W.). — W. V. Unwerth u. Th. Siebs,
Geschichte der deutschen Literatur bis zur Mitte des

11. Jahrhunderts (H. Wocke). — 12: Dante Alighieri,
Neues Leben. Uebersetzt und erläutert von Fr. A.
Lambert; Dante, Göttliche Komödie. Uebertragen von
Axel Lübbe (Friedrich Schneider). — G. Hansen, Illu-

streret dansk Litteraturhistorie (-tz-). — G. Wenz, Die
Fridpjöfssaga in ihrer Ueberlieferung untersucht und in

der ältesten Fassung kritisch herausgegeben. — H.
Uhlendahl, Fünf Kapitel über H. Heine und E. T. A.
Hoffmann (Job. Cerny). — 13: M. L. Annakin, Exer-
cises in English pronunciation (Walter Preusler). — N. C.

Mejer Drees, Stromingen en hoofdpersonen in de neder-

landsche literatur (K. Menne). — K. Bornhausen,
Schiller, Goethe und das deutsche Menschheitsideal;
H'. Schurig, Lebensfragen in unserer klassischen Dich-
tung (R. V. Schaukai). — 14/1.5: K. Vossler, La Fontaine
und sein Fabelwerk (0. Hachtmann). — H. Schneider,
Uhland (Otto H. Brandt). — Alfred Biese, Wie unter-

richtet man deutsch ? (E. Castle). — K. N e f f , Der
deutsche Unterricht (-tz-). — 16: A. Huber, Eine altfranz.

Fassung der Johanneslegende; H. Breuer, Eine ge-
reimte altfranz.-veronesische Fassung der Legende der
heiligen Katbarina von Alexandrien (Josef i'rank). —
H. Hecht, Robert Burns (M. Weyrauch). — W. Bode,
Die Schicksale der Friederike Brion vor und nach ihrem
Tode (tz-). — 17: Kurt Gencke, Goethe und das Welt-
rätsel (P.). — H. Maync, Detlev von Liliencron (Curt
Hille). — Jörgen Forchhammer. Theorie und Technik
des Singens und Sprechens (Fr. Noack). — 18: R. Gebiert,
E. Zola als Theaterdichter (0. Hachtmann). — Skrifter

utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CXIX—
CXLIX. — Geibels Werke, herausgegeben von W.
Stammler (-tz-).

Deutsche Literaturzeitung 1: K. Vossler, Benedetto
Croce's Dante. — R. B o 1 1 a c b i a r i , Griramelshausen,
von Stammler. — Creizenach, Geschichte des eng-
lischen Dramas im Zeitalter Shakespeares, von Eichler. —
3'4: Ad. Chamisso, Peter Schlemihls wundersame Ge-
schichte, hrsg. von Schurig, von Kaulfuss-Diesoh. — .5: H.
Heiss, Karl Vossleis Lafontaine. — 6: Engert, Der
Grundgedanke in Ibsens Weltanschauung.

Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissen-
schaften. Pbilosoph.-histor. Klasse. Nr. 7: Seuffert,
Prolegomena zu einer Wieland-Ausgabe. VII. — Nr. 13:

AV. M i t z k a , Studien zum baltischen Deutsch. — Gesamt-
sitzung. Nr. 16: B urdach , Platonische und freireligiöse
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Züge im „Ackermann aus Böhmen". — 1921: VI—VIII:

H. Schuchardt, Exkurs zu SprachUrsprung. III.

Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften. 5. Februar 1921: Hartig, Christoph Schorer
von MemmLngen(16I8—1671) und das Büchlein der„Spraoh-
verderber" von 1643.

Göttingische Qelehrte Anzeigen 182, fO—12: G. Knoke,
über Eberhard Waitz, Goethe und Pauline Gotter. —
F. Ranke, über Gertrude Schoepperle, Tristan und
Isolt.

Philologische Wochenschrift 41, 10: Wiener, Tacitus'
Germania and other forgeries, von Wolff.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge-
schichte und deutsche Literatur 45/46, 10: M.Scherrer,
Kampf und Krieg im deutschen Drama von Gottsched
bis Kleist, von Walzel. — W. Meyer-Lübke, Affekt-
diphthonge. — 47, 1/2: G. Wissowa, Die germanische
Urgeschichte in Tacitus' Germania. — W. Holt Schmidt,
Dichter und Uehersetzer. — E. Abegg, W. von Humboldt
und die Probleme der allgemeinen Sprachwissenschaft. —
Götze, Frühnhd. Glossar, von Wocke. — H. Körten,
Thomas Hardys Napoleondichtung „The Dynasts", von
Petsoh. — Fr. Seiler, Gevatter über den Zaun. —
K. Heinemann, Ein neuer Goethefund? (sein angeb-
licher Joseph). — .3: J. Haller, War Kaiser Heinrich VI.

ein Minnesänger?

Schulbote für Hessen, 1920, -51: Picker t, Die künftige
Rechtschreibung.

Korrespondenzblatt für die höheren Schulen Württem-
bergs 27, 9 10: Mayer, Mörikes „Traurige Krönung",
eine visionäre Ballade.

Bayerische Blätter für das Gymnasialwesen LVI, 1

:

Chr. Bartholomae, Deutsch Gott und neupers. xudä.

2s. für die deutsch-österreichischen Gymnasien LXIX,
9 10: V. Bulhart, über R. Pfeifer, Der Augsburger
Meistersinger und Homerübersetzer Jobs. Spreng. —
LXIX, 1112: A. Kleiberg, über E. Weber, Die
epische Dichtung. 2. Aufl.

Zs. für Bücherfreunde, N. F., 12. Jahrg., Heft 9: Th.
.Stettner, Joh. P. Uz. — J. Hofmann, Allart van Ever-
dingen und Goethes „Reineke Fuchs".

Die Bücherwelt 18, o: E. Reinhard, Leberecht Dreves
und seine Beziehungen zu Eichendorff.

Germania IV. 12: F. Koepp, Revolution auch in der
deutschen Römerforschung? (über Metz, Aliso-Solicinium).
— Fr. C r am e r , Drei Orte bei Ptolemäus. — E. A n t h e s

,

Bildwerk aus dem Odenwald (Slawisch?). — IV, 3—6:
K. Schumacher, Germanisches Spätlatenegrab von
Muschenheim. — AI. Riese. Bataver und Mattiaker. —
E. Frickhinger, Germanische Spatha mit Inschrift.

Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen
Geschichts- und Altertumsvereine, .5 u. 6: G. Wolff,
Altertumsforschung. Prähistorie und Territorialgeschichte
im Betriebe des historischen Vereins.

Historisches Jahrbuch 40: P. Lehmann, Quellen zur
Feststellung und Geschichte mittelalterlicher Bibliotheken,
Handschriften und Schriftsteller.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Landes-
kunde, 1919: R. Bindel, Guter Montag.

Die Heimat 30, 7: J. Christiansen, Allerlei Namen
und was man daraus macht. — Nr. 9: W. Em eis. Die
Namen unserer einheimischen Vögel im Volksmunde.

Düsseldorfer Jahrbuch, 191819: F. Gramer, Drei Eifeler
Berge. Eine siedelungsgeschichtliche Studie.

Ravensberger Blätter 20, 7 8: P. Eickhoff, Der Name
„Wickeugebirge".

Zs. des Bergischen Geschichtsvereins öl: A. Kuemmel,
Die Landgüterordnung Karls des Grossen.

Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein,
Nr. 103: B. Schmeidler, Noch einige Bemerkungen
zum Carmen V(IX) des Archipoeta.

Zs. des Vereins für hamburgische Geschichte XXIH:
H. Meyer-ßenfey, Heinrich Heines Hamburger Zeit.

Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins
37, 7: Holtze, Eine Freundin E. T. A. Hoffmanns.

Zs. des Westpreussischen Geschichtsvereins, Heft 60:

Fr. Lorenz, Der Name Danzigs.

Mitteilungen des Westpreussischen Oeschichtsvereins

19, 3: M. Perlbach. Elbinger Handschriften in

Cambridge.

Schlesische Geschichtsblätter, 1919, 2: K. Wutke,
Helle, Hölle = Halde?

Hessenland. Zs. für hessische Geschichte, Volks- und
Heimatkunde, Literatur und Kunst 3ö, 1 : W.Scheller,
August Vilmars Verhältnis zu Goethe.

Monatsschrift des Frankenthaler Altertums-Vereins,
27, 78: Fr. J. Hildenbrand, Ueber mundartliche und
fremdsprachliche Formen und Ortsnamen in den ältesten

Urkunden des Stadtarchivs zu Frankenthal.

Mannheimer Geschichtsblätter XXI, 9/10: Aelteste Ge-
schichte des Heiligenbergs bei Heidelberg und die neu-

entdeckte Inschrift des Mercurivts Cimbricus. I. Von
K. Christ. II. Von H. Gropengiesser. — 22, 2: Schiller

als Mannheimer Theaterdichter.

Zs. für die Geschichte des Oberrheins 7-5, 1: H. Ha er in g,
Varnhagen und seine diplomatischen Berichte.

Vom Bodensee zum Main, Nr. 8: E. Fehrle, Heimat
und Volkskunde in der Schule.

Württembergisch Franken, N. F. XII: W. Germ an.
Schwäbisch Hall in der Literatur.

Vierteljahrsschrift für Geschichte und Landeskunde
Vorarlbergs, 1920, Heft 1: A. Schneider, Ueber
Mundartgrenzen. — Ho dl er, Beiträge zur Wortbildung
und Wortbedeutung im Berndeutschen , von Schneider.

Familiengeschichtliche Blätter 18, 3: L. M. R heu de,
Wappenwissenschaft und Runenphantasie. — 18, 7: G.
K o 1 b m a n n , Deutsche Familiennamen in England
während des Weltkrieges. — B. Körner, Runen als

WappenbUder. — 18. 8: A. Kunkel, Die deutschen
Verlustlisten als familiengeschichtliche Quelle.

Zs. des Vereins für Volkskunde, 1920/21, Heft 1: Hans
Naumann, Studien über den Bänkelgesang.

Mitteilungen des Vereins für Sächsische Volkskunde
und Volkskunst 8, 5: Lesche-Dohna, Mancherlei
über das Frachtfuhrwesen vergangener Zeiten.

Hessische Blätter für Volkskunde 19: W. M. Schäfer,
Hausinschriften und Haussprüche. ^K. Wehrhan, Ein
altes hessisches Volkslied avis dem Ende des 18. Jh. —
K.Helm, Alte Zeugnisse zum Martinsfest. — A.Martin,
Eine eigenartige Besprechungsformel der Rose.

Schweizer Volkskunde X: H. Correvon, Vom Aber-
glauben in Bern. — G. Schläger, Zu Ziböris Soldaten-

lied. — J. Werner, Viehbehexung und Gegenzauber. —
Alte Pfingstbräuche. — Vieilles prieres. — Recette agri-

cole. — Croyances populaires. — J. Keller-Ris, „Magd"
als Schützenpreis. — Jos. Müller, Gereimte Ausrufe
beim Kartenspiel. — Volkskundliche Notizen: Ein alter

Frühlingsbrauch im Puschlav. — Les coutumes disparues.
— Patzing. — Ein Volksglaube der Simmentaler Aelpler.
— Eine Soldaten-Variante zu „Darf i's Dirndl liabn? —
Der Branntwein im Volksmund. — Tracht. — XI, 1./3.

:

.1. Olsvanger, Sitten und Bräuche der alten Juden-
gemeinden in Endingen und Leugnau.— D er s., Elsässisch-

jüdische Sprichwörter und Redensarten. — Proverbes et

dictons de la Vallee de Joux. Par Mme. A. B. P. —
Volkskundliohe Splitter: Chibig. — Kilten. — „Babautsch".
— Sagenentstehung. — Totenbrauch. — Volkskundliches
aus dem Kanton Bern. — Rezepte aus dem 17. Jahr-
hundert. — Eine Gewisse Kunst für den hinfalden Sich-

tag. — Für den hinfallenden Sichtag. — Ein Pulver zu
geben für dass Preischl. — Für die Gelsucht und fieber. —
Für Wetag der Zän. — Für Zahnwehe. — Vom Niesen. —
Medecine populaire. — Antworten: Brautkronen, General-

Herzog-Lied, Zum Totenkleid, Brot über das Brautpaar.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde 23, 2: Hans
Schwab, Volkskunde und Hausforschung. — Alina

Borioli, Note folkloriche onsernonesi. — P. Geiger,
Die Flurnamen der Gemeinde Eschlikon (Thurgau). —
S. Meier, Volkskundliches aus dem Frei- und Keller-

amt. IL R. VI. — Miszellen: W. Deonna, Rosaces chre-

tiennes. — S. Singer, Ein Streit zwischen Herbst und
Mai. — E. Hoffmann -Krayer, Volkstümliches aus

19
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Jeremias Gottheit. XV. XVI. — D. Imesch, Paten
und Patengeschenke in Sitten am Anfang des 16. Jahr-
hunderts.

Archiv für Religionswissenschaft 20, 1/2: Berichte: Fr.
Kauffmann, Altgermanischs Religion.

Theologische Studien und Kritiken 93, 1/2: H.Becker,
Gustav ^Volfs Quellenkunde der deutschen Eeformations-
geschichte.

Freiburger Diözesan-Archiv 48: O. Geiger, Studien über
Bruder Berthold. Sein Leben und seine deutschen
Schriften. — H. Metzger, Die weiblichen Taufnamen
zu Freiburg i. B. von 1200 bis IßOO.

Monatshefte für Rheinische Kirchengeschichte 14, 1 u. 2:

Forsthoff, Die Haupturkuiiden der protestantischen
Mystik (über die „deutsche Theologie").

Dieburger Kirchenkalender, 1920: Ebersmann, Schimpf-
worte in Dieburg im 16. und 17. Jahrhundert. — Wie
Familiennamen entstehen.

Archiv für Anthropologie 1920: Friedr. Beim, Haus-
urnen, Beiträge zur prähistorischen Religion.

Beiträge zur Anthropologie, Ethnologie und Urge-
schichte. Herrn Dr. Fritz Sarasin zum 60. Geburtstage
gewidmet. Darin: E. Hoffmann-Krayer, Die Ety-
mologie im Dienste der Hausbauforschung.

Annalen der Naturphilosophie XIV, 2: O. Prochnow,
Djs Berliner Platt. Ein Beitrag zur Lebensgesetzlich-
keit der Sprache (nicht angekränkelt von sprachlichen
Kenntnissen: „an viele Worte, die auf einen Konsonanten
endigen, wird ein tonlo.ses e angehängt: z. B. alleene =
allein, gerne = gern !").

Annalen der Philosophie II, 1 u. 2: R. Müller- Freien-
fels, Rationales und irrationales Erkennen (zugleich ein
Beitrag zur Psychologie und Kritik der Sprache). —
W. A. Wesselsty, Goethe und die Religion des Als Ob.

Kantstudien XXV, 2/3: M. Hendel, Die platonische
Anamnesis und Goethes Antizipationen.

Logos IX, 2: K. Mannheim, tlber G. Lukacs, Die
Theorie des Romans.

Zs. für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft
XV, 2: H. Gl ockn er, Philosophie und Dichtung. Typen
ihrer Wechselwirkung von den Griechen bis auf Hegel. —
H. Merk, Probleme der literarischen Kritik bei Aug.
Wilh. Schlegel. — 3:H. Klaiber.Die lyrische Stimmung.
— H. Meyer-Benf ey, Ziele und Wege der Literatur-
wissenschaft.

Deutsche Revue, Januar: J. Berger, Ein bisher un-
bekanntes Dokument zur Sprachform von Fichtes Reden
an die deutsche Nation.

Deutsche Rundschau, Febr.: C. Wundrey, Die Be-
deutung der dichterischen Form und Goethes Götz von
Berlichingen.

Die neue Rundschau, Jan.: Rieh. Dehmel, Briefe.

Preussische Jahrbücher 182, 1: G. Mayer, Die Braut
von Korinth — eine visionäre Ballade. — 183, 1: C.

Flaischlen, Der König in Thule. — Paul Wohlfeil,
Die Väter der modernen Kritik. — A. Wrede, Rheinische
Volkskunde, von Gürtler.

Der Türmer 23, 5: K. Berger, Schemanns „Gobineau".

Süddeutsche Monatshefte, Mai; E. Traumann, Dante
und Goethe.

Der Schwäbische Bund 2, 5: R. Kapf f , Hermann Fischer. —
G. Stecher, Die Uhland-Biographie. — 2,6: J. Wunder-
lich, Das Wieland-Museum in Biberach.

Das literarische Echo 23, 10/11: W. Deetjen, Ein Ge-
spräch mit Lessing. •— A. Ludwig, Altes und Neues
von Shakespeare. — E. Gross, Zwei Strindberg-BUcher.
— 14: H. W. Heim, Drei Meister (Balzac, Dickens,
Dostojewski). — Mai: Ernst Traumann, Goethe als

Heiligenmaler. Eine Beleuchtung seiner erotischen
Phantasie.

Blätter der Schwäbischen Volksbühne, 2. Spielzeit, Heft 6:

E. Dürr, Othello. — E. Martin, Neue Bücher über
Shakespeare. — Heft 7 und 8: E. Gackle, Hans Sachs. —
H. Knudsen, Vom alten Hans Sachs-Theater. — R.
Schaeffer, Grillparzer als Dramatiker. — F. Grill-
parzer, Aufzeichnungen über die „Ahnfrau".

Frankfurter Nachrichten, 13. Nov.: 0. Heuer, Der
Pseudo-Goethe. (Betr. den angeblich wieder entdeckten
Joseph.)

Nordisk tidsskrift for filologi, 4. Reihe, IX: E. Liift-
man, Emfatisk omskrivning i modern tyska.

Nordisk Tidskrift, utg. af Letterstedtska föreningen, 1920'

A. Kock, Medeltida ordspräkssamlingax* i Norden.

Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri,
1921, 2: Erik Noreen, über Den äldre Eddan, tolkad av

Axel Akerblom.

Göteborgs Högskolas Arsskrift, 1920, II: Minneskrift
utgiven av filologiska samfundet i Göteborg pä tjugo-
ärsdagen av dess stiftande den 22. Okt. 1920: B.Karlgren,
Berättelse över filologiska Samfundets i Göteborg verk-
samlet under ären 1910—1920. — Job. Vising, Tül
franskans ställning i England under medeltiden. — Nat.
Beck man, Gutalagens inledningsord och Gotlands krist-

nande. — Hj. Lindroth, Namnet Tjörn och därmed
sammanhängande namn. — Sverker Ek, Visan om Tord
Bondes mord. — H. de Boor, Mythologisches aus den
fieröischen Folkevisern. — B. Hes seimann, Namnet
Olafr i den äldsta isländskan. — Ev. Li den, Ord-
historiska bidrag. — Iv. Lindquist, En skinnhand-
skrift friin Flatey som beskriver Kökstensruner. — J. V.
Johansson, Raynal, Diderot och Polly Baker. — K.
Sunden, Nagra förbisedda skandinaviska lanord i Sir

Gawayne and the Grene Kny;t. — El. Wadstein, Die
Sprachform des Hüdebrandsliedes.

Maal og Minne, 1920, 1—4: M. Olsen, Om optegnelse
av stedsnavne og andre sprogminder. — J. Ross, Halg-
heim i Os. — D. Danielsen, Nokre gamle namne-
former fra Dyväg pa Austagder. — M. Olsen, Sem-
sveinar i Vatasditdasaga. — E. W. Selmer, Enkelt og
dobbelt tonelag i Kristianasjjrog. — L. Heggstad, Dm
ordleiding og setningsbygning i nordske maalfore. —
Kn. Hoppenstad, Det pers. pron. „bann" som subjekt

for „upersonlige" verber. — M. Olsen, Er „hann" i

„upersonlige uttryk = Njord? — A. Espeland, Steds-

navner paa Njaclarlang og i omegnen. — E.Mo, Av
tonelagslgera og ordhera ät rindalsmäle. — D. . Arup
Seip. Til riksmälets forhistorie.

Museum XXXIII, 1: E. Schopf, Die konsonantischen
Fernwirkungen. — P. van Tieghem, Ossian et l'Ossia-

nisme. — Paradisus anime intelligentis ed. Ph. Str,iuch. —
K.Bart seh- L.Wiese, Chrestomathie de l'ancien frani;ais,

12. A. — E. R. Curtius, Die literarischen Wegbereiter
des neuen Frankreich. — 2: Mis. de Roux, Pascal en
Poitou et les Poitevins dans les Provinciales. — 3: H.
Walter, Das Streitgedicht in der lateinischen Literatur

des Mittelalters. — C. G. N. de Vooys en P. Valkhof f

.

Uit den Nederduytschen Helioon. — L. Pingaud, La
jeunesse de Ch. Nodier, les Philadelpbes. — 4: E. Zuber,
Kind und Kindheit bei George Eliot. —- Ordbog over det

Danske Sprog Afl. III. — ö: P. van Tieghem, Ossian

en France. — J. Wille, Marnis' Byencorf. Met her-

druck van G. Hervet's brief. (Epistre aux desvoyes de la

Foy.) — E. Delahaye, Verlaine.

Dietsche Warande, Jan.: L. Grootaers, Hoe staat het

met het wetenschappelijk onderzoek der zuidneder-

landsohe dialecten.

The Open Court, Febr. 1921: M. J. Rudwin, The Sata-

nisme of Barbey d'Aurevilly.

Bibliotheque de l'ficole des Chartes LXXX: R. Cagnat.
Notice sur la vie et les travaux de M. Paul Meyer.

Rendiconti del R. Istituto lombardo di scienze e lettere

S. II, LIII, 2—4: R. Sabbadini, I nomi locali del-

l'Elba. — F. Ferri, Basinio e TArgonautica di .Ipollonio

Rodio. — 5—7: N. Zingarelli, II „Boezio" provenzale

e la leggenda di Boezio.

Atti e memorie della R. Accademia virgiliana di Man-
=«va, N. S. IX—X: B. C. Cestaro, Vita mantova.na

nel „Baldus", con- nuove osservazioni su Tarte e la satira

del Folengo. (Schluss.1 — L. Messe daglia, ..Mirabella

turris" : nota folenghiama.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino LV,
8—10: V. (?ian. Commemorazione di Rodolfo Renier e

di Francesco Novati.
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Atti e memorie della R. Accademia Petrarca di scienze,
|

lettere ed arti, InArezzc, N. S.I, 1920: ß. F. Gamurrini,
Petrarca e la scoperta dell' America. — G. Fatini,
Italianitä e patria in Ludovico Ariosto. — G. Capone-
Braga, II silenzio di Dante sui genitori suoi. — A.
Saviotti, Una rappresentazione allegorica in Urbino
nel U74.

,

Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Gl. di sc. mor.,
stör, e filol. S. V. XXVEU, 7—10: G. Castaldi, Fabio
Sertorio Pepi, rimatore napoletano del sec. XVI.

Bollettino della societä filologica friulana Q. J. Ascoli I, 2.

31 maggio 1920: B. Chiurlo, Bibliografia ragionata
della poesia popolare italiana. (Forts.) — 6. B. Corgnali,
I manoscritti friulani della civica Biblioteca di Udine.

Archivum franciscanum historicum XII, 3/4: W. W.
Seton, The Italian Version of the Legend of Saint
Cläre by the florentine Ugolino Verini 1496.

ßullettino senese di storia patria XXVII, 1920, 1: A. Li-
sini, A proposito di una recente pubblicazione su la
„Sapia Dautesca" (Fritelli).

Bollettino storico per la provincia di Novara XIV, 1:

G. Bustico, Giosue Carducci e Stefano Grosso (Briefe

von Carducci).

Studi trentini I, 2. trimestre 1920; G. B. Emert, I letterati

trentini e il „Faust" di W. Goethe. Contributo per uno
studio SU la ifortuna del „Faust" goethiano in Italia.

Rivista geografica italiana XXVII, 4—8: P. Rolla,
Elementi greci nella toponomastica siciliana, a proposito
della voce Cimarosa.

Nuova Antologia 1159: B. Croce, Intorno alla storia della

oritica dantesca. — M. Porena, Per la lingua d' Italia. —
»1160: I. Del Lungo, L',,orezza" dantesca. — A. Gan-

diglio, II tempio di Vacuna. Dai „Carmina" di Gio-
vanni Pascoli. — C. Levi, II teatro di Giovanni Verga. —
1161: A. Chiappelli, Raffaello nei moderni poeti
stranieri. — 1162: I. Del Lungo, Un periodico-parodia
disegnato da Giaoomo Leopardi. — 1163: G. Bertoni,
Maria di Francia. — I. Sanesi, La „Canzone di

Legnano".

II Marzocco XXV, 28: G. Ortolani, „I miei ricordi" e

1" Italia. — 33: P. Barbera, Per Aleardo Aleardi. —
34: A. Conti, .Dante. Palestrina e 1' architettura. —
36: A. Pompeati, Bandello in Francia. — 37: E. G.
Parodi, B. Croce dantista.

Qiornale d'Italia, 4. Juli 1920: D. Angeli, .Verga. —
1-5. August: D. Angeli, Shakespeare, Voltaire e Ba-
retti. — 14. September: G. L. Passerini, Qual e la vera
data della morte di Dante?

La Rassegna XXVIII, 1—2: S. Santangelo, Le tenzoni
poetiche nella letteratura italiana delle origini. — A.
Foratti, I sonetti del Petrarca per il pittore di Laura. —
A. Chiappelli, Da poeti antichi e moderni. Paralleli

letterari. — A. Aliotta, La tecnica e l'arte nell'Este-
tica del Croce. — D. Guerri, Chiosa dantesca (zu Vita
Nuova 13). — L. Frati, Per Filippo Barbarigo rimatore
veneziano.

Rassegna Nazionale XLII, 27: M. Cerini, Giovanni
Verga (aus Anlass des Buches von Luigi Russo über
Verga). — 28: E. Levi, Maestro Antonio da Ferrara
rimatore del secolo XIV. Cap. XI: II mondo poetico di

Maestro Antonio da Ferrara. — E. Dali' Agostino

,

L'eroico sacrificio di Venezia nei canti dei suoi poeti. —
29: F. Olivero, Ruskin sulla figurazione poetioa di

Dante.

II Secolo XX. XIX, 8: A. Berretta, Giovanni Verga. —
9: G. Signorini, I ritratti di Dante.

Politica VI, 30. September 1920: F. Ercole, L'etioa di

Macbiavelli.

La Lettura XX, 6: G. A. Cesareo, Giovanni Verga. —
9: F. De Roberto, II maestro di Giovanni Verga. —
E. Maddalena, Goldoni in villeggiatura. — L. Rava,
La politica estera di Ugo Foscolo.

La Critica XVIII, 4: B. Croce, La storiografia in Italia

j,/ dai cominciamenti del secolo decimonono ai giorni nostri.

Hb ,XV. II malcontento contro la storiografia pura e filo-

in Italia nella seconda metii del secolo XIX. IV. La
cultura toscana. (Forts.) — B. C, NuoVe ricerche sulla

vita e le opere del Vico e sul Vichianismo. V. II culmine
della fama del Vico.

La Nuova Critica. Rivista bimestrale di estetica e lettera-

tura I, 1—2: E. Biondolillo, L'unitä spirituale della

Divina Commedia I. — G. Diana, Arturo Graf. —
G. Longo, Note pasooliane: B. Croce e G. Pascoli.

Pagine critiche I, 2—3: P. Micheli, II Giusti critico

letterario. — A. Zamboni, Noterella dantesca: Per
r interpretazione dei vv. 40—42 del c. XX del Purgatorio.

Atene e Roma, N. S. I, 4-9, aprile-sett. 1920: E. G.
Parodi, L' „Odissea" neUa poesia medievale (aus Anlass
von Fr. Settegasts Aufstellungen).

Conferenze e prolusioni XIII, 18: B. Croce, Per la

celebrazione centenaria di Dante.

Rivista di Filosofia neo-scolastica XII, 2: M. Cordovani,
Concetti filosofici e pedagogia dantesca.

Qiornale critico della Filosofia italiana I, 3: B. Croce,
La metodologia della critica letteraria e la „Divina
Commedia".

Civiltä cattolica, La, 1683: Nel centenario della nascita

di Giacomo Zanella.

Boletin de la Real Academia Espaiiola VI, cuaderno 30
(Dec. 1919); Don Javier Ugarte. — E. Cotarelo. Cuestiön
literaria: ,) Quien fue el autor del „Dialogo de la lengua?"
(Forts.). — Fernän-Coronas, Blanco White y Dra-
concio. — N. Alonso C ort es, El teatro en Valladolid.

(Forts.). — Documentos: Inventarios aragoneses de los

siglos XIV y XV. (Forts.) — M. S. y S., Noticias bio-

graficas de äoüa Ana Cervatön. — V- Garcia de Diego,
Miscelänea etimologica. — J. Alenda, Catalogo de

autos sacramentales, historiales y alegoricos. (Forts.) —
Acuerdos y noticias. — Bibliografia. — VII. Cuaderno 31

(Febr. 1920) ; Don Francisco Commeleran. — E. Cotarelo,
Cuestiön literaria. (Forts.) — E. Alarcos, Datos para
una biografia de Gonzalo Correas. (Forts.) — D. Granada,
Vocabulario paraoense. — L. de Torre, Varias poesias

de Juan Timoneda. (Forts.) — M. de Toro Gisbert,
Eusayo de una sinopsis de los nombres cientificos y
vulgares de la fauna americana. (Forts.) — Acuerdos y
noticias. — VI, cuaderno 32 (Abril 1920): D. Benito Perez

Galdös. — E. Cotarelo, Cuestiön literaria. (Forts.) —
E. Alarcos, Datos para una biografia de Gonzalo
Correas. (Forts) — N. Alonso C ort es, El teatro en
Valladolid. (Forts.) — V. Garcia de Diego, Miscelänea

etimologica. — V^II, cuaderno 33 (Junio 1920): E. Cotarelo,
Cuestiön literaria. (Forts.) - M. de Toro Gisbert, Rei-

vindicaciön de americanismos. — N. A. Cortes, El

teatro etc. (Forts.) — D. Sebastian de Lugo, Coleczion

de vozes i frases provinciales de Canarias. — M. Gaspar
Remiro, Los manuscritos rabinicos de la Biblioteca

Nacional. — M. Asin Palacios, Etimologias. — •!.

M o 1 i n e r o , Lope de Vega, capeliän de la iglesia de San
Segundo, de Avila. — F. Rodriguez Marin, Nuevos
datos para las biografias de algunos escritores espanoles

de los siglos XVI y XVII. (Forts.) — VII, cuaderno 35:

L. Serrano, El ayo de Alfonso el Sabio. — M. de Toro
Gisbert, ßeivindicaciön de americanismos. (Forts.) —
D. Granada, Sobre los nombres de los oolores del

caballo en America. — N. Alonso Cortes, El teatro

en Valladolid. — E. Cotarelo, Semantica espaiiola;

clwfarü, gdfnniche, denudiar y d,iinidiar. — J. Alenda,
Catalogo de autos sacramentales, historiales y alegoricos.—
Notas bibliograficas.

Neu erschienene Bücher.

Äronstein, Philipp, Methodik des neusprachlichen Unter-

richts. Erster Band: Die Grundlagen. Leipzig, Teubner.

IV, 110 S. 8». „ ^ ,„
Bericht über die Verhandlungen der 17. Tagung des AU-

aemeinen Deutschen Neuphilologen-Verbandes (A.D.N.-\.),

in Halle vom 4.-6. Oktober 1920. Herausgegeben vom
Vorstande des Allgemeinen Deutschen Neuphilologen-

Verbandes. Halle, M. Niemeyer. 116 S. 8».



279 1921. Literaturblatt für germanische tmd romanische Philologie. Nr. 7. 8. 280

Darnbacher, Max, Vom Wesen der Dichterphantasie.

Stettin, Norddeutscher Verlag für Literatur und Kunst.

M 14
Hamburger, Margarete, Vom Organismus der Sprache

und von der Sprache des Dichters. Leipzig, Felix Memer.

1S9 S 8''.

.lespersen, Otto, Lehrbuch der Phonetik. 3. Aufl. Un-

veränd. anastat. Nachdr. der 2. Aufl. Mit 2 Tai Leipzig,

B. G. Teubner. [1913], 1920. VI, 259 S. gr. 8». M. 12+
120»/o T.. geb. M. 14 + r20V T.

Mauthner, Fritz, Beiträge zu einer Kritik der Sprache.

1. Bd. Stuttgart, J. G. Cottasche Buchh. Ijachf. g^; » •

1. Zur Sprache und zur Psvchologie. 3. Aufl. AVIU,

713 S. 1921. M. 45; geb. M.'eO.

Panconcelli-Calzia,G., ExperimentellePhonetik. 13-58.

8«. Sammlung Göschen, 844. M. 2.10 + 100»/o T.

S c h u c h a r d t , Hugo, Exkurs zu Spracburspriing IH. S. 194—

207 Lex-8". Berlm, Akademie der Wissenschaften. 1921.—

Berlin, Vereinigung wissenschaftl. Verleger in Komm.
M. 1.50. S.-A. aus den Sitzungsberichten der preuss.

Akademie der Wissenschaften. 1921. Phil.-hist. Kl.

Abhandlungen, hrsg. von der Gesellschaft für deutsche

Sprache und Literatur in Zürich. 12. Zürich, Rascher &
Gie. in Komm. gr. 8". — Hugentobler, J., Dr., Zur

schweizerdeutschen Amtssprache. 1920. 61 S. 12. Fr. 2.o0.

Bieder, Theod., Geschichte der Germanenforschung. I.Teil.

Leipzig, Th. Weiser. 1921.

Bieder, Theod., Das Hakenkreuz. Ebenda. 1921.

Biese, Alfred, Theodor Storm. Zur Einführung m Welt

und Herz des Dichters. 3., verm. u. verb. Aufl. 215 S.

mit Faks. u. Titelbild. Leipzig, Hesse & Becker, \ erlag.

1921. 8°. M. 15; geb. M. 22.50.
,

Brefabok GuSbrands biskups Jjorläkssonar. Gefm ut

af Hinu islenzka bokmentafelagi. Heft 2. Reykjavik

1920.

Brockmann-Jerosch,H., Surampfele und Surchrut. Ein

Rest aus der Sammelstufe der Ureinwohner der Sohweizer-

alpen. Neujahrsblatt herausgegeben von der natur-

forschenden Gesellschaft in Zürich auf das Jahr 1921.

123. Stück. Zürich, Beer & Co. 28 S. 4". Fr. 4.20.

Büchner, Anton, Dr., .Judas Ischarioth in der deutschen

Dichtung. Ein Versuch. 85 S. Freiburg i. Br., E. Guenther.

1920. gr. 8». M. 11.

Büschgens, Katharina, Hans von Bühel. Neue Unter-

suchungen über Ueberlieferung, Reimgebrauch, Per-

sönlichkeit. Diss. Bonn. Auszug. 15 S. 8".

Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae Mona-
censis. Tomi V pars 1. München, J. Palm in Komm,
gr. 8". — Petzet, Erich, Die deutschen Pergament-
Handschriften Nr. 1—200 d. Staatsbibliothek in München.

XXL 381 S. 1920. Tomi V pars 1. M. 25+100»/oT.
Gederschiöld, G., Svensk Stilistik. Stockholm 1920.

Oh am berla in, Houston Stewart, Goethe. 3.Aufl. München,
F. Bruckmann. 1921. XV, 800 S. gr. 8». M. 60; Hlwbd.
M. 80; Hldrbd. M. 125.

Danske Grammatikere fra Midten af det syttende til

Midten af det nittende Aarhundrede. Udg. af Henrik
Bertelsen. Bd. 4. Kopenhagen 1920.

De ecke, W., Morphologie von Baden. 'Geologie von
Baden. III. Teil. Berlin, Bornträger. 1918. 629 S. 8».

Heft 44. 50. [Darin S. 218: Ueber geologisch-morpho-
logische Orts-, Berg-, Fluss- und Gewann-Namen.]

Drucke, Die, des Argonautenkreises. 2. Druck. Heidel-

berg, R. Weissljach. gr. 8". — Blass, Ernst. Ueber den
Stil Stefan Georges. 1920. 27 S. 2. Druck. Pappbd.
M. 50; Pergbd. M. 200.

Ehlers, K., Die Bühnenbearbeitungen von Schillers ,,Don
Carlos" in Prosa. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte
des „Don Carlos". Auszug aus einer Kieler Dissertation.

Engel, Eduard, Goethe.' Der Mann und das Werk. Mit
31 Bildnissen, 8 Abb. u. 12 H.s. 11.— 14. Aufl. Neubearb.
Ausg. 2 Bde. Braunschweig, G. Westermann. VUI, 956 S.

gr. 8». Hlwbd. M. 140.

Fehrle, E., Deutsche Feste und Volksbräuche. 2. A. Aus
Natur und Geistesw-elt, 518. Leipzig, Teubner.

Fischer, Hermann, Schwäbisches Wörterbuch. 63. Lief.

Uuo-eld — wachsen. Tübingen, Laupp.

Gassen, Kurt, Dr., Sibylle Sch^warz. Eine pommersche
Dichterin, 1621— 1638. Ein Beitrag z. Dichtungsgeschichte
des 17. Jh. Greifswald, J. Abel (Bruncken & Co.). 1921.

108 S. gr. 8». M. 4.

Götze, Alfred, Vom deutschen Volkslied. Freiburg i. B..

J. Boltze. 1921. 122 S. kl. 8«. M. 15.

Goldschmit, Rudolf K., Eduard Devrients Bühnenreform
am Karlsruher Hoftheater. Als Beitrag zur Theater-
geschichte des 19. Jahrhunderts. Leipzig, Vos. (Theater-
geschichtliche Forschungen, 32.) vm, 151 S. 8". Heidel-
berger Diss.

Ha äsen, Heinz, Der junge Willibald Alexis. Eine Ent-
wicklungsgeschichte seines Wesens und Schaffens bis

zum Jahre 1824. Diss. Bonn. Auszug. 9 S. 8*^.

Herold, Eduard, Dr., Die Heimat Jean Pauls. Ein Bei-

trag zur Psvchologie des Dichters. München, Hochschul-
Verlag. 1921. 46 S. 8». M. 4..50.

Jörss, Lisbeth, Das Arnsteiner Mariengebet und die

Sequenzen des Mittelalters. Diss. Marburg. 98 S. 8".

Jönsson, Finnur, Den oldnorske og oldislandske littera-

turs historie. Bd. I: Heft 1—2. Kopenhagen 1920.

Jönsson, Finnur, Islenskt mälshattasafn. Kopenhagen
1920.

Karel ende Elegast oorspronkelijk? Proeve van toe-

gepaste sprookjeskunde door Marie Ramondt. Utrechtsche
bijdragen voor letterkunde en geschiedenis XII. Utrecht,
A. Oosthoek. III, 13.5 S. 8».

Konungs Skuggsjä. Speculum regale. üdg. efter

Händskrifterne af Det Kongelige Nordiske Oldskrift-

selskab (Finnur Jönsson). Heft 1. Kopenhagen 1920.

Lang, Ludwig, ühlands dramatische Arbeitsweise in seinen

historischen Dramen und Dramenentwürfen. Dissertation.

Tübingen. 83 S. 8».

Lehmann, R., Die deutschen Klassiker. Herder, Schiller,

Goethe. Leipzig, Felix Meiner. 1921. VIII, 342 S. gr. 8".

M. 30; geb. M. 40 und M. 50.

Lollesgaard, Jobs., Syntaktiske Studier over det seldste

danske Skriftsprog (fer ca. 1300). Nykobing 1920.

Mackall, L. L., Goethe's Quatrain "„Liegt dir Gestern
klar und offen" a paraphrase from Maicrox. Reprinted
frora American Journal of Philology XLI.

Mann US-Bibliothek, hrsg. von Prof. Dr. Gustaf Kossinna.
Nr. 9. Leipzig, C. Kabitzsch. Lex. 8". — Kossinna,
Gustav, Prof. Dr., Die deutsche Vorgeschichte, eine hervor-

ragend nationale Wissenschaft. 3., verb. Aufl. Mit 456 Abb.

im Text u. auf 50 Tat. 1921. VIII, 255 S. Nr. 9. M. 50;

Subskr.-Pr. M. 40; geb. M. .58; Subskr.-Pr. M. 48.

MelsteS, Bogi Th., Islendinga saga. HI, 4. Kopenhagen
1920.

Moni US, Georg, Hölderlin als Philosoph. Diss. Erlangen.

86 S. 8».

Nadi er, Josef, Die Berliner Romantik 1800—1814. Berlin,

E. Rei.ss. M. 38.

Noreen, Erik, Eddastudier (Aus: Spräkvetenskapliga

Sällskapets i Uppsala Förhandlingar, 1919-21, Uppsala,

Berling. 44 S. 8».

r d b o k öfver svenska spräket utg. af Svenska« Akademien.
Heft 58 och 59. BfDui — Bortfrym, Djäkttnre — Doppinfi.

Lund 1920.

Riemer, Frdr. Wilh., Mitteilungen über Goethe. Auf
Grund der Ausg. von 1841 u. des'handschriftl. Nachlasses

hrsg. von Arthur Pollmer. Mit 23 Abb (Taf.). Leipzig,

Insel- Verlag. 1921. 429 S. S». Pappbd. M. 30.

Rosen, Helge, Studier i skandinavisk religionshistoria

och folktro. Lund 1919.

Schlappinger, Hans, Bilder und Vergleiche im Munde
des niederbayerischen Volkes. Progr. Ludwigshafen. 30 S.

Schön, Friedr.. Geschichte der deutschen Mundartdichtung,

1. Teil: Vom Ende des 16. Jahrhunderts bis zu den
niederdeutschen Klassikern. Freiburg i. Br., Fehsenfeid.

67 S. 8«.

Schön, Friedr., Geschichte der deutschen Mundartdichtung.

2. Teil: Die nieder-, mittel- und oberdeutsche (nord-,

mittel- und süddeutsche) Mundartdichtung von der Zeit

der niederdeutschen Klassiker bis zur Gegenwart. Ebenda.

130 S. 8».

Schrijnen, ,Ios., Jac. van Ginneken. J. J. Verbeeten,
Wetenschappelijk Onderzoek der zuidoostelijke dialekten.

I. De Isoglossen van Ramisch in Nederland door .Tos.

Schrijnen. Bussum, Paul Brand. 1920.
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Schultz, Martin, Wilhelm Eaabes vaterländische Jugend-
dichtung. (Nach dem grossen Kriege — Im Siegeskranze.)
Diss. Bonn. Auszug. 10 S. 8».

.Schweizer, Werner. Die Wandlungen Münchhausens.
Leipzig, Dieterich.sche Verlagsbuchh. M. 16; geb. M. 23.

Smekal, E., Ferd. Eaimund. Nach Aufzeichnungen und
Briefen des Dichters und Berichten von Zeitgenossen
gesammelt. Eingeleitet von Hugo Hofmannsthal. Wien,
Wiener Lit. Anstalt. XII, -59 S. 8». M. 4.50.

Spuderjydske Digte pä Folkesproget i Udvalg udgivne
ved Marina Kristensen og Carl S. Petersen. Kopenhagen
1920.

Storm, Joh., Ordlister over 1yd- og form-laeren i norske
bygdemaal, udg. ved Olai Skulernd. Vid.-selsk:s skr. II,

1919, Nr. 3. Kristiania 1920.

Stubenrauch, Herbert. Studien zur Legenden-Kompila-
tion der Gründung des Klosters Einsiedeln in der Heidel-
berger Handschr. Cpgm. 111. Auszug aus einer Greifs-

walder Dissertation.

Sydow, C. W. v., Jättarna i mvtologi och folkdiktning.
Malmö 1920.

Wein mann, Eob. [Heinr. Thdr.], Gymn.-Prof. Dr., Johann
Wilhelm Gleim als Erneuerer des altdeutschen Minne-
sangs. Eine germanist. Studie. 1. Teil. Ansbach, C.

Brügel & Sohn. 70 S. gr. 8 ». — O^indsheim in Mittelfr.,

Selbstverlag.) M. 10.

Wolff, Ludwig, Dr., Studien über die Dreikonsonanz in

den germanischen Sprachen. Berlin, E. Ehering. 1921.

190 S. gr. 8» = Germanische Studien. Heft 11. M. 24.

Worm, Fritz, Gottfried Keller. Worte der Verehrung.
Durchges. Text eines Vortr., am 100. Geburtstage des
Dichters in Düsseldorf geh. Düsseldorf, E. Ohle. 1921.

27 S. kl. 8». Kart. M. 6.80.

.\ c h e s n , Arthur, Shakespeare's Last Years in London
(1.586—1592). London, Bernhard Quaritch. 21 sh.

Alexander. The Poetical Works of Sir William Alexander,
Earl of .Stirling. Edited by L. E. Kastner and H. B.
Charlton. Vol. I. The Drauiatio Works. With an in-

troductory essay on the growth of the Senecan Tradition
in Eenaissance Tragedv. Manchester, University Press.
London, Longmans. CCXIX, 482 S. 8". 28 s.

Boas, Fred. S., An Introduction to the ßeading of Shake-
speare. London, Duckworth.

Bridges, E., Milton's Prosody. With a Chapter on
Accentual Verse and Notes. Eevised Final Edition.
London, Milford. 12 s. 6 d.

Bruce, H. L., Voltaire on the English stage. Berkeley,
university of California Press. 1.52 S. 8".

Carre, Jean-Marie, Goethe en Angleterre. Etüde de
litterature comparee. Paris, Plon-Nourrit & Cie.

Catiline His Conspiracy. By Ben Jonson. Edited with
introduction, notes, and glossary by Lyon Harold Harris.
Yale Studies in English. New' Haven, Yale University
Press. London, Milford. LXIII, 236 S. 8». 12 s. 6 d.

'

Colvin, Sir Sidney, John Keats: His Life and Poetry;
His Friends, Critics, and After-Fame. Third edition
revised. London and New York, The Macmillan Co. 18 sh.

i'orv, H. E., Edmund Spenser. A critical studv. Berkeley,
University of California Press. 478 S. 8».

i'rothers, S. McChord, Emerson. How to know him.
Indianopolis, The Bobbs-Merrill Co.

Danielowski, Emma, Die Journale der frühen Quäker.
Zweiter Beitrag zur Geschichte des modernen Romans
in England. Berlin, Mayer & Müller. 138 S. 8°.

Engel, Eduard, Prof. Dr., Geschichte der engl. Literatur
von den Anfängen bis zur Gegenwart. Mit einem Anh.:
Die nordamerikan. Literatur. 9., durchgearb. u. verm.
Aufl. Mit dem Bildnis Shakespeares. Leipzig, Frdr.
Brandstetter. 1921. XI, 618 S. gr. 8». M. 40: Hlwbd.
M. 50.

l'> n g 1 i s h Folk-songs. Collected and arranged with piano-
forte accompaniment by Cecil J. Sharp. 2 Bände. London,
Novelle. 18 s.

English School of Lutanist Songwriters, The, Dowland's
First Book of Airs 1-597. Part I, Nos. 1—10. Transcribed,
scored, and edited from the original editions by E. H.
Fellowes. Winthrop Eogers. 5/.

Enough is as Good as a Feast. A Comedy or Enterlude.
By W. Wager. With an introductory Note by Seymour
de Eioci. London, Quaritch. New York, G. D. Smith.

F u 1 g e n s and Eueres. A godely interlude of the disputacyon
of noblenes. Compyled by mayster Henry Medwall, late

Chapelayne to the ryght reuerent fader in God Johan
Morton Cardynall and Arohebysschop of Canterbnry.
With an Introductory Note by Seymour de Eicci. London,
Quaritch. New York, G. D. Smith.

Ingersleben, Irmgard von, Dr., Das Ehsabethanische
Ideal der Ehefrau bei Overburv [1613]. Cöthen, O.Schulze,
1921. 108 S. gr. 8" = Neue anglistische Arbeiten. Nr. 5.

M. 15.

Jauer, Gertrude, Thomas Moore's „Lalla Rookh''. Diss.

Münster.
Keats. The John Keats Memorial Volume. Edited by

G. C. Williamson. London, John Lane. 25/.

K o b e r g , W^erner, Quellenstudien zu John Crowne's „Darius".

Diss. Kiel.

Krön. R.. Dr., The little Londoner. A concise account
of the life and ways of the English with special reference

to London. Supplying the means of acquiring an adequate
command of the spoken language in all departements of

daily life. 16. ed. Freiburg i. B., J. Bielefeld. 1921.

239 S. kl. 8». Pappbd. M. 10.

Lamb, Charles, Miscellaneous Essays. Edited with In-

troduction and Notes, by A. Hamiltcin Thompson. Cam-
bridge, University Press. 6 sh.

Langenfei dt, Gösta , Toponymics or derivations from
local names in English. Uppsala 1920. Diss.

Lathrop, Henry Burrowes, The Art of the Novelist.

London, Harrap. 7 sh. 6 d.

Mathewson, Louise, Bergson's Theory of the Comic in

the Light of English Comedy. Lincoln, University of

Nebraska. 1920. University" of Nebraska Studies in

Language, Literature, and Criticism. Nr. 5.

Milton, The Sonnets of, with Introduction and Notes by
John S. Smartt. Glasgow, Mac Lehose Jackson. X, 195 S.

8». 4 s. 6 d.

Murrav, J. Middleton, Aspects of Literature. New York,

Alfred A. Knopf. Doli. 3.

Neaste of Waspes, A, Latelie found out and discovered

in the Low-countreys, yealding as sweete hony ps some
of our English Bees. Oxford, Clarendon Press. 18 sh.

Pas ton Letters, Selections from the, arranged and edited

bv Ahce Dravton Greenwood. London, Bell. 15 s.

Phelps, William Lyon, The advance of English poetry

in the twentieth "centurv. London. Allen & Ünwin.
8 sh. 6 d.

Po und, Louise, Poetic Origins and the Ballad. New Vork,

The Macmillan Co. Doli. 2-50.

Price, H. T., The Text of Henry V. Newcastle-under-
Lyme, Mandley & Unett. 2 s. 6 d.

Selincourt, E. de, Keats. (Warton Lecture on English

Poetrv). London. Milford. 22 S. 8°. 1 s. 6 d.

Shakespeare's Tempest. Edited by Sir Arthur Quiller-

Couch and John Dover Wilson. Cambridge, University

Press. 76.
Smith, C. Alphonso, Poe. How to Know Him. Indiano-

polis, The Bobbs-MerrUl Co. 1921.

Stonor Letters, The, and Papers, 1290—1483. Edited for

the Eoyal Historical Society from the Original Documents
in the Public Eecord Office, by Charles Lethbridge

Kingsford. London.
Studien zur englischen Philologie. Hrsg. von Prof. Lorenz
Morsbach. 61. Heft. Halle, M. Niemever. gr. S". —
Thimme, Margar., Marlowes „Jew of Malta". Stil- und
Echtheitsfragen. 1921. XI, 48 S. 61. Heft. M. 8.

Vanessa and her correspondence with Jonathan .Swift.

The letters edited for the first time from the Originals.

With an Introduction by A. Martin Freeman. London,

Selwyn & Blount. 216 S. 8». 7 s. 6 d.

Weekley, E.. An Etvmological Dictionary of Modern
English. London, John Murray. XX, 1660 S. 8". 2.2.0.

Wells, John Edwin, The Story 'of Wordsworth's „Cmtra .

Reprinted from „Studies in Philology". XVIII.

Wimberly, Lowrv Charles, Miustrelsy, Music, and the

Dance in the English and Scottish Populär Balads.

Lincoln, University of Nebraska. University of Nebraska

Studies in Language, Literature, and Criticism. Nr. 4.
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AVinstanley, Lilian, Hamlet and the Scottish Succession.
Cambridge, üniversitj- Press. 10 sh.

Wright, D., Robert Burns and the Freemasonry. Paisley,
Alex Gardner. 115 S. 8". 7 s. 6 d.

Wyld, Henry Cecil, English Philology in English Fni-
versities. An Inaugural Leoture delivered in the Examina-
tion Schools on Feb. 2, 1921. Oxford, Clarendon Press.
1921. 2/6.

Alcover, A. M., El latin como punto de partida para el

estudio cientifioo de las lenguas romances. Madrid,
J. Rates. 49 S. 8».

Alvarez Quintero,S., El diälogo en el arte dramatico.
Contestacion de don Ricardo Leon y Roman. Discursos
leidos ante la Real Academia Espafiola en la recepcion
de don S. A. Qu. Madrid, Impr. Cläsica Espaüola.
55 S. 4».

Astrana Marin, L., Las profanaciones literarias. El
libro de los plagios. Rodrigez Marin, Cejador, Casares,
Villaespesa, Martinez Sierra y otros. Madrid, S. G. E.
de Libreria. 260 S. 8". 4 pes'

A tk i n s o n , Geoffroy. The extraordinary voyage in French
literature before 1700. Columbia Dissertation. New York
Lemcke & Buechner. XII, 189 S. 8». Doli. 2.

Aucassin u. Nicolette. Krit. Text mit Paradigmen u.
Glossar von Herm. Suchier. 9. Aufl., bearb. von Walther
Suchier. Paderborn, F. Schöningh. 1921. LX, 111 S 8»
M. 8 + 50»/o T. ^

Battisti, C, Testi dialettali italiani in trascrizione fonetica.
Parte II: Italia centrale e meridionale. Halle a. S. Nie-
mever. 1921. V, 204 S. gr. 8" mit 2 Karten. M. 30,
Abonn.-Pr. M. 25.

Belcari, Feo, Sacre rappresentazioni e laude. Intro-
duzione e note di 0. Allocco-Castellano. Torino, ünione
tip-ed. torinese. Collezione di classic! italiani con note
Vol. XIII.

Bertoni, 6., Studi su vecchie e nuove poesie e prose
d'amore e di romanzi. Modena, Orlandini.

Biblioteca dell' „Arcbivum Romanicum'^. Firenze,
Roma, Ginevra, Leo S. Olsohki. Serie H; Linguistica 2.

E. Gamillscheg u. L. Spitzer, Beiträge zur roma-
nischen Wortbildungslehre. VI, 206 8. 8». 12 Schweiz Fr.
30 Lire.

B o i t o , Arrigo , Novelle e riviste drammatiche, per cura di
G. Brognoligo. Napoli, Ricciardi ed.

Cejador y Frauca, J., Historia de la lengua y litera-
tura castellana, comprendidos los autores hispano-ameri-
canos. Epoca regional ymodernista: 1888—1907. TomoXII.
Madrid, Tip. de la „Rev. de Arch., Bibliotecas y Museos".
361 S. 4».

Cervantes Saavedra, M. de, Rinconete y Cortadillo.
Ediciön critica por F. Rodriguez Marin. Obra que premio
la Real Academia Espafiola. Muy aumentada en esta
segunda impresiön. Madi-id, Tip. de la „Rev. de Arch.,
Bibliotecas y Museos". XVI, 502 S. 8».

Cimorini, 0., Donne dannunziane. Catania, V. Giannntta.
218 S. 8». L. 4.

C u r t i u s , Ernst Robert, Maurice Barres und die geistigen
Grundlagen des französischen Nationalismus. Bonn,
F. Cohen. 1921. VIU, 25.5 S. gr. 8». M. 30: geb.
M. 38.

Def oux, L., et Emile Zavie, Le Groupe de Medan. Emile
Zola, Guy de Maupassant, J. K. Huysmans, Henry Ceard,
Leon Hennique, Paul Alexis. Suivi de deux essais sur
le naturalisme. Six reproductions d'autographes, lettres
inedites, notes et documents nouveaux. Paris, Pavot & Cie.
311 S. 8". Fr. 9.

Esposito, Mario, Textes etEtudes de Litterature Ancienne
et Medievale. Premier Fascicule. Florence, Chez l'Auteur
Via Nazionale 10. 64 S. »". (Darin u.a.: Vies de Boece
d'aprfes un manuscrit d'Oxford. — Un Fragment de la
Navigatio Sancti Brendani en ancien venetien. — La
legende de Saint Eustache en vers anglo-normands. —
Le Paradis Terrestre chez le Pseudo-MandeviUe).

Euler, Otto, Dantes göttliche Komödie. Nach ihrem
wesentl. Inhalte dargest. 5. Taus. M.-Gladbach, Volks-
vereins-Verlag. 1921. 197 S. 16". Pappbd. M. 7.20.

Giannini, A., „La Carcel de Amor" y el „Cortegiano"
de B. Castiglione. New York, Aus Revue hispanique
XLVI.

Gillieron, .J., et E. Edmont, Atlas linguistique de la

France. Supplements. Tarne I. 308 S. 4°. Paris, Champion.
Fr. 100.

Givanel Mas, J.. Doce notas para un nuevo comentario
al „Don Quijote". Madrid, Impr. del Asilo de Huei-fanos
delS. C. de J. 15 S. 4».

Givanel Mas, J., Dues notes per a un nou comentari al

„Don Quijote". Barcelona, Impr. de Fidel Giro. 11 S.

Graziani, L., La poesia moderna in Provenza. Bari,
Laterza. 164 S. 8». L. 7..50. Biblioteca di cultura
moderna 102.

Guerrieri, Matteo, L'ipotesi di G. B. Picotti sulla data
di composizione delle „Stanze per la giostra" di Angele
Poliziano. Galatina, tip. Mariano.

Hefele, Herman, Dante. Stuttgart, Fr. Frommann. M. 25;
geb. M. 32; Vorzugsausg. Subski-.-Pr. M. 1.50.

Henri quez Urefia, P., La versificaciön irregulär en la

poesia castellana. Prologo de R. Menendez Pidal. Madrid.
.Timenez y Molina. VI, 338 S. i". Junta para ampliaciön
de estudios e investigaciones cientificas. Centro de
estudios histöricos.

Hermann, Rudolf, Das Subjektpronomen im altfranz.
Rolandslied. Diss. Bonn. Auszug. 14 S. 8°.

K o o 1 , .1. H., Les Premieres Meditations en Hollande de
1820 a 1880. Lettres inedites de Lamartine. Paris, Louis
Arnette.

Krüger, Gustav. Prof. Dr., Französische Synonymik nebst
Beiträgen zum "Wortgebrauch. 3. Lfg. S. 225—336. M. 10.

4. Lfg. 1921. S. 337-^32. gr. 8». M. 10. Dresden, C. A.
Koch.

L a n c a s t e r , H. Carrington , Le Memoire dö Mahelot,
Laurent et d'autres decorateurs de l'Hötel de Bourgogne
et de la Comedie-Fran^aise au XVII«" siecle. Paris,

Champion. 158 S. und 49 Illustr. Fr. 45.

Lantoine, A., Paul Verlaine et quelques-uns. Paris,

direction du livre mensuel. 56 S. 8 . Fr. 5.

Mar g

u

erite deValois, Memoires. Introduction et notes
de Paul Bonnefon. Paris, Bcssard. 267 S.

Marot et Sagon, Querelle de, Pieces reunies par Emile
Picot et P. Lacombe. Introduction par G. Dubosc.
Rouen, Laine. XXVIII, 68 S. 8».

Martinez Torner, E., Cancionero musical de la Urica
populär asturiana. Madrid, Nieto & Comp. .^LH, 278 S.

4». 12 pe.s.

Migliaccio, E., Essai de synonymie et quelques etudes
comparatives entre les deux langues italienne et franfaise.
Napoli, Soc. ed. Dante Alighieri di Albrighi. Segati e C.

300 S. 8». L. 8.

Migliore, B., II pregiudizio critico intorno all' opera
di Giovanni Verga. Palermo, A. Trimarchi. 40 S. 8".

L. 2.

Nascentes, A., Um ensaio de phonetica differencial luso-
castelbana. Dos elementos gregos que se encontram no
espanhol. Rio de Janeiro. Tip. do „Joui'nal do Commefcio".
149 S. 8».

Pfohl, Ern.st. Prof., Neues Wörterbuch der französischen
und deutschen Sprache für den Schul- und Handgebrauch.
14. Aufl. 2 Tle. Leipzig. F. A. ßrockhaus. 1920. XII,
620 u. .542 S. In 1 Hlwbd. M. 30; in 2 Bde. geb. M. 36.

Prosa-Alexanderroman, Der altfranzösische. N^ch
der Berliner Bilderhandschrift nebst dem latein. Original
der Historia de Preliis (Rezension J -) hr.sg. von Alfons
Hilka. Festschrift f. Carl Appel z. 17. V. 1917. L, 290 S.

m. 2 Taf. Halle, Niemeyer. 1920. gr. 8». M. 50.

Pufcariu, Sextil, Istoria Literaturii Romane. Cursuri
populäre. Vol. I. Epoca veche. Sibiiu, Editura „Aso-
ciat,iunii". 1920. 217 S. 8».

R i b e 1 1 e s C o m i n . J., Bibliografia de la lengua valen-
ciana. Obra premiada por la Biblioteca Nacional. Madrid,
Impr. de la „Rev. de Arch., Bibliotecas y Museos".
676 S. 4».

Rodriguez Garcia, J. A., Articulos cervantinos. Habana,
„Cuba Intelectual". 199 S. 8».

Rolland, Joachim, Le „Jephtes, sive Votum", tragedie
sacree de George Buchanan. Paris, Revue des Etudes
Utteraires. 26 S. 8°.
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Roosbroeck, G. L. van , The Cid theme in Trance in

1600. Minneapolis, Pioneer Printers. 16 S. 8".

Santesson, Carl Gustav, La particule cum comme pre-
posilion dans les langues romanes. Paris, Champion.
LI, 342 S. 8°.

Schevill, R., The dramatic art of Lope de Vega togetber
with La Dama Boba. Edited from au autograph in the
Biblioteca Nacional at Madrid, with notes. Berkeley,
University of California Press. 340 S. 8".

S c h u 1 1 z - G o r a , Oskar, Provenzaliscbe Studien. II. Berlin
und Leipzig, Vereinigving wissenschaftlicher Verleger.
S. 105— 153. (Schriften der Stras.sburger Wissenschaft-
lichen Gesellschaft in Heidelberg. Neue Folge. 2. Heft.)

Inhalt: Unica aus a' (Codex Campori). a) Ein Gedicht von
Albert de Sestaron. b) Zwei Lieder von Bermon Rascas.
";) Ein Sirventes von n'Amoros dau Luc. — Textkritische
Bemerkungen zu Trobador-Ausgaben. 1. Le troubadour
Folquet de Marseille ed. Stroiiski. Cracovie 1910.

Semmig, Jeanne Berta, Die Wege eines Deutschen. Ein
Zeit- und Lebensbild. Mit zwei Bildnissen Fr. Herm.
Semmigs. München, Beck. 197 S. 8". Geb. M. 18. [Der
Deutsche, dessen Wege in äusserst reizvoller und fesselnder
Weise erzählt werden, ist der Dichter und Schriftsteller

Fr. Herm. Semmigs, der sich auch auf dem Gebiete der
romanischen Philologie betätigt hat. 1862 erschien von
ihm Geschichte der franz. Literatur im Mittelalter nebst
ihren Beziehungen zur Gegenwart, 1882 Kultur- und
Literaturgeschichte der franz. Schweiz und Savoyen.]

Sevigne, M'»" de, Lettres choisies, suivies d'un choix de
lettres de femmes celebres au XVII« siecle, par M.
Clement. Paris, Larousse. 2 Bände. 160, 176 S. 8".

Shulters, John Raymond, Luigi Pulci and the animal
Kingdom. Baltimore, J. H. Fürst Comp.

Splittgerber, Walter, Die französischen Nachabmungen
des Eulenspiegel in ihrem Verhältnis xmter sich und zum
deutseben Volksbuch. Diss. Greifswald. 82 S. 8».

Strohmeyer, F., Französische Grammatik auf sprach-
historisch-psj'chologischer Grundlage Leipzig, B. G.
Teubner ^ Teubner's philologische Studienbücher. 298 S.

Stüwe, Erich, Die französischen Lehnwörter und Namen
in der mittelgriecbischen Chronik von Morea. Diss.
Rostock (Preisscbrift). XII, 168 S. 8".

Terraoher, A.-L., Etüde de geographie linguistique. Les
aires morphologiques dans les parlers populaires du Nord-
Ouest de l'Angoumois (1800— 1900). Paris, Champion.
XIV, 248 S. und 452 S. Appendice. 25 Fr. Dazu Atlas
mit 50 Karten. Fr. 15.

Tob 1er, Adolf, Vom französischen Versbau alter und neuer
Zeit. Zusammenstellung der Anfangsgründe. 6. [Titel-]

Aufl. Unveränd. Abdr. X, 177 S. Leipzig, S. Hirzel.

[1910]. 1921. 8». M. 16.50; geb. M. 21.

Wright, C. H. C, French classicism. Cambridge, Harvard
Preis. 177 S. 8". Doli. 2.-^0.

Zacchetti, Conrado, In difesa di Beatrice, dellaGiuntina ..

.

e d'altre cose. Milano. Palermo, Sandron.
Ziper, Hanns, Jean de La Chapelle. Diss. Bonn. 173 S. 8°.

Literarische Mitteilungen, Personal-
k nachrichten usw.

Dr. phil. Erich Loewenthal hat eine umfangreiche
Arbeit „Studien zu Heinrich Heines ,Reisebildern'" vollendet
(Berliner philos. Di.ss.), deren Drucklegung zurzeit nicht
möglich ist.

Der Direktor der Universitätsbibliothek in Tübingen
Dr. Bohnenberger wurde zum ord. Professor für deutsche
Sprache und Literatur daselbst ernannt.

Der ord. Professor der deutschen Sprache und Litera-
tur an der Universität Königsberg Dr. Georg Baesecke
wurde in gleicher Eigenschaft an die Universität Halle
berufen.

Professor Dr. Rud. Unger in Zürich hat einen Ruf
als ord. Professor der deutschen Literaturgeschichte an der
Universität Königsberg angenommen.

Professor K. Helm in Frankfurt a. M. wurde zum
ord. Professor der deutschen Philologie an der Universität
Marburg ernannt.

Dr. Theodor Baader habilitierte sich an der Uni-
versität Münster für das Fach der deutschen Philologie,
desgleichen Dr. Karl Wesle an der Universität Frank-
furt a. M.

An der Universität Marburg habilitierten sich Dr.
Kurt Wagner für deutsche Philologie und Volkskunde
und Dr. ^\^lther H. Vogt für nordische Philologie.

Dr. Julius Schwietering habilitierte sich an der
Universität Hamburg für germanische Philologie und
Altertumskunde.

Der ord. Professor der romanischen Philologie an der
Universität Greifswald Dr. Alfons Hilka ist in gleicher
Eigenschaft an die Universität Göttingen berufen worden.

Der ao. Professor an der Universität Berlin Dr. Erhard
Lommatzsch ist zum ord. Professor der romanischen
Philologie an der Universität Greifswald ernannt worden.

Dr. Adalbert Hämel hat sich an der Universität
Würzburg für das Fach der romanischen Philologie
habilitiert.

Prof. Dr. W. Mey er-Lübke, Dr. Jud, Dr. v. Wart-
burg und Dr. Spitzer wurden zu korrespondierenden Mit-
gliedern des Institut d'Estudis Catalans in Barcelona ernannt.

t in Freiburg i. B. am 21. März Professor Dr. Georg
Schläger, 51 Jahre alt.

t zu Leipzig Ende Mai der ao. Professor der deutschen
Philologie Dr. Georg Holz, 58 Jahre alt.

. Nachdem meine in der früheren Form natürlich nicht
mehr mögliche „Hist.-gramm. Einführung in die Frühnhd.
Schriftdialekte" 1 1909) seit einiger Zeit vergriffen und ich

die seit ihrem Erscheinen begonnenen Vorarbeiten soweit
abgeschlossen zu haben glaube, beabsichtige ich nun,
ztmächst mit der Ausarbeitung einer knapp zusammen-
fassenden Frühnhd. Grammatik (Laut- und Formenlehre),
die ich (soweit heute überhaupt etwas vorauszusagen ist),

in zwei bis drei Jahren abzuschliessen hoffe, an Stelle des
zweiten Teils zu beginnen. Besonders erwünscht wären
mir deshalb gelegentliche Mitteilungen über einschlägige,
in der Arbeit begriffene Untersuchungen, damit sie eventuell
noch berücksichtigt werden könnten.

München (Herzog-Rudolfstr. 23). Virgil Moser.

Preisaufgabe der Königlichen deutschen
Gesellschaft zu Königsberg i. Pr.

Die Königliche deutsche Gesellschaft zu Königs-
berg i. Pr. schreibt einen Preis von 500 M. aus für die

beste Arbeit über das Thema: ,,Ostpreussische Eigen-
tümlichkeiten in der Sprache Zacharias Werners". Die
Arbeit ist unter den üblichen Förmlichkeiten bis zum
18. Dezember 1921 an den Vorsitzenden der Gesellschaft,
Herrn Professor Baesecke, Königsberg i. Pr., Hardenberg-
strasse 11, einzureichen. Die Verkündigung des Preis-

urteils findet am 18. Januar 1922 statt. Falls keine der
einlaufenden Arbeiten den an sie zu stellenden Ansprüchen
genügt, behält sich die Gesellschaft vor, über die Ver-
wendung des Preises zu entscheiden.

Premi de Filologia.

Ofert a una Monografia Filolögica.

El seu Import es de 1000 pessetes. Sera adjudioat
anualment per la Seociö Filolögica de l'Institut d'Estudis

Catalans, segons dictamen d'una ponencia composta dels

seus President i Secretari i d'aquells dels seus Membres
que la Secciö designi. El treball sera publicat per la Secciö.

Sera adjudicat el 23 d'abril de 1922. Es ofert enguany al

millor Efitudi de parcmles i coses sohre im aspecte de la i:ida

cdtahuiii. Eis treballs hauran d'esser inedits, escrits en

oatala, i es presentaran signats per l'autor. Les obres

hauran d'e.sser presentades a la Secretaria General de l'In-

stitut abans de les vuit del vespre del 31 de gener de

1922.
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Berichtigung.

In meiner Anzeige von Schückings „Die Charakter-
probleme bei Shakespeare" (Literaturbl. 1/2, 1921, S. 16 f.)

findet sich die Stelle: „So kommt er (i. e. Schücking)
nach dem Amerikaner E. E. S t o 1 1 zu dem .... Satze,

dass Shakespeare viel wörtlicher aufzufassen ist, als bisher

geschah, dass seine Kunst naiver, seine Mittel vielfach weit
primitiver sind, usw." Herr Prof. Schücking macht mich
mit Recht aufmerksam, dass meine Fassung bei dem Leser
den Eindruck erwecke, als ob seine These Stoll gefolgt sei,

während er schon in der GRM 1912 in einem Aufsatze
diese These aufgestellt habe, und dass Stolls Abhandlung
aus dem Jahre 1913 stammt. Schücking hat in dem von
mir besprochenen Buche S. 23 und S. 214 schon darauf
hingewiesen, dass ihm hier das Recht der Priorität zusteht.

Ich gestehe gern, dass eine solche Deutung meiner Worte
nicht von mir beabsichtigt war, und dass in diesem Falle,

wo wiederum zwei Forscher unabhängig voneinander zu ähn-

lichen Ergebnissen kommen, erwiesenermassen Schückings
Formulierung zuerst der Oeffentlichkeit vorlag.

Nürnberg. Richard Ackermann.

Notiz.
Den germanistischen Teil redigiert Otto Behagbel (Giessen,

Hofmannstrasse 10), den romanistischen und englischen Fritz Neu-
mann (Heidelberg, Koonstrasse 14), und wir bitten, die Beiträge
(Rezensionen, kurze Notizen, Personalnachrichten usw.) dementsprechend
gel'äUigst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herrer Ver-

leger wie Verfasser die Bitte , dafür Sorge tragen zu wollen , dass alle

neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr

gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung
von 0. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle

wird die Redaktion stets imstande sein , über neue Publikationen eine

Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.

An 0. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonder-

abzüge zu richten

Preis für dreigespaltene Petitzeile

75 Pfennige. Literarische Anzeigen. Beilagegelpühren nach L mfang

M. 36.-. 45.- u. 55.—.

VERLAG VON O. R. REISLAND IN LEIPZIG.
Soeben eischienen:

SaiTaziii-Malireivholtz,

Frankreich.
Seine Geschichte, Verfassung und staatlichen Einrichtungen.

Zweite Anflag'e.

Gänzlich neu bearbeitet von

Professor Ernst Hofiiiaiin.

1921. 21 Bogen. Gr.-8". M. 26.—, gebunden M. 32.—.

Inhalt • •^' Gescbichte Fraukreldis. Die geschichtlichen Völker Galliens. Die Eroberung Galliens durch die Römer.
*'

Gallien als Teil des römischen Weltreiches. Die Besitznahme Galliens durch di« Franken. Die Merowiuger.

Die Karolinger. Die Kapetinger (987—1328). Das Haus Valois bis zum Tode Ludwies XII. (1328—1515). RenaisÄance und
Keformation. Das Haus Valois-AugoulOme. Die Rourboneu. Die erste Revolution. Kapoleon 1. (1789— 1814). Vom Sturze

Napoleon.-? 1. bis zur zweiten Republik (1848). Die zweite Republik. iSiapoleon 111. (1848—1870). Die dritte Republik (seit

dem 4. September 1870). — B. FraukreicLs Verfassung uud Verwaltuug. Verfassung. Die Verwaltung. Die Fiuanz-

veiwaltung. Staatshaushalt uud Budget. — C. Die Erwerbs- uud Verkelirsverhältuisse. Bevölkerung, Ackerbau, Indu-

strie, Handel. Kolonien. Die französische Marine. — D. Armeeweseu, Ordensauszeichnungen. Geschichte des französischen

Heeres. Heereseinteilung und Waffengattungen. Ordensauszeicbnungeu. Die Militäracliulen. Die Armee in ihrer sozialen

Stellung. — B. Kirche und Schule. Die Kirche. Die Schule. — F. Wissenschaft und Kunst. — G. Die Gesellschaft. Das
Bürgertum und die anderen Stände. Das Gesetzbuch der Gesellsobaft (Code Napoleon). Die rechtliche Stellung der Frau.

Öffentliche Eiurichtungen. Veranst.altungen für Verguügung uud Unterhaltung. Die Presse. Her Buchhandel. Pariser

Leben. Anhang: Der republikanische Kalender. Namen- und Sachregister.

Endlich, nach Überwindung großer Schwierigkeiten erscheint das bekannte Buch nun wieder in neuer, vollständig umgearbeiteter

Auflage ; es ist ein völlig neues Werk geworden.

In Kürze erscheint:

Das Prinizalilengesetz
(seit 2000 Jalireu von den Zahlentheoretikern vergeblich gesucht)

auf Grund seiner G e s t a 1 1 1 h e o r i e e n t v^^ i c k e 1 1 und dargestellt.
Von

Cliristiaii Ehienfels,
ord. Professor der Pliilosophie der deutschen Universität in Prag.

Wir stehen am Vorabend eines wissenschaftlichen Ereignisses ersten Ranges. — Der Autor tradiert seine Entdeckung
gegenwärtig in einem Kolleg an der deutschen Universität in Prag, dessen pädagogische Erfahrungen er zur Feststellung

des Manuskriptes verwertet, welches bis Oktober 1921 veröffentlicht werden soll.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — Druck der Piererschen Hofbuchdruckerei in Altenburg, S.-A.

Aüsgegreben im Juli 1921.



LITERATURBLATT
FÜR

GERMANISCHE UND ROMANISCHE PHILOLOGIE.
HERAUSGEGEBEN VON

DR. OTTO BEHAGHEL
6. A. Prof'egsor der germanischen Philologie

au der Universität Giessen.

UND

VERLAG VON

D« FRITZ NEUMAN
0. ü. I'rofe330r der roinatiiscliüii Philologie

an der XJniTersität Heidslbeig,

0. B. REISLAND, LEIPZIG, KARLSTRASSE 20.

Erscheint monailioli.

NOV 3

Preis jährlich: Mark 32.—. Amerika: Dollar 2.—. Belgien uniT Frankreich: Francs 24.—. England: Scliilling- 10.-
Holland: Gulden C.— . Italien: Lire .30.—. Schweden: Kronen 9.— . Schweiz: Francs 11.—

.

XLII. Jahrgang. Nr. 9. 10. September-Oktober. 1921.

Hoops, Kealle-^ifcon der germanischen Alter-
tumskunde, 2—» (Bi'highel).

Oehlke, Geschichte der deutschen Literatur
(Stammler).

V e rw e y e n , Vom Geist der deutschen Dichtunsr
(Wocke).

IPfeiffer, Die Meistersiugerschule in Augs-
burg und der Homerübersetzer J. Spreng
(Wocke).

Sommerfeld. Fr. Nicolai und der Sturm und
Drang (V. Grolman).

Tieck, Das Buch über .Shakespeare. Hrsg. von
H. Lüdecke (Snl g er-Ge bi ng).

Maync, Detlev von Liliencron (Strouber).
Wellf, A Manual of thc Writings in Middio

EnffUsh iKocIi).

Brink, Stab und Wort im Gawain (Einz).
Ruppert, Die span. Lehn- und Fremdwörter

in der franz. Schriftsprache (Spitzer).
Loesch, Die impressionistische Syntax der

Goncourt (Lerch).
Spitzer, „Inszenierende- Adverbialbestimmun-

gen im neueren Französisch (Lerch).

Walberg, Etüde sur un poeme anonyme relatif
a un miracle de St. Thomas de C'antorbery
(Breuer).

W al b e r g , Date et source de la Vie de St. Thomas
de Cantorbery par Benet (Breuer),

Walberg, Sur l'authenticite de deux pass.tges
de la~ Vie de St. Thomas par Guernes de
Point-Sainte-3Ia,xence (1: rexier).

Fr. Villen, Las ballades en Jargon du ms. de
Stockholm. Essai de restitution par R.-F.
Guillon (Mulertt).

Hämel , Beiträge zurLopede Vega-Biltliogranhio
(Pfandl).

Lope de Vega Carpio, Amar sin «aber a
quien. Ed. by M. A. Buchananand B.Franzen-
Swedelius (Pfandl).

Jordan, Diftongarea lui e si o accentnati in

pozitille 5, f (Mey er-Lübke).
Bibliograpliio.
Literarische Mitteilungen, Personal-

nachrichten usw.
X o t i 2.

Reallexikon der germanischen Altertumskunde, unter
Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter hrsg. von .Johannes
Hoops. Bd. 2—4. Strassbiirg, Trühner. 1913—1.5,191.5—16,
1918—19; 630, 540, 604 S. S».

Im Jahre 1913 habe ich in diesen Blättern Sp. 185
über den ersten Band des vorliegenden Werkes be-

richtet. Im Kampf mit mancherlei Saumseligkeit, im
Kampf mit den grösseren Schwierigkeiten des Kriegs
i.st es geglückt , das grosse Werk siegreich zu Ende
zu führen, zur Ehre des Herausgebers und des Verlags.

Von denen, die es mit haben schaffen helfen, hat fast

ein Dutzend den Abschluss nicht mehr erlebt; von
denen , die im ersten Band als Mitarbeiter genannt
waren, ist eine nicht unerhebliche Zahl tatsächlich

nicht zu Worte gekommen ; wieviel Verdruss und
Arbeit mag das für den Herausgeber bedeutet haben,

der mahnen oder für Ersatz sorgen musste.

Der ausgezeichnete Geist des Werkes ist der gleiche

geblieben (leider auch die sprachlichen Schwächen in

Sudhoffs Artikeln) ; wir haben zu danlien für einen

unerschöpflichen Reichtum von Belehrung , in Zu-
sammenfassung und Weiterführung des heutigen Standes
des Wissens. Sehr verdienstlich ist die Art, wie
grössere Artikel in Paragraphen gegliedert und unter

Umständen diese wieder in grössere Unterabschnitte
mit besonderen Ueberschi-iften zusammengefasst sind.

Um nur einiges herauszuheben , nenne ich die

mythologischen Artikel von E. Mogk, die Behandlung
der alten Völkernamen durch ß. Much , A. Heuslers
Behandlung der Heldensage, der Siegfriedsage im be-

sonderen, seine Erörterung des Stabreim.s, die ausführ-
liche Darstellung des deutschen und englischen Handels
durch W. Stein, R. J. Whitwell , Alex. Bugge, die

4';2 Bogen umfasst, die Artikel Schiff, Schiff^arien,

Schiffsführung von W. Vogel. Wenig bekannte Wege
geht Otto von Friesen in seiner Erörterung der Runen-
schrift, Bd. IV, S. 5—51. Er nimmt an, dass die

grosse Masse der Runen aus der griechischen Kursive
stamme, während nur ein kleiner Teil auf lateinische

Vorbilder zurückgehe. Ich bin freüich der Meinung,
eine endgültige Lösung der Runenfi'age sei erst dann
gegeben, wenn es glückt, die eigentümliche Anordnung
des Futhark zu erklären. Ich kann auch nicht finden,

dass für die Verarmung der Runenreihe , die im
Nordischen vorliegt, mit den Schlagwörtern von Ent-
artung und dahinsiechendem Leben (S. 20) irgend-

etwas gewonnen wäre.

Es kann natürlich nicht daran gedacht werden,
hier ausführlicher auf Einzelheiten der verschiedenen
Artikel einzugehen. Um aber doch für ein bestimmtes
Gebiet ein fachmännisches Urteil vernehmen zu lassen,

Vv'oUte ich weiterhin einem Vertreter derRechtseeschichte
das Wort geben , veranlasst insbesondere durch den
Artikel Schuld, der mir mehrfach bedenklich erscheint;

auch in sprachlicher Beziehung: statt ahd. seulo muss
es scolo heissen, und es ist eine kühne Behauptung
(S. 141), dass im Hauptwort länger die alte Bedeutung
fortzuleben pflegte als im Zeitwort : vgl. Brunst, Geduld,

Gift, Vernunft, Witz, Zucht. Leider ist aber der be-

treffende" Herr seitdem gestorben.

Giessen. 0. Behaghel.

WaldemarOehlke, Geschichte der deutschen Litera-
tur. Mit 24 farbigen Ein.sohaltbildem. Bielefeld und
Leipzig, Verlag von Velhagen it Klasing. VIII, 441 S.

Nach dem verheissungsvollen Vorwort („die Dar-
stellung, die die Literatur auf nationaler und philo-

20



291 1921. Literaturblatt für germanische und romanisclie Philologie. Nr. 9. 10. 292

logischer Grundlage als einen Bestandteil der all-

gemeinen Kultur, als ein Organ des Gesamtbewusst-
seins der Menschheit, hier freilich innerhalb bescheidener

Grenzen, zu begreifen sich bemüht") war ich von der

Lektüre des Buches arg enttäuscht. Ich hoffte nach
diesen Worten auf eine Literaturgeschichte, die nun
wirklich auch die Literatur als einen Bestandteil der

<leutschen Kultur hinstellt und die beständigen Wechsel-
\\ irkungen zwischen Politik , Wirtschaft, Sitte, Philo-

sophie, Kunst und Dichtung verfolgt. Statt dessen

wird eine landläufige Darstellung geboten, an der

nichts , aber auch nichts Neues den Leser fesseln

könnte.

Der Verfasser beginnt ab ovo, d. h. mit der Ge-

schichte der Erde und ihrer Bewohner (!), behandelt

dann die Indogermanen (im allgemeinen nach Otto

Schrader), das vorgeschichtliche Deutschland, Deutsch-

land im griechischen (Pj'theas) und römischen Alter-

tum, bespricht die „germanischen Literaturen" (Wulfila,

Edda, Beowulf) und kommt endlich mit dem Kapitel

über die „deutsche Sprache", bei dem er ebenfalls

mit der Entstehung der Sprache anfängt und dies

schwierige Problem in ein paar Sätzen spielend löst,

zum eigentlichen Thema. Nun folgt die übliche Ein-

teilung von alt-, mittel- und neuhochdeutscher Litera-

tur. Zu loben ist, dass Oehlke nicht, wie immer noch
beliebt , bei der Reformation einen Einschnitt macht,

sondern im 17. Jahrhundert. Anstatt aber mit Opitz

die neue Literatur beginnen zu lassen, wird irgendwo

mitten im Barock die Entwicklung zertrennt und
wieder angeschlossen, ohne dass dem Leser klar wird,

weshalb jetzt eine neue Epoche beginnt. Eine Literatur-

geschichte ist keine Samrolung von Biographien. Dieses

oberste Prinzip lässt Oehlke gänzlich ausser acht. Im
18. Jahrhundert löst sich ihm die deutsche Literatur

in eine Reihe von Lebensbeschreibungen Klopstocks,

Lessings, Herders, Goethes und Schillers auf, unter

schematischer Besprechung ihrer Werke in syste-

matischer Anordnung (,,Lyrik", „Drama" usw.). Wo
bleibt da noch die Entwicklung der Literatur?
Auch über die Darstellung des 19. Jahrhunderts lässt

sich kaum besseres sagen. Romantische Weltanschauung,
romantisches Lebensgefühl wird mit einigen Schlag-

worten abgetan ; der Gegensatz zur Klassik in der

ästhetischen und ethischen Wertung tritt nirgends

hervor. Die Bewegung des jungen Deutschland ist in

ihren Grundlagen ebensowenig erfasst; hier hätte Hegel

hingehört, nicht zur Frühromantik. Schon die Ueber-

schi'ift „Die Dichter des Jungen Deutschlands und

andere politische Lyriker" besagt genug. Erwartungs-

voll schlage ich im 7. Buch („Das Zeitalter des Realis-

mus und Naturalismus") das zweite Kapitel, betitelt

„Die neue Philosophie", auf und finde Kant. Schopen-

hauer und Nietzsche in trautem Verein nacheinander

behandelt; bei solcher Anordnung muss dem un-

orientierten Leser ja schwindelig werden! Vollends

zur jüngsten Dichtung, dem „Expressionismus", hat

Oehlke gar keine Stellung nehmen können ; für ihn ist

E.xpressionismus verkörpert in der Gruppe des „Sturm",

Stramm sein Hauptvertreter. Dass es sich beim Ex-
pressionismus letzten Endes um eine neue Welt-
anschauung, ein neues Wel tbi Id handelt, ist ihm

überhaupt nicht zum Bewusstsein gekommen.
Ich hatte gehofft, dass wir über das Stadium der

Inhaltsangaben in Literaturgeschichten allmählich

hinausgekommen wären ; auch in populären sind sie

— und da erst recht — vom TJebel , weil der Leser
sich häufig erfahrungsgemäss mit dem Inhalt begnügt

und selten einmal auch zu dem Werk selbst greift.

Oehlke liefert ausfülu'liche Inhaltsangaben der mittel-

alterlichen Epen, des Nibelungenliedes, der Kudrun,
des Parzival u. a., im Stil von Schulaufsätzen. Den
Ideengehalt des Parzival schöpft er nicht aus , das

Rittertum wird mit dem Schimmer der Romantik um-
kleidet (Schwertleite und Ritterschlag nebeneinander

im 13. Jahrhundert!); die Entstehung des Minnesanges
wird Laien kaum verständlich sein. Noch immer wird die

Eroberung Konstantinopels 145.3 für die Erschliessung

des „Reichtums antiker Plastik und Literatur" ver-

antwortlich gemacht ; Burdachs Forschungen scheinen

für Oehlke nicht zu existieren. Die Mjstiker sind nur

mit einem Satze abgespeist , obgleich bei den „An-
fängen deutscher Prosa" gerade über sie viel Frucht-

bares hätte gesagt werden können ; ebenso unbefriedigend

und unklar ist das Kapitel über das mittelalterliche

Drama. Dass so falsche Worte wie „Verdummung des

Mittelalters" und „die fade Zeit" des 16. Jahrhunderts

fallen, nimmt nach alledem nicht wunder.

Damit komme ich auf den letzten Punkt , der

Oehlkes Darstellung überflüssig erscheinen lässt: das

ist der Stil. Ich hebe nur einige Stellen heraus,

damit der Leser sich selbst ein Urteil büde : „SjTn-

pathischer wirkt sein Bruder Gernot, ein Ritter ohne

Furcht und Tadel, tapfer und entschlossen, dabei um-
sichtig, vermittelnd und wohlwollend ... Er ist es, der

Kriemhild den Nibelungenschatz bringt und ihr tröstend

zur Seite steht. Im übrigen scheint er weiblichen Ein-

flüssen unzugänglich zu sein." — „Aber die Natur wird

auch wohl bei dem Minnesänger dafür gesorgt haben,

dass dieses niemals die Regel war: er verliebte sich

und bediente sich nun seiner Verskunst, wie der Dichter

jeder anderen Zeit, ja wie jeder Singvogel." — „De
Eintritt eines Bürgers in eine Innung bedeutete ja zu-

gleich die Loslösung von allen mittelalterUchen Idealen."

(Was in aller Welt soll das bedeuten?) — „Die

schlesischen und Königsberger Dichter bilden keine natür-

liche Verbindung zwischen zwei Zeitaltern. Schliesslich

aber ist nichts historisch Gewordenes unnatürlich (!).

Wir sind gezwungen , uns dieser Namen mangels
schönerer Brücken für den geschichtlichen Uebergang
vom 16. zum 18. Jahrhundert zu bedienen. L'm so

weniger Grund haben wir. ihnen unsere Anerkennung
zu versagen, denn auch sie haben den Besten ihrer

Zeit genug getan." (Ob wohl Oehlke etwas von Barock-

kunst und Barockstimmung gehört hat?) — „Der Drei-

undvierzigjährige [Geliert] zitterte vor Angst, als ihn

ein Husar umarmte, der seine Schriften liebte, und
schrieb dies auch an ein Fräulein von Schönfeld, jeden

Gefühles bar, sich dadurch blosszusteUen." — „Werfen
wir Klopstock nicht vor, was alles er vielleicht noch

hätte verjüngen können." — Nachdem mit sti'enger

Sittenrichtermiene Bürgers Eheleben besprochen ist,

fährt Oehlke fort: „Ganz unglücklich wiu'de die Ehe
mit seiner dritten Frau, die ihn hinterging, wie er einst

seine erste Frau hintergangen. Das kann aber die

Nachwelt nicht hindern, anzuerkennen, dass Bürger

der Schöpfer der deutschen Ballade geworden ist." —
„Dieses Zitat fühi't uns zu Nathan dem Weisen, dessen

Entstehung und Gedankenki-eise weitab von der Emilia

liegen." — „Nicht immer schleudert der grosse Dichter
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Sterne in die Welt — es sind auch Kerzen darunter,

denen nur sein Name immer neues Licht verleiht" usw.

Ich sehe dabei ganz ab von den N araenk atal ogen
der neuesten Dichtung, die, eingeleitet mit den Worten:
„Nächst . . . sind die bedeutendsten Dichterinnen" oder

„. . . verdienen genannt zu werden", eine Reihe gänzlich

heterogener und inkongruenter Namen alphabetisch an-

einanderreihen; da stehen unterschiedslos nebeneinander

Johanna Ambrosius, Ricarda Huch, Frida Schanz, Lulu

von Strauss und Torne}- oder WiUielm Arent, Otto

Ericli Hartleben, Rudolf Presber, Rudolf Alexander

Schröder, Stefan Zweig oder Peter Altenberg , Graf

Eduard von Keyserling, Gustav Me3'rink, August Sperl,

Jakob Wassermann ! Das nennt der Verfasser dann

„im Zusammenhang lesbar sein".

Bei dieser Mentalität berührt es nicht weiter

eigentümlich , dass die deutsche Literaturgeschichte

ausläuft in Ratschläge für die Jugendlektüre und in

banale Weisheiten für junge Studierende, wobei Oehlke

es fertig bekommt, sein eigenes Elaborat zu empfehlen

mit dem Zusatz „illustriert".

Ich hätte nicht so lange die Geduld des Lesers

in Anspruch genommen, wenn ich nicht fürchtete, dass

infolge der geschickten Reklame des Verlages das

Buch Vei'breitung finden könnte. Wir haben schon

genug untaugliche Literaturgeschichten in Deutsch-

land; es ist nicht nötig, dass Scherers und Walzels

Meisterwerke noch mehr schlechte Konkurrenz er-

halten.

Hannover. Wo 1 fg a n g Stammle r.

Singschule von 1534 ab, ihr kurzes Glück und laug-

fjames , aber unaufhaltsames Ende. Einzelne ,Per-

.Sönlichkeiten' und deren Leistungen werden im folgenden

^jschnitt hübsch beleuchtet (R. Duller, Martin Schrot,

a. Schwarzenbach, S. Wild u. a.). Nur aus dichte-

rischem Interesse und des Nebenerwerbs wegen s]iielten

die Augsburger Meistersinger anfangs Tlieater, spätei-

wurden sie zu
,
privilegierten Berufsschauspielern'; so

widmet Pfeiffer auch dem Meistersingertheater in Augs-
burg ein besonderes Kapitel. Der zweite Teil des

Buches gibt ein anschauliclies Bild von .Toliann Sprengs
Leben und Wirken. Da hören wir u. a. von seinen

Uebertragungeu des Ovid, des Palingenius, des Josephus
(das Werk wurde von Zacharias Müntzer zu Ende ge-

führt), von seinem Basilius, der vielleicht ebensowenig
wie sein Erasmus gedruckt worden ist, und seiner

VergU-Uebersetzung, deren Verhältnis zii Murners Vergil

Pfeiffer darlegt. Die erste eingehende kritische Würdi-
gung erfährt schliesslich Sprengs deutsche Ilias , der

er seinen — freilich bescheidenen — Platz in der

Literaturgeschichte verdankt. Viel Neues fordert Pfeiffer

zutage , zu Forschungen anderer Gelehrter gibt er

hübsche Nachträge, und die Darstellung ist so frisch

und anziehend , dass man das Büchlein nur herzlich

willkommen heissen kann.

J. M. Verweyen, Vom Geist der deutschen Dichtung.-
Bonn, Verlag von L. Röhrscheid. 1917. 94 S.

Bei einem Gelehrten , der über den Geist der

deutschen Dichtung schreibt, sollte man nähere Be-
kanntschaft mit den Hauptwerken unserer Literatur

voraussetzen dürfen. V. spricht S. 15 von dem Nibe-

lungenlied und behauptet, dass Siegfried ,äm Hofe des

Hunnenkönigs Etzel Kriemhildens Rache verfällt und
von ihr getötet wird'. ,Plastische Anschauhchkeit'

(S. 22) kann man Klopstocks Messias gewiss nicht

nachrühmen. Schillers Worte : ,Aber der Krieg auch
hat seine Ehre' und ,Nichtswürdig ist die Nation . .

.'

stammen nicht aus ,Wallenstein' ; das erste Zitat,

das V. überdies noch ungenau wiedergibt , findet sich

in der ,Braut von Messina' I, 8, das zweite in der

.Jungfrau von Orleans'. Die Lieder ,Morgenrot, Morgen-
rot, Leuchtest mir zum frühen Tod . .

.' und ,Steh' ich

in finstrer Mitternacht' haben nicht Gustav Schwab,
wie S. 71 behauptet wird, sondern Hauff zum Verfasser.

Man kann nur bedauern, dass Verweyens Schrift einen
Verleger gefunden hat — in einer Zeit, in der not-

wendige wissenschaftliche Werke infolge der ungünstigen
wirtschaftlichen Verhältnisse ungedruckt bleiben müssen.

Liegnitz. Helmut Wocke.

Rudolf Pfeiffer, Die Meistersingerschule in Augs=
bürg und der Homer-Uebersetzer Johannes Spreng.
(Schwab. Geschichtsquellen und Forschungen, Heft 2.)

Mtinchen und Leipzig, Duncker & Humblot. 1919. IV -|-

98 S. Preis 9 M.

Der Verf. spricht in dem ersten Teile über die

Gründung der Augsburger Meistersingerschule im '

1.5. Jahrhundert und schildert dann das Leben dei

Liegnitz. H. Wocke.

Martin Sommerfeld, Friedrich Nicolai und I^der

Sturm und Drang. Ein Beitrag zur Geschichte' der
deutschen Aufklärung. Halle, Niemeyer. 1921. XV,
400 S. 8».

Es war vorauszusehen, dass Ungers grosses Werk
über Hamann und die Aufklärung (1911) sachlich und

methodisch weitere Untersuchungen der Art nach sich

ziehen würde. Das erste Werk dieser Art ist Janentzkys :

J. C. Lavaters Sturm und Drang (1916). Wieder
nach fünf Jahren erscheint nun das vorliegende Werk,
das zunächst einmal die glückliche Bewältigung eines

unerhört umfangreichen Materials bedeutet, nämlich die

Bezwingung der Bände der allgemeinen Bibliothek und
des ungedi-uckten Nicolaischen Nachlasses. Diese Arbeit

war nur denkbar bei grösster Genauigkeit und Gründ-

lichkeit, und so ist auch der allererste Eindruck, den

man bei dem Studium des Werkes erhält, der einer

ganz ungewöhnlich grossen, äusseren Klarheit und
Uebersichtlichkeit. In dieser Hinsicht ist Sommerfeld

seinem Vorbild und seinem Vorgänger entschieden

überlegen. Geradezu mit Leichtigkeit findet man sicli

in der Fülle der Namen, Dinge, Werke und Probleme

zurecht. Aber mehr als das : Sommerfeld gibt zunächst

zur eigenen Entlastung einen einleitenden Teil : „Grund-

lagen", dessen Inhalt vollständig hernach von FaU zu

Fall vorausgesetzt wird. Dadurch vereinfacht er sich

die Darstellung und gewinnt Raum und Luft, in einer

Art von diplomatischer Aktengeschichtschreibung dem
industriösen Talent Nicolais auf das eindringhchste

gerecht zu werden; geradezu spannend liest sich die

Darstellung des an sich spröden Stoffes , wie Nicolai

mit fast sämtlichen literarischen Zeitgenossen ver-

handelt, wie er sie gegeneinander ausspielt, wie er

allmählich sich von allen entfernt, ihnen fremd, Gegner,

Popanz, Gegenstand des Spottes wird. Mehr wie das

:

des öfteren lag der Fall so, dass in dieser Schrift

eben die diplomatische Aktendarstellung erdrückend
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werden wollte. Was Nicolai auch meinte und dachte;,

andere sprachen es besser, vertiefter, vor allem übei-

Iianpt geistreich aus. Und so sah sich Sommerftd
vor der schweren Aufgabe, Nicolai reden zu lasse.ii,

die Fülle der Probleme durch seine Wesenseigentüm-
lichkeit hindurch aufzuzeigen und nicht durch die

anderer. Begnadeterer. Hier liegt der Hauptreiz des

Werkes , das durchaus keine „Rettung" Nicolais ist,

noch sein will. In dieser Hinsicht dürfte besonders

das Kapitel Lavater, ganz besonders die höchst geist-

reich vom Verf. behandelte Darstellung des Werther-

problems (S. 248—270) zu erwähnen sein, um nur

einiges zu nennen : denn selbstredend interessiert Verf.

die Problemgeschichte am meisten , und es ist von
eindringlichem Reiz , sich seiner zuchtvollen und
präzisen Darstellung hinzugeben, wenn er, von Klop-
stock, den Klopstockianern und Gerstenberg ausgehend,

zu Hamann, Jung-Stilling und Herder vorschreitet und
dabei überall aufzeigt, wie sehr gern Nicolai auch „mit

dabei sein" möchte, gelegentlich es auch ist, tatsäch-

lich aber fast immer ein jedes Problem entgeistigt,

verflacht. Dem Höhepunkt des Werkes (vorbereitet

durch das Lavater-Kapitel), [III, 2 : der junge Goethe
und sein Kreis] folgt ein sehr nachdenklicher, feiner

Abgesang : „ Nicolais ,feyner, kleiner Almanach' gegen
Volkspoesie", und im Anhang ist aus den Bergen des

Nicolaischen Nachlasses eine Anzahl (im Text bereits

verwendeter) Briefe von Zeitgenossen an Nicolai zum
Erstabdruck gebracht.

Wie bereits festgestellt, ist bewundernswert die

Ordnung und Uebersicht über den so grossen Stoff.

Die Klarheit und unerbittliche Logik der Darstellung,

welche sich zudem flüssig, zum Teil unbedingt „spannend"
liest, ist vortrefflich. Verf. hat in der Vorbemerkung
seine eigene Arbeit einer allzu strengen Kritik unter-

zogen, zu streng deshalb : angenommen, dass der eine

oder andere Selbsttadel zuträfe — so würde das nicht

viel bedeuten angesichts der Tatsache, dass es Verf.

ganz gelungen ist, bei ungeminderter, ja gesteigerter

Klarheit die Geschichte intimster literarischer Zeit-

strömungen und persönlicher Nuancen und die Ge-
schichte grosser und entscheidender Probleme über-

haupt in einer harmonischen Darstellung zu vereinigen.

Giessen a. L. v. Grolman.

Ludwig Tieck, Das Buch über Shakespeare. Hand-
schriftliche Aufzeichniiiigen. Aus seinem Nachlass heraus-
gegeben von Henry Lüdeke. Halle a. S., ^'erlag von
Max Niemeyer. 1920. XXVT und 524 S.

Die so verdienstliche Sammlung „Deutsche Literatur-

denkmale des 18. und 19. Jahrhunderts" erschien seit

1881 in Heilbronn unter Bernh. S eufferts Leitung,

wechselte 1890 zunächst den Verlag, den nun Göschen
in Stuttgart übernahm, dann im nächsten Jahre (mit

Nr. 31) auch den Herausgeber, als welcher von da an
bis 1904 (Nr. 128) August Sauer zeichnete, der
zuerst allein, dann in Verbindung mit zahlreichen Fach-
genossen die weiteren Folgen sehr ertragreich ge-

staltete. Schon 1900 (mit Nr. 70) war der Verlag an
B. Behr, Berlin, übergegangen ; seit Nr. 129 wurde Sauer
nicht mehr als Leiter genannt. Das Unternehmen
gedieh bis zu Nr. 150 und bis zum Jahre 1914; dana
setzte auch ihm der Weltkrieg ein Ziel. Nun ti-itt

es aufs neue hervor, zwar ziemlich genau im alten

Gewände, aber in einem neuen Verlage : Max Niemej'er,

Halle, unter neuen Herausgebern: Albert Leitz-
m a n n und W a 1 d e m a r e h 1 k e , und mit einem
neuen Titel: „Neudrucke deutscher Literaturwerke des

18. und 19. Jahrhunderts", entsprechend den im gleichen

Verlage erscheinenden ..Neudrucken deutscher Literatur-

werke des IC), und 17. Jahrhunderts", welche von
1882—1914 in 245 Nummern erschienen, seit sechs

Jahren aber ebenfalls verstummt sind. Hoffen wir,

dass aller ITngunst und Schwere der Zeit zum Trotz

das Unternehmen gedeihen möge ; an lockenden Auf-

gaben gerade auch im 19. .Jahrliundert mangelt es

wahrlich nicht.

Der vorliegende, als Nr. 1 dieser Neudrucke be-

zeichnete Band erweist sich sofort als höchst will-

kommen. Man weiss , dass Tieck immer wieder zu
einem gi-ossen kritischen Werke über seinen Abgott
Shakespeare ansetzte, das so recht sein Lebenswerk
werden sollte, ohne je einen Abschluss finden zu können,
während ihm die dichterische Behandlung des Phänomens
Shakespeare in den drei Spätnovellen : Das Fest zu

Kenelworth, Dichterleben und Der Dichter und sein

Freund feste Gestalt gewann. Nun vereinigt Lüdeke
in diesem stattlichen Bande alles, was in Tiecks Nachlass
an verschiedenen Orten vorhanden, und bietet so dem
Leser und Forscher eine bei^ueme Zusammenstellung
der kritischen Shakespeare-Arbeiten Tiecks. Die Ein-

leitung gibt eine sorgfältige LTebersicht über des
Dichters Pläne zu seinem Shakespeare-Buche. Die
von ihm selbst veröffentlichten hierher gehörigen Ar-
beiten sind nicht wieder abgedruckt , also nicht die

,,
Abhandlung über Shakespeares Behandlung des Wunder-

baren" aus der Sturm-Uebersetzung von 1795 (wieder-

holt in Kritische Schriften, Bd. I, 1848) und nicht die

„Briefe über Shakespeare", ursprünglich für Reichardts
Lyzeum bestimmt, abgedruckt jedoch im eigenen

„Poetischen Journal" von 1800 (wiederholt ebendort):

noch weniger natürlich die auf Shakespeare bezüg-

hchen Teile des „Altenglischen Theaters" (1811) und
von „Shakespeares Vorschule" (1823 und 1829).
Ziemlich spärliche Bruchstücke aus dem handschi'iftlich

Vorhandenen gab dann Köpke im I. Bande seiner Aus-
gabe von Tiecks Nachgelassenen Schriften (Leipzig

18S5), während nun Lüdeke fast alles abdruckt, dessen
er habhaft werden konnte, wobei er die Frage, „ob je

mehr niedergeschrieben war", vorsichtig offen lässt. Seine

Einleitung berichtet dann genau über die verschiedenen
Handschriften und deren vermutliche Entstehungszeit,

wobei er Köpke gegenüber meist zu früheren An-
setzungen kommt, z. B. für den Kommentar auf den
Winter 1793/94 (Köpke 1795), für „Nachlass 12" auf
den Winter 1797/98 (Köpke 1800), für den Entwurf I^'

zum Plane des Ganzen (Dresdener Handschrift) auf

1810 (Köpke 1817), für den von Köpke a. a. 0. ab-

gedruckten Teil (zwei Kapitel der Einleitiing) auf 1815
(Köpke „wiihrscheinlich bald nach 1820"). Weiteres
„tmgestaltetes" Material, sowie was von fremder Hand
herrührend an Shakespeare-Studien im Nachlass noch
liegt, hat auch Lüdeke „aus einleuchtenden Gründen"
nicht abgedruckt (S. XXVI).

Den umfangreichsten und wertvollsten Teil (S. 1 bis

364) bildet der „Erste Entwurf: Kommentar zu Shake-
s})eare", d. h. zu 21 seiner Dramen, ganz ungleich

gehalten, oft nur kurze Notizen sachlichen oder sprach-

lichen Inhalts, zu den meisten Stücken einleitend einiges
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Allgemeinere, dazwischen auch zu verschiedenen Szenen

längere Ausführungen, wobei im einzelneu viel Feines

gesagt wird. Ich nenne beispielswei.se die Auseinander-

setzungen über die Mischung komischer und tragischer

Szeuen (S. 14). über Situations- und Charakterkomik

(S. 18 f.), über einzelne Charaktere wie ßomeo (S. 37 f.),

Eichard II. (104 f.). Richard III. (130f.), Falstaff

(163 f.) und ganz besonders Hamlet (S. 59 f.) oder

auch die Abschnitte über Kaufmann von Venedig

(17.3 f.) und Wie es Euch gefällt (S. 324 f.). Im
Zweiten Entwurf (nach 179G, S. 364—394) fesseln

der Exkurs über die drei Einheiten (S. 365 f.). worin

Tieck etwa für die Zeitbehandlung die treffliche Formu-
lierung findet: „jedes Kunstwerk hat seine eigene Uhr",

weiter die kurzen aphoristischen Bemerkungen über

Lessing (S. 373, Z. 20 „Dom Carlos" dürfte nur

verschrieben sein für „Nathan der Weise") und über

Goethe (S. 373 f. darin eine zwar willkürliche, aber

geistreich gruppierende Aufzählung der Goetheschen

Dramen), die eigenartige „Einteilung Shakespeares",

d. h. seiner Dramen nach Grattungen (S. 375); dann
folgen wieder Notizen zu einem Kommentar zu ein-

zelneu Stücken (S. 375 f.). Als Dritter Entwurf: die

Einleitung (um 1800, S. 395—403) finden wir aUge-

meine Gedanken vorbereitender und grundlegender Art,

während der Vierte Entwurf (1810? S. 404—407) einen

knappen „Plan des Ganzen" entwirft, und der Fünfte

Entwurf (1815, S. 408 bis 436) die zwei ersten Kapitel

der Einleitung in gesclilossener und wohl als endgültig

zu betrachtender Gestalt enthält. Es folgt ein Chrono-
logisches Verzeichnis der Stücke Shakespeares (1821,

S. 437—441) in drei Perioden: 1584 bis 1592: 1592 bis

1601 ; 1601 bis 1613 (tatsächlich bis 1615), beginnend

mit Henry IV. and V., abschliessend mit Cymbeline.

Endlich als Anhang noch (S. 442—445) zwei kurze

Bruchstücke: a) über The Passionate Pilgrim und
einige Dramen, b) aus einem Brief an Solger vom
31. 31ärz 1815 über „drei Manieren in der Sprache"
Shakespeares. Endlich über 70 Seiten Anmerkungen,
die zum grossen Teil sämtliche Shakespeare-Zitate auf

:lie Schlegel-Tiecksche Uebersetzung (in Brandls Aus-
gabe des Bibliographischen Instituts) beziehen, eine

wertvolle Erleichterung für — die Besitzer gerade
dieser Ausgabe.

München. Emil S ulge r -G e b ing.

Harry Maync, Detlev von Liliencron. Eine Charak-
teristik des Dichters und seiner Dichtungen. Berlin o. .1.

|192Ü|, Schuster A Loeffler. HA S. 8«. M. 8.75; geb.
M. 13,75.

Fussend auf der allzusehr mit äusserem Stoff

überladenen Biographie H. Spieros, hat M. eine schlichte,

aber anschauliche Lebensskizze und knappe Charak-
teristik der Liliencronschen Dichtung geschrieben. Noch
stärker hätte er betonen können, dass man des Dichters

Briefäusseruugen nicht zu wörtlich nehmen darf. Nur
mit grösster Vorsicht können sie herangezogen werden,
wenn es gilt, den Cjruudcharakter des Dichters, seine

dauernde, immer wiederkehrende Eigenart zu be-

stimmen. Sie sind so gar nicht stilisiert, sondern geben
unverstellt jede Augenblicksstimmung wieder. BI. glaubt

nun, den Menschen und seine Lebeusanschauung besser
ans seinen Werken als aus jenen subjektivsten Be-
kenntnissen, den im gleichen Atem widersprechenden
und berichtigenden Briefen, erkennen zu können. Macht

er deshalb auch keineswegs Erlebnis und Dichtung
ohne weiteres zu einer nüchternen Gleichung, so über-

sieht er doch . dass auch die Dichtungen, besonders

abei- eines Liliencron, allersubjektivste Offenbarungen
sind. Bedeutet dieser Dichter doch den lyrischen

Höhepunkt des naturalistischen Impressionismus, ist er

doch, wie es in der sehr wertvollen Einleitung zu

einer Anthologie der „Dichtuvg der Gegemvart" '

treffend heisst, ..Augenmensch und Augenblicksmensch"
wie kein anderer. Ich kann nicht finden, dass Lilien-

crons Innerstes auf „tiefste Einsamkeit" gestellt ist,

wie M. meint. Richtiger erfasst hat ihn in diesem Punkt
wohl E. Ermatinger in seinem bedeutsamen, kürzlich

erschienenen Buch über „Die deutsche L}Tik" (Bd. II,

255 ff.), auf das ich demnächst noch ausführlicher hier

zurückkommen werde. Doch bin ich im übrigen mit

der Unterschätzung, die dem Dichter durch Ermatinger

widerfährt, auch nicht einverstanden. Betont letzterer

mit Recht die starke sinnliche Eindrucksfähigkeit, die

ausgeprägte impressionistische Eigenart LUiencrons, so

hebt M. nicht minder mit Recht hervor, welch selten

kräftige und gesunde Willensnatur diese über Druck
und Enge des äusseren Lebens sich aufschwingende

Dichterpersönlichkeit gewesen sein muss.

Liliencron kam in eine für seine dichterische Be-

gabung günstige Zeit. Ueberschätztmg seiner Erfolge

einerseits, eine an Einzelheiten — attch seiner Lebens-

fühi'ung — sich anklammernde Polemik auf der anderen

Seite waren die Folge. Gerade die Darstellung Enna-
tingers, die Liliencron jede Geistigkeit abspricht, beweist

die Berechtigung von M.s „Rettung", wenn ich einmal

den Lessingschen Ausdruck anwenden darf. Aber ist es

wirklich eine solche Grosstat, dass der Verfasser des

Poggfred und einiger Gedichte der Poesie nicht nur

das Schöne, sondern auch das Charakteristische zu-

weist und dadurch den Stoffkreis der Poesie mächtig

erweitert? Allenfalls noch, wenn man ihn immer mit

Creibel vergleicht , aber nicht , wenn man ihn in die

Entwicklung der gesamten Lyrik eingliedert. Haben
nicht, von früheren Epochen ganz abgesehen, die

besten Vertreter des stofflichen Naturalismus, des rein

geistig gerichteten Expressionismus für die Entwick-

lung noch bedeutsameres Neuland entdeckt? Der
Gegensatz Geibel — Liliencron ist überhaupt kein

besonderer Fall, sondern nur ein Beisjjiel eines typischen

Kontrastes, der sich in der Literatur mehrfach wieder-

holt. Treffend urteilt Liliencron von dem Helden

seines letzten Romans , in dem wir das geistige Ab-

bild des Dichters erkennen: „Er war sich bewusst.

dass später von ihm nichts bleiben wiü'de, ausser dem
einen, dass er den Dichtern in seinem Vaterlande

wieder Mut gemacht habe, sich zu besinnen, Frische

und Ursprunglichkeit zu zeigen, sich wieder auf sich

selbst zu stellen." So gering Liliencrons kritisches

Vermögen sonst war, in dieser Wirkung wird zweifellos

ein bleibendes Verdienst des Dichters bestehen; in

diesem Sinne wird man auch immer dankbar einiger

seiner allzu vielen Gedichte gedenken.

Geschlossene Kunstwerke von grossen Massen

vermochte er nicht zu gestalten. Diese und andere

Schwächen gibt auch M. offen zu So lehnt er auch

Gertrud Faufch und Georg Wolff, „Dichtung

der Gegenwart. Bausteine zu dem neuen künstlerischen

Lesebuch". Langensalza, J. Beltz. 1920.
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die Romane und Dramen im allgemeinen ab ; die feine

Kunst der No%"ellen hätte etwas heller ins Licht gerückt

werden dürfen. Schade, dass auch hier so jede literar-

historische Eingliederung fehlt. Auf die.sem Gebiete

sind dem Dichter einige wirklich vollendete kleine

Kunstwerke gelungen, während an seinen gi'össeren

Werken — auch dem m. E. viel zu sehr- verteidigten

Poggfred — das Grelle, Furchtbare, das leere Gerassel,

die ki-itiklose und ungeordnete Anhäufung und breite

Wiedergabe von Allzupersönlichem und Nebensäch-
licliem stören und die' notwendige Selbstzucht von der

Lebendigkeit der Eindrücke erstickt wird. East nur
in den kleinen Werken kann man der ständig feilenden

und bessernden Künstlerhand nachspüren. Wertvolle
Aufschlüsse nicht nur über die Schaffensart Liliencrons,

sondern über das Werden eines Dichtwerks überhaupt
würde ein Vergleich der handschriftlichen Kriegstage-

bücher des Soldaten mit den späteren Kriegsnovellen

des Künstlers Liliencron ergeben, eine noch ungelöste

Aufgabe, auf die der Verf. gegen Ende seines schön
gesclmebenen und in die geistige Beschaffenheit des

Dichters recht tief eindringenden Buches aufmerksam
macht.

Darm Stadt. Albert Streuber.

John Edwin Wells, M. L., M. A., Ph. D., Professor
of English Literature in Beloit College, A Manual of
the Writings in Middle English, 1050—1400. New
Haven, Yale University Press, London: Humphrev
Milford, Oxford University Press. 1916. XVIII + 941 g.

Dazu : First Supplement to a Manual of tlie Writings in
Middle English, etc. 1920. S. 943—1037. Preis $ 5..50.

Dieses umfangreiche und wertvolle Handbuch ist, ob-
wohl schon vor fünf Jahren erschienen, erst jetzt in seinem
zweiten Abdruck durch die Zusendung von Kezensions-
exeniplaren der deutschen Gelehrtenwelt allgemeiner zu-
gänglich gemacht worden : auch ein Zeichen des nach-
lassenden Deutscheuhasses in Nordamerika. Der Verf.,
schon durch frühere Arbeiten auf dem von ihm hier be-
handelten Gebiete (s. z. B. seine hübsclie Ausgabe von
Owl and Nightingale, 1907, von mir Angl. Bbl. 20, 227 be-
sprochen) bekannt, hat hierin mit viel Fleiss und grosser
Sorgfalt ein Werk geschaffen, dessen Vollständigkeit bisher
noch nicht, wenigstens nicht für die von ihm behandelte
Periode, erreicht worden ist, da er nicht nur alle megl.
Werke von literarisclier und sprachlicher Bedeutung auf-
führt, sondern jedes einzeln überlieferte Stück oder Stückchen
in Vers und Prosa, dazu jede einzige Hs., in der diese über-
liefert sind, besonders notiert.

In der Anordnung dieses gewaltigen Stoffes unter-
sclicidet er sich jedoch von der in allen anderen Hand-
büchern dadurch, dass er das in den ver.sohiedeuen Denk-
naälern behandelte Thema, gleichgültig, in welcher Zeit es
entstanden und in welchem Dialekt es abgefasst ist —• nur
dem ersten Kapitel ist eine nach diesen beiden Gesichts-
punkten aufgestellte Uebersicht beigefügt — , als Grund-
lage seiner Stoffeinteilung gewählt hat. Das I. Kapitel z. B.
umfasst die 'Romances', als erste Unterabteilung 'English
and Germanic Legends' von King Hörn, Havelok usw. bis
Gamelyn ; die zweite 'Arthurian Legends' von La.;amon
bis zu den späteren Gawein-Dichtungen usw. Es lölgeu
die Sagenkreise Karls des Grossen, Alexanders, der troja-
nische usw. mit allen ihren Zweigen. Das II. Kapitel ist

betitelt 'Tales-, das III. 'Chronicles', das IV. 'Works dealing
with Contemporary Conditions (1. Political Pieoes, 2. Satire
and Complaints), das V. 'Homilies and Legends', usw. Nur
wenigen Autoren ist ein besonderes Kapitel zuteil ge-
worden; so das XL 'Rolle and bis FoUowers', das XII.
'Wycliffe and bis Followers'; 'the Pearl Poet' und Gower
sinä im XV. vereinigt, das XVI. und letzte ist Chaucer
allein gewidmet. Wm. Langland, der Vei-f. des Piers
Plowman, ist dagegen in dem zweiten Abschnitt des oben
zitierten IV. Kapitels unter der Ueberschrift 'Works in
Alliterative Long Lines' untergebracht; der 'Perledichter'

ist, wie man sieht, v.on dem Verf. des 'Gawaj-n and the
Grene Knight' weit getrennt \md merkwürdigerweise mit
Gower vereint, obgleich nicht die geringste Beziehung
zwischen beiden besteht. Die Wycliffe-Purveysche Bibel-
übersetzung wird mit anderen üebersetzungen aus der
Bibel im VIII. Kapitel besprochen, während die übrigen
Schriften des Reformators erst im XII. betrachtet werden.
Wird nun durch diese Anordnung des Manual manches
innerlich Zusammengehörige auseinandergerissen, und ist

auch die Reihenfolge der einzelnen Kapitel ziemlich will-

kürlich gewählt, so erhält doch der Leser des Buches einen
deutlicbei'en Einblick in den stoffliclien Zusammenhang der
verschiedeneu Dichtungen und Prosastücke und die je nach
Zeit imd Eigenart des V^erfassers verschiedenartige Be-
handlung desselben Gegenstandes, als dies bei der Be-
nutzung anderer Handbücher, wie von ten Brinks Lit.

Gesch., Körtings Grundriss und Brandls Mittelengl. Lit. in
Pauls Grundriss möglich ist, in denen er die einschlägigen
Stellen erst zusammensuchen muss. Anderseits bieten die

letztgenannten uns daneben aber den Vorteil, die poetische
oder sprachliche Entwicklung der literarischen Erscheinungen
besser verfolgen zu können , so dass beide Darstellungs-
arten sich einander ergänzen. Ausserdem vermittelt der
dem vorliegenden Werke angefügte Index leicht die Auf-
findung der an verschiedenen Orten besj5rochenen Stücke,
in dem ich trotz ausgiebigen Gebrauchs nur einen Fehler
entdeckt habe: S. 923 wird bei Patrick auf Vurfiaton/ of St. —
verwiesen, und schlägt man dies Stichwort auf, so findet

man : see St. PatricVs P. Doch habe ich die gesuchte Stelle

auch ohnedies gefunden, sie steht auf S. 815.

Nicht ohne Bedenken ist die Abgrenzung der megl.
Periode mit dem Jahre 1400. Denn hierdurch werden z. B.
die Chaucerschüler ganz von ihrem Meister getrennt; zwar
finden einige Dichtungen Lydgates und Hoocleves auch in

diesem Manual Erwähnung, doch nur solche, deren Stoff

auch in früiieren Denkmälern behandelt ist. Die Balladen-
dichtung ist bis auf ein paar Fälle gänzlich ausgeschlossen,
dagegen das Drama, d. h. also die geistlichen Spiele oder
Mysteries, ausführlich dargestellt, obwohl nur wenige davon
nachweislich im 14. Jahrh. entstanden sind. Indes will der
Verf. dieser Zwiespältigkeit' dadurch abhelfen, dass er
demnächst ein besonderes Buch derselben Art folgen lassen

will, das die Schriften des ganzen 15. .Jahrhunderts umfasst.
Im übrigen muss man gestehen, dass, hätte er auch dieses

Material gleich in den m Rede stehenden Band aufgenommen,
dieser zu einem unhandlichen Umfange angeschwollen wäre.

Betrachten wir nun die Einrichtung des Buches näher,
so ist zu bemerken, dass es in zwei gesonderte Teile zer-

fällt: den eigentlichen Test und die jeweils dazu gehörige
Bibliographie. Der erstere enthält bei jedem Stück genaue
Angaben über die Hss. und die Versform und Erörterungen
über den Dialekt, das Datum, die Quelle, den Verfasser
und die literarische Bedeutung sowie bei den meisten eine
knappe Inhaltsaugabe in kleinerem Druck, die jedoch u. a.

bei den ChToniken,''den Bibelübersetzungen und den Kollektiv-
misterien fehlt, wohl weil man voraussetzen darf, dass der
Leser sich schon nach dem Titel eine hinreichende Vor-
stellung vom Inhalt machen kann. Die Darstellung der
oft noch strittigen Fragen über den Ursprung, die Ab-
fassungszeit, Verfasserschaft usw. zeigt, dass Wells sich

dabei möglichster Objektivität befleissigt, doch auch das
eigene Urteil nicht zurückhält. Nicht immer wird mau
diesem beistimmen; so weiche ich z. B. in meiner Auf-
fassung der von Brunner herausgegebenen Romanze von
Richard Löwenherz (S. 152) von der seinen ab, wie ich sie

in meiner Besprechung dieses Buches (s. Engl. Stud. 49,

126 ff.) zum Ausdruck gebracht habe, die Wells jedoch un-
bekannt geblieben zu sein scheint. Noch mehr ist das der
Fall mit mehreren viel erörterten Chaucerproblemen, wie
Echtheit des Rosonromanfragments, Priorität der beiden
Legendenprologe, Urform des Palamon und Arcitas usw.,

auf die hier einzugehen zu weit führen würde und auch
insofern nicht erforderlich erscheint, als ich kürzlich diese

und andere Fragen einer erneuten Untersuchung unter-

worfen habe (Engl. Stud. 55, 1(51 ff.), und als dem Verf.

andere Aufsätze von mir, wie über die Bedeutung des
Hous of Farne (ebd. 50, 359 ff.) vermutlieh noch nicht vor-

gelegen haben. In anderen Fällen, wie z. B. betreffs des

Piers Plowman. habe ich mir noch kein eigenes Urteil ge-
bildet und überlasse es daher besseren Kennern, die Dar-
legungen des Verfassers nachzuprüfen.
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Des weiteren ist zu bemerken, dass Wells bei der Be-
sprechung der verschiedenen über einen Gegenstand ge-
iiusserten Ansichten gewöhnlich nicht den Vertreter dieser
namhaft macht — häufiger erst in den letzten Abschnitten
des Buches — , sondern dafür unbestimmte Wendungen,
wie fdme schohira — oiherst (S. 389), a reatit altctujit liaa bceii

milde (S.418), »V /icis heen nrßed oder a.<.'-)()«frf (S. 611 u. 621) usw.
gebraucht. Meines Erachtens ist es jedoch nicht gleich-
gültig, wer der Urheber dieser oder jener JMeinung ist, ob
ein Gelehrter von anerkanntem Rufe oder ein junger
Doktorand, und dem, der etwas wirklich Treffliches gesagt
oder entdeckt hat. sollte auch die Ehre der namentlichen
.Vnführung zuteil werden, zumal diese Ausdrucksweise
nicht viel mehr Raum beansprucht hätte als das unpersön-
liche ^omc oder il. Dieser Maugel wird auch keineswegs
in der Bibliographie, wie man vielleicht vermuten könnte,
ausgeglichen, da deren knappe Fassung, zu der AV. ge-
nötigt gewesen zu sein behauptet, grössere Ausführlichkeit
ausschloss. Zwar werden darin die Namen der Verfasser
von selbständig erschienenen Schriften genannt, aber nur
ausnahmsweise diejenigen von Abli.andlungen, die in Zeit-

schriften herausgekommen sind, oder von Textausgaben,
die einer grösseren Sammlung angehören, wie z. B. der
E. E. T. S. Das halte ich für eine Unbilligkeit, da dabei
die verdienstvolle Tätigkeit von Gelehrten wie Furnivall,
Skeat, Zupitza (der u. a. den Dichter Godric entdeckt hat,

wovon aber weder im Text noch hier Notiz genommen
wird), Kölbing, Wülker (von W. immer mit ck geschrieben),
Varnhagen , Holthausen , Bülbring u. a., die auch der
Studierende kenneu und achten lernen sollte, nicht in das
richtige Licht gerückt wird , wofür die hier und da zer-

streute Erwähnung dieser nicht ausreicht. Wenn auch bei

Rezensionen und kleineren Miszellen die blosse Stellen-

angabe genügen kann, so sollte bei bedeutsameren Arbeiten
der Name des Autors nicht fehlen, selbst wenn durch dessen
Einsatz der Umfang des Buches um ein paar Seiten — mehr
kommen gewiss nicht heraxis — vermehrt worden wäre.

Ich wende mich nun zu einigen Stellen des Textes,
die noch der Besseriing oder Ergänzung bedürfen. S. 138,

2. Abschn., ZI. 3 niuss es statt Tnulauxe Barcelana heissen,

da hier vom historischen Grafen die Rede ist. — S. 206,

ZI. 11, 1. iiiilitiiri. — S. 316 hätte bei der Besprechung der
Legenden vom Heiligen Kreuz wohl auf Cynewulfs Elcne
verwiesen werden können, wie auf S. 312 bei .Juliana auch
die aegl. Bearbeitung kurz erwähnt ist. — S. 32.5 wäre bei

;/(//(/ Bhwd iif Hayhs vielleicht ein Hinweis auf C. T. 12 590
(Pard. T.) angebracht. — S. 341, 9. ZI. v. u., gebraucht W.
als modernisierte Form des Namens GraffHeste: Grostete,
ebenso S. 344, 350, 366, die doch wohl Grossetete lauten
müsste. — S. 346 führt der Verf. bei der Besprechung des
A^eidUte zum Vergleich Chaucer's Parson's Tale an , die
'n)i adaptatio» of a summa of Viccs and Virtues' sein soll.

Die richtige Angäbe findet sich dagegen auf S. 745. —
S. .378 — Disticlis of Cato — ist die Angabe 'composed
iinginaUy in Laiin in ahont the fotirth <ir tlie fifth Century zu
ungenau. — S. 892 — Dcnth — ist der von Varnhagen,
Angl. Anz. VII, 85 f., mitgeteilte Text aus Ms. Cott. Oalig.
A 11, 57 nachzutragen. — S. 425. Abs. 2, viertletzte Zeile
ist der Druckfehler do statt to zu korrigieren, ebenso S. 478,
Abs. 6, ZI. 3, die Zahl 1838 zu 1383. Ein paar andere Ver-
sehen sind schon im 'Supplement' beseitigt. Man sieht
aber, dass die Zahl dieser im Vergleich zu den 747 Seiten
des Textes ausserordentlich gering ist: ein Beweis für die
Sorgfalt der Be.irbeitung.

Häufiger sind dagegen in der ,Biblio(irapliicid Xotex^
Fehler zu bessern xmd Zusätze zu machen, und wenn ich
darauf näher eingehe, so geschieht dies nicht aus kleinlicher
Tadelsucht, sondern auf Grund des Ersuchens des Verfassers
an seine Rezensenten, ihm alle 'cccors und omiisions^ (Pref.
S. IXl mitzuteilen, da er auf die grösste Korrektheit seines
Buches Wert legt. Zu dem Verzeichnis der zahlreichen
von Wells benutzten Zeitschriften, Sammel- und Nach-
schlagewerke wäre im Abschnitt 'Worls containinq General
Bihlioqraphiad Notes' auf S. 757 mein Bericht über die Er-
scheinungen auf megl. Gebiete in dem 1902 veröffentlichten
Werke „Ergebnisse und Fortschritte der german. Wissen-
schaft im letzten Vierteljahrhundert", S. 374 ff. hinzu-
zu-fügen. An der Hand dieses habe ich alle diese Periode
betreffenden Angaben des Manual nachgeprüft und mehrere,
wenn auch nicht wesentliche Auslassungen und Unrichtig-
keiten hiei-in festgestellt, die ich im folgenden mitteile.

Ebenso habe ich die in den Jahrgängen 191.5—18 des „Jahres-
berichts über die Erscheinungen auf dem Gebiete der germ.
Philologie" erwähnten, in Deutschland während dieser Zeit
herausgegebenen einschlägigen Schi-iften mit den An-
führungen des Manual verglichen, da der Verf. in der Vor-
rede die Vermutung ausspricht, dass ihm von diesen
mancherlei entgangen sein könne, doch ausser Rezensionen
nicht allzuviel Nachzutragendes — die Folge der jetzt leider
benötigten Beschränkung des Drückens — gefunden. Be-
züglich der in der Zwischenzeit oder früher erschienenen
Bücher und Abhandlungen habe ich mich mit dem Nach-
schlagen der in meinen Händen befindlichen Literatur be-
gnügt, da sämtliche Notizen bei Wells zu prüfen eine sehr
umfangreiche Arbeit gewesen wäre, die ich um so eher
unterlassen habe, als die meisten meiner Stichproben die

Zuverlässigkeit seiner Angaben erwiesen. In Parenthese
füge ich den Ort meiner Besprechung des betr. Artikels
bei; die anderer sind im obigen Jahresbericht zu ersehen'.

Zu S. 760 (Readers etc.): B ran dl u. Zippel, Megl.
Sprach- u. Lit.-Proben, 1917; ebd. (Language) Einenkel,
Hist. Syntax usw. in Pauls Grundr. 3, auch Sonderdruck
1916 (E. St. 51, 407); Marcus, oi( im Frühmegl., Berl. Diss.

(E. St. .52, 367). — S. 762 (Romances): Deters, Die engl.

Angriffswaffen (1300—50), Heidelb. 1913. — S. 766 (Arthurian
Legends): Wülle ii weber, Tennysons Quellen usw., Marb.
Diss. 1889; Littledale, Essays on Tennyson's Idylls etc.

(Malory), London 1893; G urteen , Arthurian Epic, London
1895; Newell, King Arthur, Boston 1897; Zimmer,
Breton. Elemente in der Arthursage usw., Zs. f. frz. Spr.

u.Lit. 12,231. — Zu [17] Geoffrey of Monmouth s. Branden-
burg, G. of M. u. die frühmegl. Chronisten, Berl. Diss.
1918.'— Ebd. [21] S. 767. Zu Björkmans Ausg. der
Morte Arthure s. meine Bespr. E. St. 51, 115. — S. 769.

Zu Westen, Three Days' Tournament, s. E. St. 34, 377. —
S. 770 sollte beim Titel von Knigges Diss. über Sir

Gawavne der Zusatz „und De Erkenwalde" nicht fehlen,

da hierauf S. 810 bei letztbezeichnetem Gedicht Bezug ge-

nommen wird. — S. 771 wäre bei Weddynge of Sir Gawen
auch der Artikel von Stokes u. Nutt, Academy 1892,

1042 f. anzuziehen. — S. 776 und 785 sind die Bemerkungen
zu Otuel, Floris und Ipomadon von Holthausen, Angl. 40,

397 ff. nachzutragen. — S. 777, Nr. 62; Der Verf. des Auf-
satzes über den Ursprung der Schwanrittertradition usw.
heisst Blöte. — S. 780 herrscht eine gewisse Verwirrung
iu den Angaben über Wülfings Aufsatz über das Laud-
Troy Book, Engl. Stud. 29, 374 ff. In Nr. 72 wird dieser

zweimal, ZI. 2 u. 9, zitiert, an erster Stelle nur kurz:

E. St. 29, 384, an zweiter wieder ohne Namen und mit ver-

englischtem Titel des zweiten auf S. 384 beginnenden Ab-
schnitts; dann wieder unter Nr. 74 mit Namen, doch ohne
Titel richtig wie oben ; und zum vierten Male unter 76

(Scottish Troy Fragm.): 'See E. St. 29, 3s2ff.'. Doch ha,ndelt

Wülfing über dieses Thema uvir kurz auf S. 388 f. — S. 781

Unter den ausserengl. Bearbeitungen derEustachius-Legende
hätte vielleicht Herders klassische Darstellung in „Die

wiedergefundenen Söhne" erwähnt werden können. — 8. 782

vermisst man die scharfe Kritik Stoffels, Taalstudie 7,

93 ff., von Sarrazins Octovian-Ausgabe. — S. 784 [98] : Smy th

,

Shakespeare's Pericles and Apollonius of Tyre, Philadelphia

1898, worin auch die Version der Gesta Rom. des letzteren

berührt wird. — S. 786. Meine Rezension von B runners
Ausg. des Richard Coer de Lyon habe ich schon vorhin

zitiert. — S. 787 (Sir Amadace):" Dutz, Dank der Toten in

der engl. Lit., Prgr., Troppau 1894 — Näheres ist mir nicht

bekannt. — S. 789 [14], ZI. 2: Die Publikation der^Addit.-

Hs., die übrigens von dem hier nicht genannten Kaluza
herrührt, steht nicht im 13., sondern im 14. Bde. der E. St. —
S. 791 (Bestiaries). Ich bemerke, dass Wells das Old Engl.

Mise, von Morris nur als E. E. T. S. 49 zitiert; daher
fehlt auch wohl der Hinweis auf Holthausens textkrit.

Bemerkungen hierzu, Arch. 88, 365 ff., ebenso bei den
anderen darin enthaltenen Stücken, wie Prov. of Alfred,

S. 822 usw. Ferner könnte hier auch der Aufsatz von
Mann über den Physiologus der PhU. von Thaün, E. St. 7,

420 u. 9, 391 angezogen werden. — S. 793, ZL 9. Luh-
manns Arbeit ist nicht Hallische, sondern Göttinger Diss. —
Zu S. 797 (Letters and Speeches of Rebeis in 1381) und
ebenso S. 86-5 (Gower) wäre jetzt Eberhard, Der Bauern-

1 Der über das Jahr 1919 (41. Bd.) ist kürzlich er-

schienen.
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aufstand vom Jahre 1381 in der engl. Poesie, Heidelb. 1917

(E. St. .53, 432), a-nzufnhren. — S. 804 [13]. Die Unter-
suchung von Krüger ist nicht Erlanger. sondern Göttinger
Diss. — S. SU6. Zur Brandanuslegende s. auch Nutt, Ihe
Yoyage of Bran, etc. Lond. 189.5. Ebd. Zu den Legenden
von Barlaam und .Tosaphat und den Seven .Sleepers möchte
ich auf meine Ausgabe des anglo-norm. Dicliters Chardri,

Heilbronn 1879, verweisen, der insofern auch hier von
Interesse ist, als die Texte dieser beiden Diclitungen sich

in den Mss. Cott. Cal. A. IX u. Oxf. Jes. Coli. 29 vor-

finden, die sonst meist nur megl. Gedichte, darunter
Laäamon, enthalten. Eine eingehende Untersuchung über
die Siebenschläferlegende habe ich dann in einem, Leipzig
1883, erscliienenen besonderen Buche angestellt. — S. f(Jb.

Zu den Legenden Lydgates ist Horst manns Ausg. von
Albon und Amphabel (Festschr. d. Königstädt. ßealsch.,

Berlin 1882) hinzuzufügen. — S. 809 (Alexius) ist der Name
des Verfassers der Programmabhandlung 'Studien über afrz.

Bearbeitungen usw.' nicht Körting, sondern Kötting,
das Jahr der Veröffentlichung nicht 1884, sondern 1890. —
S. 810. (Gregory), laicht Kostermann, sondern Holter-
mann heisst der Verf. der Münsterer Dissertation über
Sprache usw. der Legende. — S. 813 |70], drittletzte Zeile:

es verdient wohl hervorgehoben zu werden, dass der Verf.

der dort kurz imter Rom. 18, 128 zitierten Abhandlung
P. Meyer ist, der die frz. Quelle des engl. Gedichts
iChildhood of Christ) nachweist. — S. 81ö [80|. Man füge
hinzu: Stokes, Tripartite Life of St. Patrick. Lond. Ib.^S

(3 irische Homilien). — S. 816 (Handlyng Synne). Die Ab-
kürzung .An.' in dem Titel von Kunz' Diss. würde alt-

nordisch bedeuten; doch ist anglo-norm. gemeint. — S. 818
(Pater Noster). Bei den 'Lvdgate pieces' ist Mahirs Schrift

'J. L., Einige religiöse Gediclite', Berlin 1914 (E. St. 51, 127)

hinzuzusetzen. ~ S. b20. [41] Die Abhandl. E. St. '2, 344,

deren Verf., Böddeker, wieder nicht genannt wird, betrifft

nicht das Metrum, sondern die Sprache der Benediktinerregel.
S. 822 (Distichs of Cato). Die Angabe ,Nehab, Berlin,

ist gar zu dürftig und ungenau. Gemeint ist die lö79 er-

schienene Göttinger Dissertation, die eine Textausgabe
nebst sprachlichen und anderen Untersuchungen enthält;

Goldberg hat ausser der dort angeführten Dissertation
auch eine Textausgabe dieses Stücks in der Anglia 7, lö5
veröffentlicht, die aber hier getrennt (ZI. 1) ohne Nennung
des Verfassers zitiert wird. Aehnliches geschieht auch in

anderen Fällen. — S. 82ö (Pistill of Susan). Es fehlt der
in der Mod. Lang. Ass. von Harrison gehaltene Vortrag
über dieses Thema, der in den Publ. derselben VIII, H. 4

abgedruckt ist. — Ebd. (Huchown Discussion). Hierzu
wäre auch an dieser .Stelle (s. S. 780 [72]) der Aufsatz von
Brandes, E. St. 8, 398 zu erwähnen. — S. 827 [14] u.

S. 838 [8]. Zu RoUes Psalterkommentar s. Christ, Lieber

die Vatik. Hs, Arch. 136, 3.5. — Ebd. [21]. Der Druck-
fehler Aaler st. Adler ist schon im Suppl. korrigiert worden,
doch nicht, dass dessen Arbeit über die Busspsalmen nicht
Berliner, sondern Breslaucr Diss. ist; an der Fortsetzung
dieser m den E. St. 10, 215 hat Kaluza mitgewirkt, was
nicht vermerkt ist. — S. 831 |8|, ZI. 23: nicht 'Hannover
diss., Halle 1910', sondern 'Halle diss., Hannover 1910'. —
S. 833 [3], ZI. 2 1. Loircnccl: st. Löwenack. — S. 8.34. Die
Diss. von K. Heidrich ist von mir Angl. Bbl. 27, 18

rezensiert. — Ebd. [Mandeville]. Hinzuzufügen wären die

Schriften bzw. Aufsätze von Cordier, J. de M., Leide
1891, P. Tovnbee, Rom. 82, 228, Nicholson, Acad.
Nr. 6'23. — S. 838 [9]. S. auch Lindkvist, R. Rolle's

Meditatio etc. according to Ms. Upsala C. 494, Upsala
1917. — S. 846 (Religious Lvrics) fehlt A. Müller, Die
megl. geistl. Lyrik, Halle 1911. — S. 8.54 [209]. E. St. 17,

'296 ist zweimal zitiert. — S. 863: 'Perle', übersetzt von
0. Decker, Prgr.. Schwerin 1916. — S. 865 [.s]. Hierher
gehört auch Koeppels Aufsatz über Gowers frz. Balladen
u. Chaucer, E. St. '20, 154, der fälschlich im Abschn. 13

(Confessio Amantis) ohne Nennung des Autors zitiert wird.
Zu diesem ist aber nachzutragen Round zu Caxton's
Edition, Athen. 3022; Flügel, Erz. von Pyramus u. Tisbo
(Conf. Arn.), Angl. 12, 13, und die Untersuchungen H. Harts
über die Verbreitung dieser Sage in der engl, und anderen
Literaturen, Passau 1890 u. 1891 (2.' Teil).

Zu Kap. XVI, das, wie schon gesagt, allein Chaucer
gewidmet ist, ist zu bemerken, dass Wells' Bibliographie
gewisserm.assen eine Fortsetzung von der in Miss Ham-
monds bekanntem Manual (rez. von mir Angl. Bbl. 20,

225) bilden soll, so dass also nur die seit 1908 erschienenen
Schriften darin aufgenommen sind; doch sind auch einige
frühere Werke oder Artikel von Wichtigkeit erwähnt.
Indes bleibt noch mancherlei zu ergänzen, darunter aller-

dings auch ein paar Sachen, die Wells beim Drucke seines
Supplements noch nicht kennen konnte. — S. 867 (On
Reoent Criticism) wird mein Bericht in der Germ.-Rom.
Monatsschr. 1, 490 wohl, doch ohne Titel 'Die Chaucer-
forschung seit 1900' zitiert; vielleicht hätte auch mein auf
dem IX. Neuphilologeutage {1900) gehaltener Vortrag
erwähnt werden können (s. Verhandl. S. 11?) 'Ueber den
gegenwärtigen Stand der Chaucer-Forschung'. — Ebd.
(General Criticism). Zu Snells Age of Ch. s. meine An-
zeige E. St. 32, 117. Hinzuzufügen: H. Korsch, Ch. als

Kritiker, Berl. Diss. 1916 (Litbl. 38, 86), und Langhans.
Untersuchungen zu Ch., Halle 1918 (Litbl. 40, 90); zu
Heidrichs Schrift s. o. S. 8>34. — Ebd. (Selected Pieces).
Von Mathers Ausg. einiger Stücke der C. T. ;s. Hammond
214) ist eine neue, fast vinveränderte Auflage ohne Datum
erschienen (s. Angl. Bbl. 20 166); ferner eine der Cl. u.

Sq. T. von L. Winstanley, Cambridge 190ö, die ich ebd.
besprochen habe. Dazu kömmt noch Kaluzas Chaucer-
Handbuch, Leipz. 1919 (Litbl. 40. 90). — S. 868. Fanslers
Buch über den Rosenroman ist von mir E. St. 49, 431 be-
sprochen. Ebd. (Language and Versification). Obwohl
schon früher erschienen, hätte ten Brinks 'Chs. Sprache
u. Verskunst' hier angeführt werden müssen, jetzt um so
mehr als die von Eckhardt besorgte Neuauflage seit 1920
vorliegt (s. Litbl. 41, 374). Wilds Buch habe ich Litbh 37.

233, Joerdens Schrift ebd. 38, 312 besprochen. Dazu
kommt Beschorner, Verbale Reime bei Ch., Halle 1920.

—

S. 869 (Life of Ch.). Zu Kirks Buch s. E. St. 30, 441, zu

j

Hulberts Schrift Angl. Bbl. '2-5, 79 (im Suppl. angegeben),
zu Emersons Artikel ebd. 2öö, zu Tatlocks ebd. 34(),

zu Cooks Aufsatz ebd. 28, 156. — Auf derselben Seite
(Chronology): Zu Tatlocks Development usw. Angl. Bbl. '20,

129. — S. 870 (Minor Poems) s. 'Chaucerproben' von mir
ü. St. 53, 16'2. — Ebd. (Book of the Duchesse). Zu Lowes'
Artikel in Mod. Phil. 3, 1, der übrigens ungenau betitelt
ist, .s. E. St. 37, '230. Zu Kittredge's, ebd. 7, s. Angl.
Bbl. '22, 272. — S. 871 (Scogan) s. Brandl. § 98. Ebd. (Pari,
of F.). Es wäre wohl Moffats üebersetzung von Alain
de Lille's Complaint of Nature, N. York 1908 (s. Angl.
Bbl. '20, 164), von der jenes Gedicht beeinflusst ist, zu er-

wähnen gewesen. Ferner s. zu Emersons Aufsatz über
die 'Suitors' Angl. Bbl. "22, 274; ferner zu Manlys Ab-
handlung ']]'h(d is llie P. of FJ' Lange. Angl. 40, 394. —
S. 872 (Hous of Fame). Meine 'Textkritischen Bemerkungen'
hierzu (-Angl Bbl. 22, 1:59) und meine Untersuchungen über
die Bedeutung dieser Dichtung (E. St. 50, 359) sind Wells
unbekannt geblieben. Zu Imelmanns Aufsatz s. Angl.
Bbl. '25, 8'2. ~ Ebd. (Troilus). Zu Tatlocks Erörterung
des Datums (Mod. Phil. 1) s. E. St. 36, 139. — S. 873 (Leg.
of G. AV.). Die Angabe 'not in Hammond' betreffs Bilder-
becks Schrift ist irrig; sie ist dort vielmehr S. 378 u. 381
richtig zitiert (E. St. 36, 133). French, der Verf. der Diss.

'The Problem of the Two Prologues etc.' wird im Text
S. 670 genannt, doch diese Schrift in der Bibliographie,
wohl weil schon bei Hammond erwähnt, nicht angeführt.
S. dazu E. St. 37, 232. Meine Besprechungen anderer Ab-
liaiidlungen über diese Frage s. Angl. Bbl. 22. 275, u. '25,

33'2. Zu Langes an letzter Stelle bezeichnetem Aufsatz
über die beiden Prologformen in Angl. 39 ist zu bemerken,
dass der Verf. eine Fortsetzung desselben im 42. Bde. der
Anglia hat folgen lassen. Hinzuzufügen ist meine ein-

gehende Untersuchung des Hss.- Verhältnisses Angl., N. F. 31,

1U8. u. 32, 123. — Ebd. (Canterbury Tales). Die Veröffent-
lichungen der Ch.-Societv. 1. Ser., 76—82. sind von mir
E. St. 46, 98 angezeigt. "- S. 874. Der Titel der Schrift

E. Meyers ist fehlerhaft; 1. Charakterzeichnung; dazu
K. St. 48, 273. - S. 876 [.5'2]. Es fehlt der Aufsatz Tuppers,
Ch.'s. Sinners and Sins (J. E. G. Ph. 15), von mir Angl. Bbl. 28,

152 besprochen, desgl. dessen früherer, im Manual zitierter

Artikel (Quarreis etc.) ebd. S. 155. — S. 877, ZI. 1 u. '20.

Cooks .\ufastz wird hier noch zweimal angeführt (s. oben
S. 869). — Ebd. (Miller's T.). Der Verf. des dort zitierten

holl. -Aufsatzes heisst Barnouw. nicht Barnuow; s. auch
Angl. Bbl. '22, 271. — S. 878 (Prior. T.). Zu C. Browns
'Study etc.' s. 1. c. '22. 269. Hinzuzufügen ist Barnouw,
'De Vertelliug van de Priores' (Onze Eeuw 9); s. ebd.

S. 270. — Auf derselben Seite (Thopas): s. jetzt Lange,
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Ch.'s Sir Thopas. Ritter Honiggold, D. Lz. 37, 1299, 1669,

1827. — S. 880 [79] u. [82], Zu der Untersuchung von
Lowes über den Einfluss des Miroir de Mariage s. Augl.
Bbl. 22, 272; zu desselben Verfassers Aufsatz über die

Sq, T. s. ebd. 25, 832. — [82], Bei meiner Besprechung von
Tatlock, Astrology etc, ist genauer die Seitenzahl (Angl.

Bbl. 2.5) 340 St. 327" anzugeben. Zu seiner zuletzt ange-
führten Schrift (The Scene etc. Visitedi s. E. St. 49. 437. —
Ebd. [84], Zu Lowes' -Corones two" etc. s. E. St, 46, 114, —
S. 881, Zu Spies" Darlegungen über die Parson's T, und
die 'Eetractio' habe ich E. St. 37. 227, und Angl. Bbl. 2-5'

84 Stellung genommen,
Ueber den Inhalt des Supplements ist zu be-

merken, dass der Text im wesentlichen aus Nachträgen
besteht, die C, Brown's Register of Middle Euglish Re-
ligious and Didactic Verse, Part I, Oxford 1916, entnommen
sind. Die zu den •Bibliographitnl iS'oJes" zu machenden Zu-
sätze habe ich bereits dem Hauptteil hinzugefügt, so dass
hier nur wenig zu bemerken bleibt. S. lOOö, Xote zu 773
[Vrj (Gralsage): Der Verf. der Programmabhaudlunu' nennt
sich Dostal-AVink 1er. S, 1026 zu 866 [18], Ueber Bihls
.Schrift 'Die Wirkungen des Rhytlimus usw.' s. Litbl. 33. 312.

Ausser diesen sachlichen Mängeln und Lücken er-

scheint aber im Hauptteil sowohl wie im Supplement eine
irmsse Zahl von sprachliehen Fehlern in den Angaben über
die Schriften mit deutschem Titel, namentlich wo der Verf.
abzukürzen versucht. Werden die deutschen Benutzer diese
auch im stillen selbst korrigieren, so glaube ich doch im
Interesse des Verfassers zu handeln, wenn ich ihn auch
auf Einzelheiten aufmerksam mache ; S, 762, ZI. 8, 1. Der
statt Die. S. 766, ZI. 3, 1, Das gegenseitige . . . fest-

ländischen, S. 772, V, ZI. 1.5, 1. keltische. S. 77-5 [48]. ZI. 4,

1. Auslandes. S, 776, ZI, 12, 1, handschriftlichen. 8. 778,
ZI. 18, ergänze 'Festschrift der vor 'badischen Gvmn.';
ebd. [66] ZI. 3, 1, einiger; S. 779, 6. ZI. 1, 1. trojanischen,
S. 780 [74], ZI. 2. 1, Verneinung. S, 793, ZI. 21, 1. Lattich;
die Ortsangabe in der Schrift selbst lautet übrigens: Liege.
S. 794, ZI. 3, 1. auf die. S. 79-5, ZI. 13, 1. Das. S, 803 [5],

ZI. 3, 1. Sasje. S. Sil [49], ZI. 6, 1. Brunöhler . , . deutsche;
ZI. 7, 1, einem. S. 824 [30], ZI. 7, 1. deutscher. S. 829, ZI. 3,

1. das Verhältnis. S. 831 [9], ZI. 3, ergänze 'Untersuchungen
zur' vor 'erotischen Lyrik' oder ändere 'Erotische L,'.

S. 833, ZI. 4, 'Biedermann, Ergänzungen zu Werths' ist in
dieser Fassung unverständlich; ebd. [2] ZI. .5, 1. der Hds,
S. 838, ZI, 8, 1. Kleinere. S. 84-5 [3], 2. 1. Schambach,
S. 8-58, ZI, 22. 1, in dem, S, 861, ZI. -3. ergänze des' vor
'Alten'. S. 868 (Language etc), ZI. 11, 1. Präsentis; ebd.,
letzte _Z1.. 1. Reimpaaren, S. 1014, 874 [7-5], 1. des. S. 1024,
•'SÖ2 [171], 1. Uebungsbuch. — In dieser Liste habe ich schon
ein paarmal den von W. auch auf deutsche Titel über-
tragenen engl. Brauch , auch Adjektive und Pronomina
gross zu schreiben, korrigiert — wollte ich es durchweg
tun, so könnte ich Seiten damit füllen. — Auch auf die
mehrfachen Verwechselungen von a und ä. o und ö, u und ü
will ich nur kurz eingehen, die namentlich da störend sind,
wo es sich um Namen handelt. S. 76-5, unten, u. S. 766,
1. festländische; S. 773, ZI. 7, Eigentümlichkeiten, desgl,
S. 868; S. 786 [105] 1, Löweuherz; S. 789 [14] I, Erzählung;
S. 796 [4] 1, Thümmig; S. 801, ZI. 8 v. u., 1. Günther; S. 8(3

j

IGuthlacJ 1. Bonner: S. 814 [74], ZI. 9 1. Höllenfahrt; S, 832
[131 1, Schorbach: ebd., letzte ZL. 1. Jagdtraktat; S. 841 [2]
1. Fürstenau; S. 8-50. B, 1. Schönbach; S, 855, ZI. 16,
1. Mysterienbfihne ; ebd., Absohn. 2, u. S, 856 wiederholt;
Osterfeiern: ebd., Abschn, 3. 1. Vorläufer; S. 858, ZI. 8,
1. Priestergestalten; S. 862 [1'2] 1. Bücherschau. S, 867,
ZI. 15, 1. H^fer; ebd. 21, 1, Wörterbucharbeit. S. 868,
2. Abschn., ZI. 13, 1. Verwünschungen ; ebd. ZI. 20, 1. Sätze.
S. 1017. 823 ['25] 1. Kluge.

Es ist schliesslich ein langes Register von verbesserungs-
bedürftigen Stellen geworden, das jedoch gegenüber den
tausenden von richtigen Angaben nicht ein Mis9trauen in
die Brauchbarkeit und allgemeine Zuverlässigkeit von Wells'
Manual erwecken darf. Hoffentlich kommen meine Korrek-
turen noch zur rechten Zeit, so dass der Verf. sie für sein
zweites Supplement verwerten kann, wenn nicht ein Neu-
druck des ganzen Werkes vorzuziehen wäre. Der Preis
dafür Ist ein angemessener, und so wäre die .Anschaffung
jedem Anglisten zu raten, wenn diese nicht durch die
gegenwärtig so leidigen Geldverhältnis.?e erschwert würde.

Berlin-Schöneberg, J, Koch,

August Brink, Stab und Wort im Qawain, eine
stilistische Untersuchung. (Studien zu r englischen
Philologie, hrsg, von Lorenz Morsbach, 59,) Halle a. S.,

Max Niemeyer, 1920, 3 Bll.-i-.56 S, 8°, M. 10.

Stab und Wort, d. h. das mehr oder minder
häufige Vorkommen des einzelnen Wortes in stabender
Stellung in den westmittelländ. Stabreimgedichten, ein

Verhältnis, das bisher fast gar nicht erforscht ist,

bildet den Gegenstand dieser Untersuchung. Sie geht
aus von der Beobachtung, dass der Stabreim nicht

allein syntaktisch starke Wörter verlangt , sondern
auch von den Wörtern, die Haupttou tragen, die

sinnlich und poetisch starken bevorztigt, und davon,

dass die sehr zaUreichen altertümlichen Bestandteile

des Wortschatzes der Alliterationsdichtung den stabenden
Rang bevorzugen, während die nichtstabenden Vers-
stellen meist von Wörtern eingenommen werden, die

nie. allgemein verbreitet sind.

Die Untersuchung zerfällt in zwei Teile : eine

statistische Untersuchung der Wörter nach ihrem
Rang im Stabe tmd eine stilistische Untersuchung der

Wörter nach ihrer Eigenart, letztere also eine Parallele

zu mhd. Stilunter-suchungen über die von den mhd.
Klassikern mehr oder weniger gemiedenen sogen, un-

höfischen Wörter. Beispiele : (vy^e, hurnc, frehe, (foinc,

liathel als Bezeichnungen für den Helden, den Ritter,

sind auf eine Literatur von altertümlich traditioneller

Art oder auf eine solche mit starker volkstümlicher

Beeinflussung beschränkt; häufig sind sie in den Stab-

reimgedichten. Aehnlich verhält es sich z. B, mit

dem Adj. apel „edel". Daneben kommen für die-

selben Begriffe auch im Gawain häufig l;ni:^t und nol)lc

vor. Wenn die Stabreimdichter die ersteren be-

vorzugen, während Chaucer sie meidet, so ist nach Br,

der Unterschied kein sprachlicher, sondern ein stili-

stischer, Chaucer und die modernen me. Dichter
kannten diese Wörter auch , verwendeten sie aber

nicht , weil sie dieser als altmodisch empfundenen
Dichtersprache das lebendige Sprachgut gegenüber-

stellten. Es ist also der Gegensatz zwischen ideali-

sierender, typisierender Dichtung einerseits , charak-

terisierender, realistischer andrerseits.

In den altertümlichen Wörtern Dialektwörter zu

sehen, sei verkehrt; sie seien der Alltagssprache fremd,

auf die Poesie beschränkt gewesen. Einen wirklichen

Beweis für diese Behauptung bleibt der Verf. m. E.

schuldig. Xeben den altertümlichen Wörtern ver-

wandten die me. Stabreimdichter gern Substantive

und Adjektive höfischen, gehobenen, vornehmen und
emphatischen Charakters, die ihnen besonders poetisch

schienen und dem Glänze ritterlichen Lebens an-

gehörten : cortmisye, rouetjise. honour, proivess, renotv»

;

brtijt, coDihi, cortcuß , drrc, free, (/entyle, pure. Bei

den Adjektiven und Verben dagegen spielten in der

Tat die mundartlichen Wörter eine grossere Rolle.

Geschichtlich glaubt Verf. dieses Verhältnis so

erklären zu können : Der me. Stabreimdichter über-

nahm Wortschatz und Metrum einer alten Kunst, die

im Volksgesang einigermassen treu bewahrt worden

waren. Bei dem Stabreimdichter wird die Tendenz,

die altertümlichen Wörter für die Alliteration zu be-

nutzen, bewusst. Aber das Eindringen auch der

modernen Wörter in die bevorzugten Stabstellungen

konnte er nicht hindern, weil sonst das Verständnis

zu sehr gelitten hätte. Die Verwendung des alter-

21
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tümlichen und des höfisch-poetischen Gutes in nicht-

stabender Stellung ist Zeichen schlechter Technik.

Auch in der ae. und der altgerm. Poesie überhaupt

scheint ein ähnliches Kunstgesetz erkennbar zu sein.

Dass nicht alle Stabreimdichter für ein Wort den-

selben Stabrang haben, ist verständlich, wenn man be-

denkt, wie plötzlich aus den vorhandenen Traditionen

und Stilgesetzen die Wiederbelebung der Stabreimzeile

einsetzt. Hier mussten sich Unterschiede zwischen

\erschiedenen Dichtern und Dichterschulen ergeben.

Im Druck ist die Durchführung der Untersuchung

der Kostenersparnis wegen stark gekürzt. Die Verben
sind ganz weggefallen : dem ähnlichen Verhältnis im Ae.

und As. ist nur wenig Eanm gegönnt; statt Beispielen

sind nur Belegstellen gegeben. Die Substantive sind

nach Bedeutungsgi'uppen eingeteilt, da so der poetische

Charakter der einzelnen Wörter im Vergleich mit

Wörtern ähnlicher Bedeutung klarer hervortritt. Als

wesentlichen Bestandteil des Wortschatzes betrachtet

Verf. ein Wort nur, wenn es in einem Gedicht wenigstens

dreimal belegt ist, archaische oder sonst charakteristische

Wörter jedoch auch bei seltenerem Vorkommen. Alles

ihm zufällig erscheinende Sprachgut, wozu er z. B.

Jagdausdrücke, Bezeichnungen der ritterlichen Aus-

stattung und ähnliches rechnet, lässt er unberücksichtigt.

Wir können hier dem Verf. nicht in die Einzel-

heiten folgen, wie er die als poetisch empfundenen

von den Alltagswörtern scheidet. Ob das von ihm an-

gewandte Kriterium in seiner Ausschhesslichkeit dazu

hinreicht, ist nicht sicher. Bei einer Reihe von Wörtern
muss er selbst sagen, dass sie zu selten sind, um ihre

Stabung richtig erkennen zu lassen. Dass lokale

Unterschiede ganz belanglos seien, ist wohl auch eine

Uebertreibung. Auch sonst im einzelnen könnte man
verschiedener Ansicht sein, besonders im Abschnitt

über die Adjektive ; doch würde es hier zu weit führen,

dies des näheren zu erörtern. Aus den Ergebnissen

sei nur noch erwähnt, dass Verf. die Erneuerung der

Stabreimdichtung in me. Zeit nicht, wie manche andere,

als eine nationale, im Gegensatz zum französischen

Geist entstandene, erklären möchte ; mit Recht weist

er darauf hin, dass sie ja selbst vielfach aus fran-

zösischen Quellen schöpfte, und dass das französische

Sprachgut in diesen Gedichten eine ganz hervorragende

Rolle spielt. Die Erklärung ist vielmehr, wie wir oben

gesehen haben , in einer anderen Auffassung vom
poetischen Wert eines Wortes, als wie sie von Chaucer

vertreten wird, zu suchen.

Dass kein Wörterverzeichnis beigegeben ist, er-

schwert die Benutzung.

Bern. Gustav Binz.

Richard Ruppert, Die spanischen Lehn- und Fremd-
wörter In der französischen Schriftsprache. (München,
Licdauersohe Üniv.-Buchhaudluug. 1916.) 320 S.

Ich habe in Ztsclir. f. frs. Spr. 44° 215 ff. das dem
gleichen Gegenstande gewidmete und fast gleichzeitig

(1914) erschienene Buch von W. F. Schmidt (Bei-

heft 54 zur Ztschr. f. rom. Phil.) besprochen und darf

daher auch zu dem vorherliegenden Werke Stellung

nehmen. Das ungünstige Urteil, das ich a. a. 0. über

Schmidts Werk fällte
,

gilt in vollem Masse auch
für dieses. Eine zusammenfassende Arbeit über die

Span. Fremdwörter im Frz. kann keineswegs eine An-
fänger-, sondern erst die reife Leistung eines Meisters

sein. Es genügt nicht, wie Schmidt und Ruppert
getan haben, die vorhandenen Wörterbücher der frz.

Schriftsprache (nicht einmal die Dialekt-Wbb. und den
Atlas linguistique, die allein über die Vitalität der

schriftsprachl.Wörter orientieren können), durchzugehen,
deren Belege zu exzerpieren, die Aeusserungen der

modernen Lexikographen über die Etymologie der

Wörter zusammenzustellen und deren Dixi wie deren
Non liquet gleichmütig hinzunehmen . sondern jede
Etymologie verlangt gewissermassen ein liebevolles

Zusammenleben mit dem zu erklärenden Wort, ein oft

jahrelanges L^mkreisen desselben, bis plötzlich der Zu-
fall der Lektüre den Forscher auf die richtige Lösung
führt. Erst durch Aneinanderreihung solcher Einzel-

skizzen Hesse sich eine Darstellung des Anteils des
Span, am französischen Wortmaterial wagen.

Ruppert ist denn, wie zu erwarten war, in den
seltensten Fällen über Meyer-Lübkes REW hinaus-

gedrungen, oft hinter ihm zurückgeblieben, meist hat

er sklavisch nachgebetet: so wiederholt er S. 45 die

Vermutung des REW, dass ital. toro brado zu prov.

hrciH, Span, hraio gehört, was mit dem selbst unklaren

Paar hiara — hiada gestützt wird, während das ital.

Wort offenbar mit ital. sbraitare, hradire , schreien',

hraido ,lebhaft', afrz. Jr«?V7?/' ,ungestüm (von Pferden)'

(= REW 1262) zusammenhängt. Oder S. 130 wird

gesagt: „M.-L. 4297 leitet unser Wort von lat. *iiu-

pcdina ,0 b er lehr er' ab" — aber das ist doch ein

leicht zu bessernder Druckfehler für ,Oberleder' ! Auch
scheint der Verf. nicht die im REW zitierten Original-

artikel nachgeschlagen zu haben, sonst würde er S. 143
anlässlich span. ijada ,Nierenstein' nicht zitieren

„Thomas, Mel, 94; Z. R. Ph. XXIX, 407 und Meyer-
Lübke 4260", wo der Ztschr. -kriikel doch auch von
Mever-Lübke ist, oder anlässlich frz. cludoiipe S. 117
schreiben: „Körting schlägt lat. *caJüpa (< gr. ];<}-

Ijlphos) vor . . . eine Ableitung vom gr. Ichiphus [sie],

wie sie ausser Körting noch S. B.-Ph. H. Kl. A. W.
Wien CXLI, 3, 167 und Z. R. Ph. XXX, 561 ; XXXI,
20 vorschlagen" — was eine Verwischung der Priorität

bei der von Schuchardt stammenden xi/,u'io?-Etymo-

logie bedeutet. Das ist doch die schlimmste Fonn des

„Abschreibens", dem der weitblickende Verfasser des

REW gerade durch die Weglassung der Autorennamen
steuern woUte ! Das Unglaublichste ist aböi-, dass auf

S. 213 aus Meyer-Lübkes „Festschrift A. Tobler" ein

„A. Tobler, Festschi-ift" wh-d ! Wozu S. 204 bei frz. f/ilet

bloss die Meinungsänderung Nyrops verzeichnen, statt

Schuchardts grundlegende Studien über dies Wort zu

erwähnen y Wozu uns die tollsten Vermutungen früherer

Etymologen (maritomc, von der asturischen Magd im

Don Quijote hergenommen, nach Littre zu mcd-tounie,

nach Sachs-Villatte zu ital. imde tornaia S. 214 ; span.

cazo ,Pfaune' nach Rodriguez Navas zu griech. lados

S. 247; span. hrrza nach demselben aus lat. hrassica

;

I

frz. bac/assc ,liederliches Mädchen' nach Körting zu

span. baga.zo ,Mark' S. 100. span. rcgalar nach Diez

zu rcgi'lare S. 301) gleichberechtigt neben anderen,

oft den richtigen Erklärungen anführen? Das span.

Wort hobcro ,falb' wird S. 37 mit ai-ab. hobara
.Trappe' verbunden statt mit dem dtsch. Worte ; S. 46

musste das Fehlen eines span. *cabrar, das Vorhanden-

I

sein eines prov. cabrd ,se cabrer' für frz. cabrcr die

zweite Etymologie wahrscheinlich machen ; S. 52 frz.

casquer .zahlen, blechen' wird nicht aus span. pagar
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]ox CdSros ,für das Zerbrochene zahlen' zu erklären

sein, da casqucr auch ,in eine Falle gehen' heisst:

also zu ital. cascare ,fallen' ; S. .54 „Als Ui-sprung der

ganzen Sippe [frz. coloncl, sp. coronel] nimmt man lat.

colovna , Säule' an" — dies Wort wird man vergebens
iu lat. Wbb. suchen ; coronel kann wegen seines Aus-
lauts im Span, nicht bodenständig sein; span. pardo
ist nicht p«/?/(7?/.<; , sondern gehört zum Lco-pard.
Sinnlos ist ein Satz wie S. .57 „Ursprung des spanischen

Wortes [(h'ana ,Reveille'] ist das lat. Adjektiv diana,

aus dla, abgeleitet von dies ,Tag". S. 82: „Span.

menino leitet man aus lat. meninus < minor ab" —
man V und wieso ? ; S. 86 cafard ,Heuchler' zu span.

gnrfada ,Fassen mit den Krallen', garfa ,Klaue' durch
„Verwechslung mit (jafnr ,gierig packen'"! S. 98

arrimer, älter auch arruiiter .schichten, stauen' aus

span. (irrumar id. — warum nicht frz. arrimer zu span.

arrimar stellen, und zwar umgekehrt span. arrimar
aus dem Frz. entlehnt? S. 105: „Spanische Etymologen
[wer?] leiten span. {o)higarrar aus lat. His + variare
ah

;
,a' ist nur ein Füllwörtchen [!

!]
; die Acad. Esp.

[sie !] aus lat. rarifgare" — vgl. aber Sainean's Auf-

satz in der Rev. d. etudes raheJais 10 , eine Zeit-

schrift, die der Verf. überhaupt nicht berücksichtigt

hat; S. 105 frz. hiseau aus span. bisel, visel ,schiefe

Kante', zu span. viso ,spiegelnde Fläche' aber, wie
der span. Auslaut (nicht auf -o) zeigt, ist das span.

Wort aus dem Frz. entlehnt; S. 139 die Etymologie
von frz. caraca ,Spanier' zu carajo ,männliches Glied'

ist nicht zweifelhaft, nur möchte ich vom Ausruf /f«ra^'«.'

,zum Henker' ! ausgehen (wenn öst. Knisehnacher
,Italiener' zu ital. cazzo ,Penis' und Ausruf ,zum,

Henker!' gehört, wie Trauschke GliM 1920 S. 105 f.

erklärt, so wäre ea genaue Analogie); S. 193 „Span.

disjjcirate kommt von disparar ,dummes, albernes Zeug
schwätzen' dieses von Ableitung des span. disparate

aus span. disp)araiar, lat. disparnre ,albernes Zeug
schwätzen', ,unüberlegt handeln' . . ist kaum anzu-

nehmen, eher umgekehrt." Aber von disparar führt

kein morphologischer Weg zu disparate, wogegen dies

von disparatar (dies Konträrbildung zu aparatar zu

lat. apparains) eine normale postverbale Ableitung ist

;

S. 197 Span, escaiiiotar ,verschwinden lassen, beiseite

schaffen' soll wegen der Bedeutung nicht zu sqiiama
gehören: warum? ,abschuppen' >,entfernen' ; S. 202
span. f/uasa ,Scherz', guasear ,foppen' kann nichts mit

frz. gausscr, span. gozar zu tun haben, sondern ist

(Lenz, Dicc. etim. de las voces ehüenas S. 385) =
ketschua. huasoc chilenischer Bauer', ,Grobian'. S. 213
wird die Ansicht des ganz kritiklosen Rodriguez Navas
wiederholt, wonach span. maroia ,Mannweib' aus dem
Mexik. stammen soll : aber span. marica(s), kat. m{aryteta
id. weisen doch klar auf Maria hin. S. 218 frz. pagnote
,Memme' soll span. paganotr, Augmentativ zu 2mgano
,Baum', sein — wie ist das lautlich möglich? Der Beleg
des 16. Jahrh. „ce qui fut appelle pagnotte eu Piedmont
et ailleurs, quand les soldats necessiteux se desbandent
et vont ä la guerre pour avoir du pain, et ce sobriquet

fut invente en l'an 1544, au [?] guerresduPiemont[?], par
les Espagnols, par moquerie, qui appelloient nos soldats

de la pagnotte" spricht doch eine deutliche Sprache;
dass die in Italien stationierten Spanier die Nachzügler
mit einem itahenischen Ausdruck benannten, hat nichts

Auffälliges an sich (vgl. über pagnotte noch Dauzat,

Vargot de la guerre S. 32). S. 224 bei pequin sind die

Belege in Littres Nachtrag nicht berücksichtigt : das

Wort hat, wie ich demnächst zeigen werde, nichts mit

Span, pequeno zu tun, sondern gehört zu prov. j)ec

,dumm'. Verf. hat sich überhaupt nie gefragt , ob

nicht prov. Einflüsse statt der span. vorliegen (vgl.

oben über cahrer). Frz. piafte ,Grosstuerei' wird S. 224
bemerkt: „die span. Etj'mologen führen span. piajf

.Grosstuerei' auf iberisch, pif zurück" — das Iberisch

(gelegentlich auch das Keltiberisch) des Verfassers

ist nicht aus erster Quelle geschöpft. S. 231 span.

siesta soll nicht von se.rta [hora], sondern von asestar

,drücken' (,drückende Hitze') kommen — aber die

hora canonica um 12 Uhr hiess doch tatsächlich sexta.

S. 232 frz. souhrctte soll span. sobrado ,verwegen'

näherkommen als prov. soi(l>ret(o) ,aiFektiert' ! S. 233
span. topar ,stossen' hat nichts mit topo ,Maulwurf'

(lat. talpa) zu tun. S. 271 span. paraguanfe soll nicht

p>ara + guante ,Handschuh', sondern jmra + aguanfe
,Geduld' (,Entschädigung für erduldete Pein') sein. Die

Lektüre von Kleinpauls Büchlein über das Trinkgeld

hätte den Verf. von der Richtigkeit der alten Etymologie

überzeugt — wieso heisst es übrigens paraguantes
(Plural guantes offenbar = ,Handschuhe') ? Man sieht

aus diesen Proben schon, dass Verf. sich überfiüssiger-

weise mit der Etj'mologie der spanischen Grund-

wörter abgequält hat , während er besser getan hätte,

sich mit dem s tili sti seh en Wert der Entlehnungen
im Französischen zu befassen, sich zu fragen,

welche und wieviel spanischeWörter eingebürgert sind,

welche davon sich nur auf spanische Einrichtungen be-

ziehen und welche verallgemeinert sind, welche nur M o d e -

Wörter waren (eine Zusammenstellung der spanischen

Modewörter der Romantiker wäre z. B. verdienstlich),

welche dem Argot angehören (letzterer ist bei Ruppert
gar nicht ausgebeutet) : da erscheinen Entlehnungen,

die Moi'el-Fatio in seinen für die Hispanisants Frank-

reichs geschriebenen Etudes sur VEspagne als be-

wusste Entlehnung gebraucht, neben alteingebürgerten

Wörtern. Allerdings hätte der Verf. mehr französische

Literatur lesen müssen: wie hätte er sonsttür her))iandad

keine französischen Belege finden können ! Oder zu

alcazar ,Vergnügungslokar' bemerkt er: „Belege sind

mir nicht bekannt" — aber die Belege finden sich ja

auf den Aufschriften jedes zweiten französischen

Provinz-Varietetheaters! Nach all dem Nachteiligen

seien der Gerechtigkeit halber Wörter angefühi't, deren

Erklärung der Verf. weitergeführt hat: frz. flotte be-

deutet schon in der Chancun de Guillelme ,Flotte',

nicht erst im 16. Jahrh., wie Dict. gen. sagt (die

ältere Bdtg. ,Menge' hat sich u. a. im Kat. gehalten

;

vgl. Rez. Mitt. Semin. Hamhirg 1918, S. 26, noch

heute in diesem Sinne flotu auf Mallorka: Bondayes
mallorqu. IV 182, 204, 276 usw.); santoron ,Frömmler'^
span. santurrdn, nicht wie bisher lt. sanctorum in

Gebettexten; span. dragante tragante {> frz. dragan)

,Tragbalken' zu tragar ,verschhngen', was man durch das

kat. dragar, das neben tragar steht, stützen könnte

;

avoir campos , schulfrei haben' nicht = schullateinisch

habere campos, sondern zu span. eampo ,freier Schul-

tag' in den Jesuitenschulen (vgl. zum beibehaltenen

sp. Plural argotfrz. faire pallas = sp. hacer pala[s]
;

compliment aus span. eumplimiento erklärt Ruppert

richtiger als Schmidt.

Bonn. Leo Spitzer.
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Qeorg Loesch, Die impressionistische Syntax der
Qoncourt. (Eine .syntaktisch-stilistische UntersuchuDg.)
Erlanger Diss. Nürnberg, Buchdruckerei Benedikt Hilz.

1919. 124 S. 8».

Leo Spitzer, ,,Inszenierende" Adverbialbestimmungen
im neueren Französisch. S.-A. aus ,,Die Neueren
Sprachen" Bd. XXVIII (192Ü), S. 1—30.

Zwei wertvolle Ai'beiten, deren Studium jedem,

der sich mit französischer Syntax und Stilistik be-

schäftigt, warm empfohlen werden kann.

I. Die Erlanger Dissertation von Loesch (deren Titel

freilich nicht glücklich gefasst i.st) erhebt sich weit

über den Durchschnitt derartiger Anfängerarbeiten.

Es ist kein Kunststück, die normalen syntaktischen

Erscheinungen bei einem einzelnen Autor oder (aus

der Masse solcher Dissertationen) die Geschichte einer

einzelnen syntaktischen Erscheinung zusammenzu-
stellen — schwieriger war es, aus dem Sprachgebrauch

der Brüder Goncourt diejenigen Erscheinungen heraus-

zugi-eifen, die für ihren impressionistischen Stil charak-

teristisch sind, und so eine Brücke zu schlagen zwischen

Literaturgeschichte und Linguistik. Loesch hat diese

Aufgabe, soweit sie mit den Kräften eines Doktoranden

zu lösen ist, und z. T. darüber hinaus, mit Fleiss und
Umsicht, Geschick und Geschmack zu ei'füUen gewusst.

Nachdem er die Schriften und Aufsätze über die

Goncourt einer kritischen Musterung unterzogen, die

eigenen Zeugnisse der beiden über ihren Stil zusammen-
gestellt, im Anschhiss an die wichtigsten Bücher über

neuere Malerei den malerischen Impressionismus de-

tiniert, darauf den literarischen Impressionismus unter-

sucht und eine Parallale zwischen den Goncourt und
den impressionistischen Malern gezogen hat, behandelt

er im spezielleren Teil die impressionistische Syntax

in ihren Einzelerscheinungen. Hier hat er sich freilich

von der Neigung aller Doktoranden, auch Erscheinungen

zu ihrem Thema zu rechnen, die wenig oder gar nichts

damit zu tun haben , nicht ganz freihalten können.

Inwiefern ist z. B. das ganz gewöhnliche on e'H flit

statt on aurait dit (S. 114) impressionistisch?

Um festzustellen, was wirklich als impressionistisch

und den Goncourt eigentümlich anzusprechen ist, hätte

Verf. untersuchen müssen, ob sich die von ihm be-

handelten Erscheinungen nicht schon bei früheren

Schriftstellern finden, die nicht als Impressionisten

gelten können^j. Dann hätte er z. B. die bekannte un-

eigentlich direkte Rede oder „erlebte Eede", wie Lorck
sie nennt, ausgeschaltet, da sie sich in grösstem Um-
fange u. a. schon bei Flaubert findet. Selbstverständ-

lich gibt es stilistischen Impressionismus schon vor
den Goncourt. Dass z. B. schon Lafontaine Im-

pressionist ist, wenn er vom Raben sagt : ij ourrc un
largo hcc. habe ich selbst im Archiv 139, 247 gezeigt:

zunächst un hcc statt aon Ix'c: es wird nur gemalt,

was man sieht, die logische Beziehung des Besitzes

bleibt unausgedrückt ; sodann Voranstellung des Ad-
jektivs, obwohl es prädikativ ist (man erwartet sogar

eher ein Adverbium) : der Zuschauer siclil zunächst

etwas Breites, erst später erlcmü er, dass es ein

Schnabel ist. Gerade diese Ausdrucksweise aber, für

die ich ebenda Belege aus modernen Impressionisten

gegeben habe, hat Loesch nicht behandelt; sie findet

sich übrigens auch bei dem feinen Stilisten La Bruyere:

// onrre de grands yen.r (chap. XIII, ed. Rebelliau S. 396).

Ferner vermisse ich die Behandlung der spezifisch

impressionistischen Abtrennung des (ßieS&izes oder

des (7e-Infinitivs in Fällen wie : tiiais soudain Ja petisee

lui vint gue . . . (Maup. V, 358), Et tont d'nn coup,

le Souvenir lui vint de son cousin (id. XI, 44), die

sich sicherlich auch bei den Goncourt findet. Hier ist

impressionistisch, durch die Voranstellung trotz der

dadurch bedingten Lostrennung, das lilitzartige Auf-
leuchten des Gedankens gemalt. Aehnlich: V)ie fcmnie
entrait, en toilette rlaire (Maup. XXII, 7); ün pctit

monsieur passait, aitx jambes cagneuses (XXII, 300)

;

Et une dispute commenga qiii devint hientot une querelle

(XV, 90) ; Älors, une longne discussion commenea sur

le prix (X, 196); eVe sentit qu'entre eile et cette femme
une lutte eommenrait acharnee (V, 312).

Verf. hat zwar auch „Abhandlungen über andere
französische Schriftsteller, die zu den Goncourt in ge-

wisser Beziehung stehen", herangezogen, nämlich über
Diderot, Chateaubriand, Gautier, Flaubert, Monnier.
Fromentin, Daudet, Huysmans und Maupassant — allein

sie sind grösstenteils zu allgemein gehalten, als dass

sie ihn der Mühe, sich nach den Erscheinungen, die

er bei den Goncourt behandelt, bei diesen ihi-en Vor-
gängern oder Schülern umzuschauen, hätten überheben
können.

An einigen Stellen werden Dinge zusammen-
geworfen, die keineswegs gleichartig sind. Z. B. S. 107 ff-

beim „malenden Imperfekt", das, eine wichtige Eigen-

tümlichkeit des imisressionistischen Stiles , mit Recht
etwas eingehender behandelt worden ist. Dieses Im-
perfekt steht nämlich aus den mannigfachsten Gründen
und daher auch in mannigfacher Bedeutung. Bei jenem
Gebraucli, den man als den „reinen" oder „absoluten"

bezeichnen könnte, stellt es eine Aufforderung an den
Leser dar , sich den betreffenden Vorgang recht an-

schaulich vorzustellen; z. B. Charles Demailly (1860),
S. 306: On prit jotir. et Von se quitta . . . Trois jours
apres, siir les neuf hrnres du niatin. la bände arrivait

au chäteau = stelle dir die Ai-t ihrer Ankunft (in zer-

streuten Gruppen, unter Pfeifen und Singen) vor.

Gerade die davorgesetzte Zeitangabe gibt dem Autor
die Möglichkeit, den Vorgang nicht als eintretend

(P. d.), sondern als im Verlauf befindlich (Impf.) dar-

zustellen, als Antwort nicht auf die Frage : „Was ge-

schah?", sondern auf die Frage: „Was war da, was
sah man da?"

Davon zu unterscheiden ist der Gebrauch der-

selben Zeitform, wo sie aus dem Geiste einer
handelnden Person heraus gesetzt ist: z. B.
die S. 111/12 angeführte Stelle aus Renee Mauperin,

S. 269. Henri Mauperin, der Bruder der Heldin, hat

mit Herrn von Villacourt ein DueU. Wenn es nun
heisst: M. de Villacourt dcpouillait sa rediiigote,

arrachait sa cravate, Jefait iout cela au loin. so be-

deuten die Iniperfekta: „Henri sah (voll Spannung),

wie . . .
." —

• In dem vorhergehenden Beispiel be-

deutete das Imperfekt: ..man sah" — hier bedeutet

es: „er sah".

Wieder anders zu beurteilen ist diese Zeitform

in demselben Roman S. 192/193. Hier wird durch die

Imperfekta ein einmaliges Ereignis erzählt , das zu-

gleich als regelmässig wiederkehrend, als typisch
für die Lebensgewohnheiten des Strebers Henri hin-

gestellt werden soll. Dass er mit reichen Freunden
zu Mittag isst, dann auf den Boulevards eine Zigarre

raucht, dann diese Herren verlässt, um im Klub Zeitungen

zu lesen und eine Rede zu entwerfen, dann um 2 Uhr
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in einer Versicherungsgesellschaft einen Vortrag hält,

um 4 Uhr eine Rundfahrt zu einflussreichen Frauen
unternimmt , einen Vereinsbeitrag bezahlt , um 7 Uhr
in einer gelehrten Gesellschaft eine Rede schwingt

und hernach noch drei oder vier Abendgesellschaften

aufsucht — das alles wird im Anschluss an eine ganz

bestimmte Gelegenheit, als an einem ganz bestimmten
Tage stattfindend dargestellt, soU aber zugleich als für

ihn normal bezeichnet werden. Deshalb nicht P. d..

sondern Impf.

Wieder anders zu beurteilen und am weitesten

vom vorhergehenden Gebrauch entfernt ist das Im-
perfekt in Lebensläufen oder Familiengeschichten (z. B.

Renee Mauperin, Kap. II und XXXV). Die zitierten

Beispiele (// enirait au Service ä Vage de seize ans —
// sc signnJait rn ItaUe — ü tnait un des cavaliers —
// passait capitaine — il faisait Ja campagne de Eussie.

oii il arait Vepaule droite eassce usw., oder liemacle

de Villacoitrt ... etait tue eti 1476 — Jean-Marie
de Villacourt satiachait au Service de France — Ic

roi Je faisait cheraJier — Pteis rcnait GuiJJaume de V.,

ijui prenait parti contre Louis XIII — Son fds . . .

epousaii cn 1656 Marie-Dieudonnee — En 1S<)2, iJ

rentrait en France avec une fenmie . . . qui niourait

aprds Jui avoir donne quatre enfanis — Quand Je pere

nwurait, Jes qaatre freres . . . cedaient ä un inarchand
de bicns ce cpii resiait . . .) geben ein falsches Bild:

die Imperfecta stehen hier an Stelle von Plus-
f[uamperfekten (iJ etait entre, il s'etait Signale

usw.). Das Plusquamperfekt müsste stehen, weil die

Ereignisse der Vorvergangenheit angehören : der Vater
der Renee, dessen LelDenslauf nachträglich (im zweiten

Kapitel) erzählt wird, ist zur Zeit, da die Geschichte spielt,

bereits ein alter Mann mit einer erwachseneu Tochter

;

seine Feldzüge liegen weit zurück, und die Taten der

Ahnen des Herrn von ViUacourt natürlich noch weiter.

Eine Folge von Plusquamperfekten (zusammengesetztes

Tempus) wäre aber weit umständlicher und ermüdender
als eine Folge von Imperfekteu. Dieser Gebrauch
dürfte sich daher auch bei anderen Schriftstellern finden

und kann als charakteristisch für den impressionistischen

Stü nicht angesehen werden. — Natürlich hängt er

aber gleichfalls mit den vorher betrachteten Gebi'auchs-

weisen zusammen : der Vater der Renee erinnert sich

seiner Taten, der Herr von Villacourt der Erlebnisse

seiner Ahnen : diese werden von ihnen gleichsam als

vor sich gehend (Antwort auf die Frage: „was war
damals?") gesehen und erlebt. Erst dieser Umstand
gibt dem Schriftsteller die Möglichkeit , sich des be-

quemen Imperfektums an Stelle des unbequemen
Plusquamperfektums zii bedienen. Mitunter hat auch
das malende Imperfekt den Wert eines Plusquam-
perfektums , worauf bereits Alfred Stenhageu, Neuere
Spr. 11 (1903/4), S. 312 hingewiesen hat. Er führt

u. a. an : Quelques minufes apres, madanie Scott, niiss

Percived, le eure ei Jean prenaient place autour de la

petite table (Halevy. L'Abbe Constantin). Hier soll

der Leser sich offenbar nicht den Vorgang des Platz

-

nehmens besonders lebhaft vorstellen, sondern dessen
Resultat: „sie hatten Vl^tz genommen und sassen nun
da". Ueber diese und damit zusammenhängende Fragen
hat übrigens in den Neueren Sprachen eine lehrreiche

Diskussion stattgehabt [X, 039; XI, 125, 182, 193 bis

203, 310—313, 374—75, 375—79, 577—605; XII,

111—113 (190, 256), 306—311 (Morf), 311—319)].

Einzelbemerkungen hätte ich noch viele zu macheu—
doch ich habe mir gelobt, diese Besprechung nicht wieder
so lang geraten zu lassen wie frühere. Nur eine sei

mir noch gestattet: Verf. vermutet (S. 121), die

moderne Neigung, en mit dem Artikel zu gebrauchen,
gehe ..auf das Beispiel Edmonds" zurück. Wenn er

damit diese moderne Neigung überhaupt meint (und
nicht nur bei den Goncourt), so irrt er: diner en Ja

compagnie de qn. findet sich bereits bei Flaubert,

Bovary S. 110 (87). Ueber die Gründe dieses Ge-
brauches (und inwiefern er als impressionistisch an-

zusprechen wäre), sagt Loesch nichts. Ich sehe deren
zwei : einmal einen mehr innerlichen : en steht seiner

Bedeutung nach gewissermassen in der Mitte zwischen
ä und dans und wird daher von feineren, auf Nuancen
erpichten Stilkünstlern wieder ausgegraben ; zweitens
einen mehr äusserlichen : wenn Flaubert ib. 151 (119)
schreibt : en des dcsirs aduJieres, so vermeidet er damit

die Kakophonie : fZans des f?esirs, und man weiss, dass
Flaubert auf derlei sorgsam geachtet hat. Vor dem
Teilungsartikel (dans de) aber wäre eine, wenn auch
minder unangenehme Kakophonie stets entstanden, und
so schreibt Flaubert auch: (ib.) se maintenait en de

botis ternies avec ses pirofesseurs : ib. 319 (252). Von
hier aus konnte dann en auch mit dem bestimmten
Artikel wieder beliebter werden. —

Wenn man in der Arbeit öfter mehr Beispiele

oder die vorhandenen etwas weniger stark verkürzt

wünschte, so ist die Schuld nicht beim Verfasser zu

suchen, sondern in der Ungunst der Druckverhältnisse :

laut Vorwort stützt sich der spezielle Teil auf un-

gefähi- 4300 Belegstellen, von denen nur etwa 650 Ver-
wendung fanden. Heute aber muss man froh sein,

wenn eine so fleissige und verständige Arbeit überhaupt
gedruckt wird. —

II. Auch Spitzers Studie gehört zu seinen besten

Ai'beiten. In gewissem Sinne knüpft sie an den ge-

haltvoUsteu seiner „Aufsätze zur romanischen Synta.v

und Stilistik" (Halle 1918) an, an die schöne Unter-
suchung „Die syntaktischen Errungenschaften der

Symboli-sten" (S. 281—339), und auch mit der Ab-
handlung Loeschs steht sie in engem Zusammenhang.

Unter „inszenierenden" Adverbialbestimmungen
versteht er nämlich „solche Zeit-, Orts-, Artangaben,
die bloss der Stimmung halber gesetzt werden oder
vielmehr gerade an der Stelle, an der sie erscheinen,

deshalb stehen, weil sie einen Stimmungseffekt (des

Kontrastes , der Parallele usw.) erregen. Die In-

szenierung besteht darin , dass eine Handlung nicht

nackt und für sich , sondern inmitten aller mit-

schwingenden Stimmungstöne in der Natur oder im
menschlichen Beobachter wiedergegeben , eingebettet

wird in Milieu und ,Aura' (um mich okkultistisch aus-

zudi-ücken)." Ein Beispiel: bei Barbusse, CJarte.

S. 42 heisst es : „Et sous l'aile ephemere des feuiUages,

(Jans Je decor sans cesse empörte du ciel ei de Ja terre,

nous repetons : ,Toujours', et nous crions ä l'eternite.'"

Das Wort decor zeige, dass er für den Titel mit Recht
das Bild von der Inszenierung entlehnt habe : für die

Haltung der „Akteure", die sich mit den quälendsten

und rätselvollsten Fragen des Erdendaseins und der

Ewigkeit auseinandersetzen , bedürfe es einer ent-

sprechenden Dekoration, die den Wandel der Dinge, die

stete Veränderlichkeit alles Augenblickhaften ausdi'ückt

:

das zitternde Laub, der Anblick von Himmel und Erde.
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Solche Adverbialbestimmungen sind nun zugleich

impressionistisch, naturalistisch und sj-mbolistisch.

Impressionistisch insofern, als sie eine aus-

gesprochen visuelle, malerische Begabung des Autors

voraussetzen, und auch insofern, als die logische Be-

ziehung zugunsten der Eindrucksfähigkeit unterdrückt

•wird : schon GRM V, -364 hatte ich darauf hingewiesen,

dass in Fällen wie „eile etait plus dröle avec son nez

un peu releve" die Kausalität {tvegen, durch) nicht

ausgedrückt ist, aber, wie Sp. mit Recht hinzufügt,

stets mitverstanden oder leise mitempfunden wird; das

smnlich-komitative Adverbiale, statt eines abstrakt-

kausalen, ist eben weit eiudrücklicher. Sp. gibt dazu

weitere Beispiele: Zola, Lourdes, S. 30: „Ensuite,

eile [la solitude] lui etait devenue tres douce, äans

le grand silence, des pieces que les rares bruits de la

rue ne troublaient pas, sous les ombrages discrets de

l'etroit jardin oü il pouvait passer des journees entieres

Sans voir une äme." „Halbkausale Beziehung zwischen

,Einsamkeit' und ,Stillschweigen' sowie ,diskreten

Schatten' : eine geradewegs die Kausalität betonende

Wendung wie etwa la solitude augnientce pur le

silmce et les ombrages wäre zu derb, zu handfest."

Oder Anatole France, Le Ijs rouge, S. 16: „Au bord

de la fosse, dans la brume, dons le vent, dans la boue,

Schmoll lut sous un parapluie un discours" : „. . . es

ergibt sich, logisch betrachtet, ein adversatives Ver-

hältnis" (trotz). Oder ib. S. 13 (bei Sp. leider weit

getrennt vom vorhergehenden Beispiel): „un vieillard

rose et blanc, aux cheveux boucles, mvope, presque

nveugle sous ses hmettes d'or" ; auch hier scheint mir

(aveugle) sous beinahe = trotz (ähnlich Sp.). Auch
das oben erwähnte impressionistische il ouvre un large

bec, de grands yeux usw. wird herangezogen und durch

weitere, auch deutsche Beispiele gestützt ; wenn Sp.

hier sagt, ich deute solche Fälle etwas anders, so kann
ich zwischen seiner Deutung („ü avance une main

velue d'ours" — „als ob jemand eine andere Hand
als die seine darreichen könnte!") und der meinen

[„es wird nur gemalt, was man sieht; die logische Be-

ziehung des Besitzes kommt absichtlich nicht zum
Ausdruck" (Archiv 139, 247)] einen Unterschied nicht

sehen.

Naturalistisch sind diese Adverbialbestim-

mungen insofern, als jene Neigung, den Menschen
solchermassen in die Landschaft, in sein Milieu hinein-

zustellen, natürlich auf dem Determinismus, auf der

Anschauung Taines beruht, er sei von diesem Milieu

in weitestem Masse abhängig. Sp. führt hierzu einen

charakteristischen Ausspruch Zolas über die Goncourt
und des einen Goncourt über sich selbst au (S. 3,

Anm.).

Und dass diese stimmungerweckenden Adverbial-

konstruktionen zugleich symbolistisch sind, bedarf

keiner näheren Ausführung. Wenn Sp. (S. 30) be-

merkt : „Unsere Adverbialbestimmungen haben etwas
Schwebendes, Irrationelles, das nicht wagt das Rätsel

der Verknüpftheiten zwischen den Dingen zu lösen,

sie bedeuten den Verzicht auf logische Deutung der
Zusammenhänge des Weltgeschehens", so erinnert das

lebhaft an Verlaiues berühmtes Manifest „Art jJoefique".

Wenn Sp. jetzt (S. 12) sagt: „die Präpositionen als

die logischsten, verstaudesuiässig distinguierenden Worte
imissten Gpfüldstöne bcli-onniim", so hatte er ja „Die
Belebung der Präpositionen" -gerade bei den Sym-

bolisten schon in seinen „Aufsätzen" (S. 288 ff.) studiert.

Um so auffalliger ist es , dass er zwar Lp-iker wie
Sully-Prudhomme, Cojjpee, Heredia und Leconte deLisle
zitiert, nicht aber Symbolisten wie Verlaine usw. Ich
schlage meinen Verlaine auf gut Glück auf und finde :

„tristes sous leurs deguisements fantasques" (wo sous
wiederum fast = trotz ist) in dem bekannten C'lair

de Urne der „Fetes galantes" ((Eu\Tes completes, Paris,

Messein, I, 83), oder „parmi le fade ennui qui monte
de ceci" (aus „Sagesse", ib. I, 286). Letzteres ist

sogar ein besseres Beispiel als das von Sp. S. 13
„für unsinnliche Substantiva, die von den sinnlichen

Präpositionen regiert werden", aus Huysmans an-

geführte dans la rapeitr des sotipes: der Dampf ist

doch nicht unsinulich!

Wenn nun aber unsere Adverbialbestimmungen
den Impressionisten, den Naturalisten und den Sym-
bolisten gemeinsam sind (während sie vorher, selbst

bei den Romantikern, noch kaum vorkommen : vgl. Sp.

S. 27), so ersieht man daraus, dass zwischen Natura-

lismus und Symbolismus ein geringerer Gegensatz be-

steht, als man gewöhnlich glaubt, und dass auch die

Naturalisten (gerade bei Zola und bei Barbusse hat Sp.

die meisten Beispiele gefunden), die von manchen noch
vorzugsweise negativ gewertet werden : als beschränkten

sie sich darauf, den Menschen als SpielbaU seiner

Triebe, als Bestie zu malen — feine Stilkünstler

sind ^ Und so hätte Sp. seine schöne Studie, die

gleichfalls im Dienst der grossen Aufgabe steht,

Literaturgeschichte und Linguistik zu verknüpfen (ein

Ziel , wahiiich des Schweisses der Edlen wert !), in

diesem Sinne vielleicht noch fruchtbarer gestalten

können, wenn er die zitierten Autoren nach litera-
rischen Schulen geordnet hätte. Um so mehi-.

als er auf die Scheidung der Beisjjiele nach inhalt-

lichen Kategorien ( „grundierende und dra2)ierende Be-

stimmungen", S. 3) ohnehin verzichtet hat.

Das ist aber auch das einzige, was ich bei der

schönen Arbeit anders gewünscht hätte. Andererseits

bin ich selber nicht der Meinung, mit dieser kurzen

Besprechung ihi-en Reichtum au feinen Beobachtungen
ii'gendwie erschöpft zu haben.

München. Lerch.

E. Walberg, €tude sur un poeme anonyme relatif

ä un miracle de saint Thomas de Cantorbery. (Estrait

de Studier tillegnade Esaias Tegner den 13 jauuari 1918,

pp. 258—276.) Luud, Berlingska Boktr. 191S.

Die Wolfenbüttler Handschrift (August, in 4 ",

34, 6) der Vie saint Thomas le Martir von Guernes

de Pont-Saiute-Maxence (herausg. von J. Bekker, Berlin

1838) enthält anhangsweise ein von Sankt Thomas
Becket gewirktes Wunder, das Walberg zum Gegen-

stande einer vielseitigen und gründlichen Studie macht,

' Wie bei den französischen Romantikern, so hat Sp.

auch bei den Autoren anderer romanischer Sprachen nur

wenig Beispiele gefunden; häufiger zeige sich unsere Kon-
struktion nur dort, wo direkte Nachahmung des Fran-

zösischen vorliege (bei der Deledda und der Serao). Auch
bei den Engländern findet sich nichts, wohl aber bei dem
stark romanisch beeinflussten Deutschen Heinrich Mann.
Mit der Feststellung, dass Taines realistischer Roman
,,Thomas Graindoi'ge" von unserer Konstruktion wimmele,
schliesst sich für ihn der Beweis, dass es sich um eine

Neuerung handelt, um eine Neuerung unter dem Einfluss

der Taineschen Milieutheorie.
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die sich besonders auf Handschrift, Quelle und Ab-

fassungszeit des 76 Verse umfassenden Gedichts sowie

Mundart und Ermittlung des Verfassers erstreckt,

worauf dann das zuerst von .J. Bekker abgedruckte

Gedicht mit einigen Besserungen , den Bekkerschen

Varianten, der von W. ermittelten lateinischen QueUe

und Anmerkungen neu dargeboten wird , alles recht

sorgfältig und übersichtlich. Und dies wirkt wohl-

tuend, nachdem Walberg gezeigt hat, wie obei-flächlich

sich grosse und kleine Romanisten bisher über die

kleine Dichtung ausgesprochen haben.

Walberg ereifert sich etwas zu sehr gegen G. Gröber.

Dieser sagt nicht „exjjressf'mcnt" , dass der Verfasser

des Mirakels Anglonormanne war, sondern er fügt nur

in der ihm eigenen Kürze hinzu : „in anglofrz. Mund-

art" (Grundriss II, 1, S. 646), und damit decken sich

ja doch Walbergs Feststellungen, der von der Wolfen-

büttler Thomashandschrift (B. 259) sagt: „Ic caractcrc

nnglo-normand de Ja langue est iieu marque", womit

er den Schreiber meint , der für Thomasleben und

Mirakel (Walberg ebenda) derselbe ist. Und was den

Verfasser angeht, so sagt "doch auch Walberg (S. 264)

in Zusammenfassung seiner sprachlichen Untersuchung

:

„Le residtai de cette petiie reclierchc ine paraä force-

nient ctre cehü-ci: notre pohnc a eU compose en

Angleierre par un Franrais de France, dont la langue

avait ete legerement influcncee par le dialecte qii'on

parlait , et ecrivait, anfour de lui," und dem muss

man durchaus beipflichten, wenn mir auch Walberg

(trotz S. 264, Z. 3) die Kürze des Mirakels (76 Zeilen)

etwas zu wenig zu berücksichtigen scheint. Es liegt

eben auf der Hand, dass es Schriftsteller gegeben

hat , die sich nicht gern bei groben dialektischen

Verstössen ertappen Hessen und die nur zu ge-

legentlichen Zugeständnissen der Art bereit waren, wie

wir das von Guernes aus seinem eigenen Munde
wissen : Er hütet seine Franzität, denn er sagt (Ausg.

Hippeau 5816—20) von seinem Thomasleben: „A Can-

torbire fu e faiz e amendez'^, aber dann: „3Iis

languages est bons, car en France fui nes." Ich gehe

nun aber nicht soweit, wie es verschiedentlich (und

. zwar auch bei Walberg, s. S. 264 und 267) geschieht,

Guernes für die reine Franzität zu beanspruchen und

t

weiss mich damit eins mit Suchier (Altfranz. Gramm.).

Guernes' Worte sind cum grano salis zu verstehen,

also relativ; er spricht in Abwehrstellung: Wenn ich

auch in England geschrieben habe, so ist meine Sprache

doch „gut". Leider fügt er nicht „einigermassen" oder

„so ziemlich" bei, aber er sagt auch nicht „durchaus".

Nun lässt sich aber seine Sprache metrisch und be-

sonders nach den Heimen untersuchen, und da ergibt

sich genau wie bei dem Verfasser des Mirakels eine

leichte, aber ausgesprochene anglonormannische Färbung
und, was nicht minder wichtig, ein schwankendes Ver-

halten bei gewissen Reimendungen. Und dazu muss
sich denn auch Walberg (S. 266) bekennen. Und da

ihm verschiedene Indizien die Identität der Verfasser

von Thomasleben und Mirakel nahezulegen scheinen,

glaubt er, die sprachlichen Abweichungen seien nicht

gewichtig genug — und er hat recht darin — die

Identität auszuschliessen, allerdings unter besonderem
Hinweis darauf, dass sich diese Abweichungen einer-

seits dadurch erklären, dass das Mirakel etwas später

Iabgefasst ist und so sein Verfasser dem anglo-

normaunischen Einfluss länger ausgesetzt war, und

' anderseits dadurch , dass sich der Verfasser bei dem
l

anspruchslosen kurzen Mirakel weniger in acht nahm.
Die mancherlei Indizien , die für die Gleichheit

der beiden Verfasser sprechen , sind nicht durch-

schlagend, aber recht annehmbar.

Als Quelle des Mirakels ermittelt W. die 1172
begonnene Sammlung von Thomaswundern des Bene-
diktiners Wilhelm von Canterbury (s. Materials for

the historj- of Thomas Becket edited b}' J. C. Robert-

son, London 1875—85, I, 261), der neben Edward
Grim die (lateinische) Hauptquelle für Guernes' Thomas-
leben ist.

Als Abfassungszeit des Mirakels vermutet W. gegen

1180; dagegen spricht nichts.

Walbergs Text ist sorgfältig. In der Varia Lectio

I vermisse ich nur .T. für Thomas. Vers 70 steht

j

veüler statt veillier (V).

! Die Anmerkung zu 27 ist nicht allziT klar gefasst.

Walberg meint aber wohl auch, dass qu'il predige s«

dreiture etwa zu übersetzen ist mit „dass er die

Gnadenmittel gebrauche, um sich auf den Tod vor-

zubereiten", kurz, „dass er sich versehen lasse", wie

der deutsche Ausdruck ist.

Leicht u-reführend ist die Bezeichnung epilogue

S. 267, Anm. 3, da er leicht auf das bezogen werden
könnte, was Hippeau (S. 205 seiner Ausgabe) Epilogue

nennt, statt auf das Gemeinte (ebenda S. 206 f.).

Die Deutung des clerc S. 269, Anm. 8 erscheint

ohne jede Begründung gewagt , besonders bei dem
Guernes S. 267 nachgerühmten „soin le plus scrupuleux,

ü tous les egards".

Breslau. Hermann Breuer,

E. Watberg, Date et source de la Vie de Saint Thomas
de Cantorbery par Benet, meine de Saint-Alban.
(Extrait de la Romania, janv.-oct. 1916, pp. 407—426.)
Paris, Champion. 1918.

Neben dem vielgerühmten Werk des Guernes von

Pont-Sainte-Maxence, von dem E. Walberg als Erbe

von P. Meyer eine Ausgabe vorbereitet >, gibt es noch

zwei gereimte Darstellungen des Gegenstandes in alt-

fi-anzösischer Sprache: die Fragments d'une vie de saint

Thomas de Cantorbery, publ. par P. Meyer, Paris 1885

(Soc. des anciens textes franrais) und das vorliegende

Gedicht, das, 1844 von Fr. Michel in Chronique des

ducs de Normandie III, 461 herausgegeben, wenig Be-

achtung gefunden hat und nun von W. zum Gegen-

stand einer lichtvollen Studie gemacht worden ist, die

nach einer ansprechenden Einleitung, die besonders

Guernes' Gedicht betrifft, Abfassungszeit und Quelle

der Dichtung klarlegt. Im Gegensatz zu den leicht-

sinnigen Angaben recht namhafter Vorgänger gelingt

es W., als Abfassungszeit die Spanne von 1183 (Tod

des Abtes Simon von Saint Albans) bis 1189 (Tod

Heinrichs IL) zu ermitteln und sogar das Jahr 1184

einigermassen wahrscheinlich zu machen. Zu dem
nicht besonders schlagenden Beweisgi'und S. 413, 1

ist zu sagen, dass auch Guernes (Gott und) den Blut-

zeugen für das Land, den König und dessen An-

gehörige bittet (Ausg. Hippeau S. 217, Z. 241—245).

1 Ich selbst habe eine Ausgabe (nach W. Foersters,

K. Vollmöllers und eignen Materialien) angekündigt, die

durch den Krieg eine grü.ssere Verzögerung, wenn nicht

Schlimmeres erleiden ninss.
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Es iat schliesslich nicht viel mehr als ein Gemeinplatz,

dass man Sankt Thomas um seine Fürbitte für Reich,

Kirche und Königshaus angeht.

I Was die Quellenfrage betrifft, so schickt W. die

wahrlich nicht mühelose Feststellung voraus, dass keine

der vielen bekannten lateinischen Vitae das Vorbild

Benets sein kann. Nun beruft sich aber wiederholt

die eine der drei isländischen Fassungen (Hs. der

Könio-1. Bibl. in Kopenhagen) auf einen Gewährsmann

namens Robert von Cretel, den Magnussen, der zweite

Herausgeber der drei isländischen Fassungen (die dritte

ist nur bruchstückweise erhalten ), als Robert de Crecelade

(Cricklade), Prior des Saint Frideswide-Klosters in Ox-

ford (heute Christ Church College) ermittelt hat, und

dieser Robert, bekannt als Verfasser mehrerer gelehi'ter

Werke, scheint dieser Saga Hauptquelle zu sein. Dass

er also auch Verfasser einer in Island gelesenen Vita

sancti Thomae ist, diese Feststellung wird erst

Magnussen verdankt und Walberg nunmehr die andere,

dass er auch die Quelle Benets von Saint Albans ist,

denn wie soll man sich anders enge Uebereinstimmungen

von Benet und Saga, da wo alle anderen Fassungen

abweichen, erklären '? Auch eine überraschende Ueber-

einstimmung eines der isländischen Bruchstücke mit

Benet , wird , da alle anderen erhaltenen Fassungen

wieder abweichen , wohl durch Robert von Crecelade

als gemeinsame Quelle zu erklären sein.

Breslau. Hermann Breuer.

E. W a I b e r g , Sur l'authenticite de deux passages de la

vie de saint Thomas le Martyr par Quernes de Pont-
Sainte-Maxence. (Sonderabdruck aus den Neuphil. Mit-

teilungen, herausg. vom Neuphil. Verein in Helsingfors,

Jahrg. XX [1919], Nr. 5.)

Nach kurzer kritischer Würdigung der Ausgaben

J. Bekkers und C. Hippeaus wendet sich W. den

sechs Handschriften zu. Diese zerfallen hinsichtlich

der Filiation in zwei Gruppen zu dreien : Wolfenbüttel,

Harley und Domitian sowie Paris, Cheltenham und

Welbeck. Zii dem gleichen Ergebnis bin ich selbst

gelangt, nur dass ich „Welbeck'', das seit zehn Jahren

erst bekannter ist und mir nicht zugänglich war, von

meiner Untersuchung ausschliessen musste. Ich be-

merke noch, dass diese Gruppierung in dem mir vor-

liegenden Sonderabdruck durch handschriftliche Besse-

rung hergestellt ist , dass aber der gedruckte Text

Walbergs „Domitian" in die zweite Gruppe einreiht,

was also in manchen Abdrücken zu bessern sein wird.

Dann kommt W. zu seinem eigentlichen Gegen-

stande, zwei Stellen im Thomasleben des Guernes, die

ich für nachträgliche, apokrj-phe Interpolationen nach

der lateinischen Hauptquelle des Dichters (Edward

Grim) halte, Walberg aber, trotzdem es, wie er zugibt,

ganz überflüssige Wiederholungen sind, für echt hält,

und zwar nur deshalb , weil sie in Grim, der Hau]jt-

quelle des Guernes, stehen.

Die erste der beiden Stellen, zwei Strophen, jiasst

wie die Faust aufs Auge, und tindet sich nur in Hs.

Wolfenbüttel , die Walberg stark überschätzt (S. 60),

während er Guernes selbst hier stark unterschätzt,

indem er ihm das jämmerliche Machwerk zuschiebt,

das nur durch plumpe Wiederholungen mühsam auf

die Länge von zehn Zeilen gebracht worden ist. So

ist z. B. Zeile 10 des Einschubs ein dreister Diebstahl

an der folgenden echten Zeile. Und nun sollen

„Harley" — „Domitian" setzt später ein — sowie die

andere Gruppe bzw. ihre Vorlage den Geschmack
gehabt haben, die zehn Zeilen zu entfernen, welchen
Geschmack doch zunächst der Dichter selbst, wenn er

sich achtete — und das tat er — gehabt haben sollte.

Der Hauptfehler Walbergs ist aber wohl der, dass er

die Echtheit dieser (und der anderen Stelle) ganz

ausserhalb des Zusammenhangs mit einer ganzen Zahl

plumper Einschübe betrachtet, die meistens der Hs.

Wolfenbüttel , oft mit Hs. Harley zusammen zufallen.

„Wolfenbüttel" oder sein Vorgänger hat sich eben
nicht die Mühe gemacht zu erfinden, sondern schrieb

die lateinische Quelle aus. —
Die zweite Stelle ist eine solche von fünf Strophen

und nur in „Wolfenbüttel" und „Harley" enthalten.

Sie ist gefällig in der Form und wiederholt, wenn man
so sagen darf, die folgenden drei Strophen. Ich nehme
an, dass die Vorlage von „Wolfenbüttel" und „Harle}-"

den Einschub vornahm, dass „Wolfenbüttel" nichts

merken wollte, dass aber „Harley", das ja auch die

obigen zwei Strophen ausschied , aufmerksam wurde.

Es Hess zwar keine der fünf eingeschobenen, diesmal

recht lesbaren Strophen ans , sondern die erste ihnen

folgende echte, die sich nicht recht anfügen wollte,

ohne indes so eine befriedigende Lösung zu erzielen.

Nimmt man nun aber mit Walberg die fünf Strophen
als echt an, dann versteht man erstens wieder nicht

die Geschmacklosigkeit des Guernes , der sich so un-

geschickt wiederholte, und ebensowenig das Verhalten

der anderen Handschriftengrupjje bzw. ihrer Vorlage,

die dann schwerlich die ersten fünf, sondern weit eher

die folgenden drei Strophen hätte weglassen müssen,
wie ja auch Harley an den ersten fünf nichts ge-

ändert hat.

Walberg hat hier eine Frage angeschnitten, die

auch für die Verszählung der nächsten Guernes-Aus-
gabe von Bedeutung ist, eine Ausgabe, die unter allen

Umständen auch mit Hippeaus Zählung versehen sein

müsste.

Breslau. Hermann Breuer.

Franfois Villon, Les ballades en jargon du ms. de
Stockholm. Essai de restitution et d"interprt_'tation ....
par le Dr. Rene-F. Guillon, publ. p. les soins de
K. Sueyders de Vogel bij J. B. Wolters, Groningen,
den Haag 1920 [Neophilologiese Bibliotheek Nr. 3].

60 S. 8».

Sneyders de Vogel, der seit kurzem in Groningen

wirkt , hat sich um ViUons Dichtungen ein Verdienst

erworben, indem er — noch von Leiden aus — das

kleine von Kenntnis und Liebe zeugende Sclmftchen

aus dem Nachlasse des Mediziners Dr. Guillon, eines

französischen Freundes aus seiner Pariser Studienzeit,

in sauberer Form der Oeffentlichkeit übergab. Ja, freue

dich, Maitre Fran^ois, du armes, in Not und Sünden
verkommenes Genie, dir zuliebe ist ein Arzt des be-

ginnenden 20. Jahrhunderts , der u. a. eine Schrift

über L'exploration radiologique de l'estoma-c, parti-

culierement cliez l'homme sain, etudiee au point de vue

anatomique et ]ihysiologique (Paris 1907) und einen

Manuel pratique de preparation ä l'examen d'aptitude

aux fonctions de medicin sanitaire maritime (Paris 1911)

verfasst hat, nebenbei ein halber, nein, ein ganzer und

tüchtiger Philologe gewesen ! Kurz vor dem Welt-

kriege trifft man Guillons Namen in der Romania 43
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(1914)7 y. 102 ff.: es wird dort von Mario Roques zu
Villons Test. 1671—72 {„aller ä Montxiipecm, ällueil")
eine scharfsinnige Vermutung Guillons wiedergegeben,
die bereits von seiner intimen Vertrautheit mit dem
Sprachgebrauch ViUons und des 15. Jahrhunderts
Zeugnis ablegt. Dazu kommt jetzt dieses .50 Seiten

umfassende Werkchen über die Stockholmer Jargon-
balladen, welches genügt, um dem vorzeitig gestorbenen
Verf. dauernd einen ehrenvollen Namen in der Villon-

philologie zu sichern, obwohl er die letzte Feile an
seine Dar.stellung nicht mehr hat legen können. Uebrigens
soll auch eine Ballade, die der Verf. Villon nach-

gedichtet hat, vorhanden sein ; Sneyders de Vogel ver-

rät nicht, ob sie veröffentlicht wurde.
Der Plan der kleinen Arbeit , den Guillon auf

Seit« 14—16 (unterzeichnet Caudry, 5 mai 1914) aus-

einandersetzt, umfasst 1. einen Wiederherstellunes-
versuch des ursprünglichen Textes dieser Balladen,

2. eine französische Uebersetzung und 3. einen Inde.x

der Eigennamen sowie ein „glossaire etymologique".
Vorangeschickt ist dem Ganzen ein ,,Vorwort" von
Sneyders de Vogel und eine ,, Einleitung", in der
Guillon selbst über die Quelle de.s Textes der Jargon-

balladen, über ihre Zuteilung an Villon und über den
Entstehnugstermiu handelt, an deren Ende er ferner

eine Bibliographie bietet und den bereits wieder-

gegebenen Plan der Arbeit aufstellt.

Die fünf Stockholmer Jargonballaden (= B), die

im Gegensatz zu den sechs Stücken des Jobelin {= J)

nur in dem jetzt in Schweden, früher in Claude
Fauchets Besitz befindlichen Manuskript (F), und zwar
im Anschluss an Dichtungen Villon.s überhefert sind

— mit dem Jobelin aber den Gebrauch des Jargon
teilen — , hat man bisher dem Dichter nicht sicher

zuschreiben können, und auch Guillon verhält sich vor-

sichtig in seinem Urteil, neigt jedoch dazu, wie schon
Pierre Champion 1912 getan hat, an die Echtheit zu
glauben. Zur Lösung der Frage werden knapp und
schlagend einige bemerkenswerte Gesichtspunkte bei-

gebracht. Es sind zwei von den Stockholmer Balladen,

die dazu Material bieten , das indessen leider nicht

völlig ausreichend ist. B 4 enthält im Geleit akrostichisch

Villons Namen und wurde daher schon früher an-

gesichts der ausgesprochenen Vorliebe des Dichters
für den Gebrauch des Akrostichs zumeist als echt an-

gesehen. Ferner hat namentlich B 1, aber auch B 2

und B 3, Anklänge an die Jobeliuballaden und die

sonstigen Dichtungen Villons. Daher möchte Guillon

in B 1 und ebenso in B 2—3 Erinnerungen an frühere \

Werke sehen und B (mindestens 1— 3 und 5) in
!

spätere Zeit als J verlegen — wozu auch eine gewisse

Differenz von Form und Wortschatz stimmen würde.
Nach der Festlegung der relativen Chronologie

von J und B wirft Guillon die Frage nach einer absoluten

Datierung auf. Mit einer Anzahl von interessanten

Belegen aus den Lais weist er nach , dass zur Zeit

des Einbruchs ins College de Navarre und der Ent-

stehung der Lais, d. h. 14.56, Villon schon über die

Kenntnis des Coquillardjargons verfügt hat. Aus dem
Jobelin ist Ballade 2 — wegen der darin enthaltenen

Anspielung auf die im Herbst 1460 an Colin de Cayeux
vollzogene Todesstrafe — nicht vor dem Winter 1460
gedichtet. Alles, was über die absolute Datierung der

: Stockholmer Jargonballaden zu ermitteln ist, beschränkt
sich auf folgende feinsinnige Bemerkung bezüglich

Ballade 4, die im Akrostich den Namen Villon trägt —
während der Dichter diese Signierung sonst nur in

seinen französischen Balladen, die weniger kom-
promittierlich sind, angewendet hat (S. 13): „. . le fait

de signer en acrostiche la ballade iV du ms. de Stock-

holm est-il l'indice d'une conscience encore pure, ou

d'un coeur cuirasse contra toute crainte par l'habitude

du crime ? La prudence habituelle de Villon pour tout

ce qui touche ä sa vie de malfaiteur nous pousserait

plutöt ä adopter la premiere hypothese, et dans ce

cas il faudrait dater la ballade de l'acrostiche au plus

tard de l'ete ou de l'automne de 1456" — d. h. vor
der ersten uns bekannten Beteiligung Villons an einer

verbrecherischen Handlung.

Es entwickelt sich also aus dem gewonnenen Er-

gebnis, das .Guillon selbst denn auch als „bien vague"

bezeichnet, ein leichter Widerspruch, den Guillon nicht

formuliert : im allgemeinen scheint B jünger als J, B 4

aber macht den Eindruck, als sei es eine Dichtung

aus den Anfängen von Villons Betätigung als Coquillard

und Coquillarddichter.

Die Hauptabsicht Guillons war der Versuch, den

ursprünglichen Text der Stockholmer Jargonballaden

aus den zahlreichen Lesefehlern des Kopisten und aus

den Lücken der Ueberlieferung wiederherzustellen.

Mit Künstlerhand, aber zugleich klug, vorsichtig und

mit voller Sachkenntnis ist er beim Ergänzen und

Wiederherstellen vorgegangen. — Ebenso wertvoll,

wenn nicht wertvoller, ist die Uebersetzung in schlichter

Prosa, die er gegeben hat, soweit er den Text ver-

stehen konnte. Nach den verunglückten Versuchen

von Vitu (1884) und Schoene (1886) war es nötig,

die inzwischen erschienenen Forschungsergebnisse

Schwobs und Saineans zu verwerten. Sneyders de Vogel

hat Recht , im Vorwort mit der eindringenden und

sauberen Schrift, die er uns hier vorlegt, die sorglose

Arbeit Jules de Martholds zu vergleichen, dessen Jargon

de Fr. Villon (Bibliotheque de linguistique), Paris,

Daragon, 1907 übrigens nichts als emen Abdruck seiner

schon 1895 erschienenen Uebersetzung sämtlicher Jargon-

balladen ( J und B) darstellt. Zugegeben sind freilich

Illustrationen, eine merkwürdige „Note" und die

„Huitieme Repue", dafür ist die in der Zwischenzeit

erschienene Fachliteratur gänzlich ignoriert.

Originell wie überall ist Guillon auch in dem zwei

Fünftel des Ganzen ausmachenden Glossar. Er hatte

sich eine vortreffliche Kenntnis des argots nicht nur

der alten Zeit, sondern auch der Gegenwart angeeignet.

Seine ärztliche Tätigkeit hat ihm gelegentlich für seine

Argotstudien einen hübschen Fund beschert, den er

zur Interpretation Villons gebrauchen konnte. Das
Wort dijaniant, welches Lais v. 91 anzutreffen ist, im

übrigen sonst nirgends als terme cTargot vorkommt . . .

„nous l'avons nous-meme entendu designer l'anus dans

le milieu hospitalier parisien il y a quelques annees"

(S. 11). Wie branc cVassier (Lais v. 83) ist also

auch dyamant doppeldeutig zu fassen.

An einige Punkte . des Büchleins , das in vieler

Hinsicht zur Weiterforschung anreizt, möchte ich noch

Bemerkungen knüpfen. Die coquillards oder com-

paignons de la coguiUe, denen auch Francois Villon

nahegestanden oder zugehört hat, sind in Frankreich

am Ende des 100jährigen Krieges eine merkwürdige

Organisation, hervorgegangen vielleicht aus den Ecor-

22
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chetirs , den bewaffneten Banden, die unter Karl VI.

und Karl VII. das Land verheerten. Der feste Zu-

sammenschluBS von Räubern und Dieben unter einem

„roi" ist für die Zeitverhältnisse nichts Auffälliges;

was die coquiUards vor anderen harmloseren Bünden
und Brüderschaften auszeichnet, ist ihre Geheimsprache,
der Jargon. Dass sie wie die Pilger der Zeit, die sich

durch Gelübde dazu verpflichteten, kein Geld im Beutel

hatten, mag sie neben den Vorteilen, die eine ge-

heuchelte Frömmigkeit bot, bestimmt haben, ihr Ge-

werbe unter dem gleichen Mäntelchen bettelnd aus-

zuüben. Durch die Tatsache, dass die damalige Zeit

dem Verbrecher zur Sühne seiner Missetaten Pilger-

fahrten aufzuerlegen pflegte, ist ferner die Schar der

Wallfahrer nachSaint-Michel-du-Peril-de-la-Mer, S. Yago
de Compostela usw. (worauf Guillon im Index hinweist)

von vornherein mit sehr vielen fragwürdigen Elementen
durchsetzt gewesen, deren Zusammenschluss begi-eiflich

ist. — Aus Deutschland haben wir aus der Mitte des

15. Jahrhunderts Berichte (zweiter HandV) über den
M i s s b r a u c h , der mit Pilgerabzeichen ge-

trieben wurde. So erwähnt Matthias von Kemnath

(t 1475), der Chronist Friedrichs des Siegreichen von
der Pfalz, in seinem Werke „die clamerircr : das sind

die starcken bettler, die do fronick, moschein
oder ander [von bley] zeichen tragen und sagen,

sie komen frisch her von Jherusalem, von Rome oder

von dem herren sant Jacob und sagen newe mer und
ist alles erlogen, sunder ein bettler kaufft dem andern
sein zeichen ab und heissen in Rott[welsch] Clamerirer".

Aehnlich sind die Angaben eines Berichtes von 1450,
in dem es im Anfange heisst: „Klameriercr. Item,

e.s sind auch etlich, die da z.eichen an iren hüten
und kugelhüten trageut, besunder Römische
fr Quecken, mu schellen und ander zeichen" —
der dann weiterhin beinahe wörtlich dasselbe besagt

wie der Bericht des Matthias v. Kemnath. Entsprechend
hat P. Chamjiion auf Grund der Quellen in den „Notes
pour servir ä l'histoire des classes dangereuses en
France, des origines ä la fin du XV'' siecle" (im An-
hang zu Saineans Sources de l'argot ancien I, 141 ff.,

1912) für Frankreich ausgeführt, dass die falschen

Pilger gern als Abzeichen die Muschel {coguille) den

hl. Jakob von Compostela oder das Symbol der li 1.

Veronika (= fronicl;, frSncchen der dtsch. Berichte),

d. h. das Abbild des in Rom aufbewahrten Schweiss-
tuches Christi getragen haben. Sehr verbreitet muss
namentlich das Muschelabzeichen gewesen sein, das

die Gauner — die auch gern beim Namen des hl. Jakob
zu beteuern pflegten (vgl. B 3, 20) — in so reichem
Masse verwendeten, dass sie schliesslich sich danach
schlechthin caquillards genannt haben (vgl. aus B 1, 8;

4, 4; 4, 9). Daneben werden auch „belistriens porteurs

de vironicles", d. h. (mit Guillon) „les vagabonds
meudiants porteurs de veroniques" (in B 2, 33) er-

wähnt. Die zu diesem Verse bei Guillon-Sneyders
de Vogel gegebene Fussnote: „c.-ä-d. reliques" kasin

den Fernerstehenden im Verständnis irreleiten; ps
würde sich empfohlen haben (den „zeichen" beiKemnalh
parallel), mit „signes" zu kommentieren. (Zu den
falschen Pilgern vgl. neuerdings die Zusammenstellung
bei A. Werminghoff, Ludwig v. Ej-b der Aeltere, Halle

1919, Anm. 43, S. 410 f.)

Bereits Champions Ausgabe hatte in B 3, 27 eine

insbesondere auch für die deutsche Rinnsteinsprache

interessante Lesung gebracht. Das in Frage stehende

Wort ist von Guillon und Sneyders de Vogel ebenso

gelesen worden ; ich selbst konnte das Schwobsche

Faksimile leider nicht nachprüfen. Der Strophenanfang

(v. 23 ff.) lautet in jetziger Herstellung:

Puis dist un gueulx qui pourluoit en hault:

„J'ai ja paulme tout le gain de ma choirre.

Et m'a joue la marque du giffault!

J'en suis mieulx prins que vollant a la foire.

27 Elle est brouee envers ses arlouys;
C'est tout son fait que d'engandrer les gains,

A homangier, ains qu'elle seit lubie . . .

Guillon übersetzt

:

Alors un gueux s'ecria qui regardait eu l'äir:

„J'ai dejä perdu tout le produit de ma filouterie,

Elle m'a joue,—la femme ....
Je suis mieux vole par eile que manteau ä la foire I

U7 Elle a file pres de ses s o u t e n e u r s
;

C'est bien son coup d'empocher l'argent

Des bons mäles avant qu'on l'ait prise ....

Ich will zunächst hinaus auf arlowjs, wofür Vitu

(S. 132) arloui/ns hatte. Bei der Bedeutung des W^ortes

mag es auffallen, dass das Mädchen zu seinen Zu-

hältern, d. h. zu mehreren läuft. [Aber darauf würde
der Dichter vielleicht nur zu entgegnen haben: „Qui

ne m'entent n'a suivi les bourdeaulx (Test. 1450)!]

Ernsthafter ist die Tatsache : das Schlusswort von
Zeile 27 sollte nach dem Reimschema der Ballade zu

gains von Zeile 28 reimen — eine nicht zu behebende
Schwierigkeit bei der neuen Lesung arJouys. Es scheint

aber wirklich in der Hs. zu stehen, und so können wir

vielleicht ein im 15. Jahrh. tatsächlich vorhandenes

Wort darin sehen — mag immerhin der Schreiber es

an dieser Stelle zu Unrecht für ein ihm unbekanntes

oder unleserliches Wort
(
[hjerlequin?) eingesetzt

haben. Es ergibt sich nun folgendes Nebeneinander,

von dem nur Punkt I und II schon von Guillon be-

merkt worden sind: I. 15. Jahrh.: arloitys „soutc-

ticurs". — II. Heutiger urgot und Dialekte: marlon
„soutejteur" (daneben verallgemeinert > „vuilin" : zum
ersten Male in der Ableitung marJousier ..souteiievr"

1827 auftretend), —- III. Parisismus (nach Vilatte)

:

Lutiis „Dirne"'. — IV. Seit 1880 in Deutschland ge-

bucht: Louis „Zuhälter".

Die Verführung, an Zusammenhänge zu glauben,

ist gross. Was ist arloKiß'r' SoUte arlouij (so wohl

als sing) ein argot-V^ori sein, das aus reloue (..der,

den die Prostituierte ihrerseits gemietet hat") genau
ebenso umgestaltet ist wie Renelle > Arnclfe, wie

rrnauä > arnaud geworden ist, oder wie ein pic.

nrnacquc neben rendcler steht'? (Sämtliche Beispiele

sind aus B entnommen.) Weniger leicht begreift sich

der Uebergang von -c > -/ ((/), da die in B vor-

kommenden Part. Perf. gaudy, lubie anscheinend anders,

als Lehnworte aus lat. gaudcrc, lubcre zu beurteilen

sind. Falls das auaC Xeyojxsvov arlouys trotz allem in

nfz. marlon fortleben sollte, müsste darin eine Kurz-

form (ev. Koseform) vorliegen . die ü-geudeiner aua-

logischen Beeinflussung (vielleicht durch m'amour,

matou) den neuen Anlaut verdankt. Im pariserischen

Louis „Dirne" kann ein dem *relouc entsprechendes

louce, *louie („die für Geld zu haben ist") fortleben —
in späterer Zeit natürlich zum Namen L. umgedeutet.

Aus einer leicht verständlichen L^ngenauigkeit ist
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schliesslich bei der Uebertragung aus dem Pariser ins

Berliner Milieu Louis zur Bedeutung „Zuhälter" ge-

kommen. Wenn jemand den „vorbildlichen" Pariser

mmage eines marlon und seiner Louis etwa als

„nienage de Louis" zusammenfasste, so konnte später

auf deutschem Boden die Namenvertauschung vor sich

Y" gehen und der sonst männliche Vorname auch hier
Bt" dem männlichen Teile zufallen.

Der gleichen trüben Sphäre der Prostitution ge-

hört meiner Meinung nach giffault (v. 25) an. Guillon

übersetzt es nicht, gibt ihm im Glossar ein Frage-

zeichen bei, fragt: „de giffle?" und setzt hinzu: „cf.

riffault et riffle (ruff'ley. Auch Saineau hat nichts

vorgeschlagen. Ich denke an Umgestaltung von prov.

girfalc neben guirfolc, girfaut, frz. gerfaut. Die üeber-

»
tragung des Ausdrucks girfaut von einem scharf-

sichtigen, gefürchteten Vogel auf einen Aufpasser von

denselben Eigenschaften liegt nicht fern. Wir könnten

der Bedeutung nach zum maquereau oder souteneur

gelangen, zumal da »larque desselben Verses, wie fest-

steht, }wostituee bedeutet. Vielleicht ist giffault <
girfaut infolge lautlichen Anklingens als letzter Erbe
eingetreten für das von Marcabrun belegte guirhautz.

0. Schultz-Goi-a hat ZrP 18, 132 f. davon gehandelt,

dass dieses Wort bei dem alten Trobador Leute

bezeichnet, welche von den Ehemännern als Wächter
für ihre Frauen eingesetzt sind , die das Vertrauen

'^ aber schlecht belohnen, indem sie die Frauen verfühi-en.

^ In der Folgezeit hatte das AVort und seine Sippe im

Provenzal. den Sinn „unzüchtiger Geselle, Buhle" er-

halten. Vom ungetreuen Aufpasser auf die Dame der

höfischen Gesellschaft des Mittelalters geht so der

Weg vielleicht hinab zum maquereau oder souteneur

des 15. Jahrh. Provenzalismen im Coquillardjargon

sind bei der bunten Zusammenwürfelung der Gauner-

banden durchaus wahrscheinlich — auch aus frz.

gerfaut, das (Appel, Prov. Lautlehre 4-1 c) erst spät

ins Provenzal. gedi-ungen ist, würde übrigens die Ent-

wicklung, wenn auch nicht so gut, verständlich sein.

In Ballade 5 heisst es Zeile 26 : on ven'ouilla et

serra les husars. Guillons Uebersetzung bietet für

hnsar hiicke, das Glossar:?, Sainean druckt : Intsard?

Beide wollen anscheinend nicht daran glauben, dass es

sich nur um (urspr. pers.) hazar handeln kann. Freilich

ist der erste Beleg des Dict. gen. (hasard Cotgr.

)

sehi' spät, von 1611. Für den lautlichen Vorgang
Lasar > husar sehe man aus B in derselben Ballade

V. 12 cnqmidt. Wie Sainean verweist Guillon dafür

auf cropault , noch heute für schriftfrz. crapaud in

Lothringen und im Jura lebendig. Auch darf sume
für setiie Test. 1398 verglichen werden. Die Etymologie
von husar halte ich für unzweifelhaft. Die Art, wie
man das Wort hier am besten übersetzen soll, bereitet

nur untergeordnete Schwierigkeit. Sachs-ViUatte Encycl.
Wbch. verzeichnet für hazar unter 4 als familiär die

Bedeutung : „ Ort, wo es unordentlich und lärmend zu-

geht." Aehnlich schon ist der Sinn an unserer Stelle.

Halle (Saale). Werner Mulertt.

I

A. Hämel, Beiträge zur Lope de Vega-Bibliographle.
Sep.-Abz. aus Zeitschi-ift für romanische Philologie, Bd. 4U
(1920), 8.624-63:3.

Die von H. A. Rennert in gründlicher Ueber-
arbeitung und Vervollständigung herausgegebene Lope-

Literatur des guten alten Chorlej- hat, wie dereinst

Breymanns Calderon-Bibliographie , nicht nur direkt,

sondern auch gewissermassen auf L'^mwegen, d. h. durch
die Begutachtungen und Rezensionen, die sie hervor-

rief, eine Menge schätzbarer alter Drucke zutage ge-

fördert , von deren Existenz man vorher nur spärlich

oder gar nicht unterrichtet war. Das ist auf das

freudigste zu begrüssen. Unser bibliographisches

Studium des spanischen Schrifttums und insonderheit

des spanischen Dramas krankt ja nicht so sehr an

mangelhafter Kenntnis der Quellenwerke nach Titel

und Inhalt als vielmehr an völlig ungenügendem Xach-
weis ihres Vorhandenseins. Verschiedene Umstände,
wie Inquisition , Raubausgaben , Schleuderdrucke in-

folge L^eberproduktion, flandrische, italienische und süd-

französische Konkurrenzdrucke, rückständiges Verlags-

und Eigentumsrecht und vieles dergleichen, haben

zusammengewirkt, um den spanischen Büchermarkt der

Blütezeit des nationalen Schrifttums , also besonders

des 16. und 17. Jahrhunderts, für die Nachwelt zu

einem Irrgarten ohnegleichen zu machen. Licht in das

verworrene Dunkel zu bringen vermöchte zunächst am
besten eine möglichst gründliche Inventarisierung des

noch vorhandenen und der Benutzung zugänglichen

Bestandes an Denkmälern spanischen Schrifttums der

in Frage kommenden Zeitspanne. Also eine von der

Art der bisherigen bibliographischen Fixierung recht

verschiedene Bücherkunde, die jene natürlich in keiner

Weise herabzumindern oder gar zu ersetzen strebt,

die vielmehr lediglich den Sonderzweck verfolgt, in

möglichst weitem Umfange festzustellen, was von dem
alten Gute wirklich noch vorhanden und wo es er-

reichbar ist. Speziell für uns Deutsche , soweit wir

für Spanien interessiert sind, wäre es für die nächsten

Jahrzehnte unserer geistigen Abgeschlossenheit von
ausländischen Bibliotheken (ja, ja!) von unschätzbarem

Werte, wenn wii- uns sicher darüber informieren könnten,

was uns denn eigentlich an spanischen Handschriften

und Drucken, sagen wir einmal: der Zeit bis 1700, in

unsei'en heimatlichen grossen und kleinen National-,

Landes-, Staats- und Stadtbibliotheken zugänglich ist.

Freilich, wer tut es ? Wer leistet die Zeit und Geduld

raubende Kleinarbeit ?, sie, die noch dazu von manchen,

die es eigentlich ex officio besser wissen müssten, als

alberne Zettelkrämerei verpönt wird.

Der Gedanke wäre sicher des Ausbaues wert, und

ich will mir's nicht nehmen lassen, gelegentlich mit

einem ausführlichen Arbeitsplan herauszurücken. Für
heute muss ich mich darauf beschränken, in diesem

Zusammenhang mit Anerkennung einer kleinen Studie

zu gedenken, die den Geist dieser Art von spanischer

Bücherkunde erfreulich gut erfasst und , wenn auch

auf eng begi-enztem Sondergebiet , mit Glück durch-

geführt hat. Um kurz zu sein : Hämel fixiert mit

gründlicher Knappheit die Bestände der Berliner Landes-

bibliothek an älteren, d. h. rund vor 1800 fallenden

Sammel- und Einzeldrucken von Vomedias de Lope

de Vega und setzt diese relativ recht stattliche Kollektion

in übersichtliche Beziehung zu der eingangs erwähnten

Lope-Bibliographie von Rennert. Unter anderem wird

uns dabei der willkommene Aufschluss, dass Berlin

von den 25 Teilen der alten Ausgabe der Comedias

de Lope de Vega nicht weniger als 23 Bände besitzt,

deren fast lückenlose Reihe sich durch ein Münchener

Exemplar sogar auf 24 bringen lässt. Von der 48 bändigen
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alten Sammlung der Comcdias escogidas de Jos mejores
ingeniös liefern nunmehr Berlin. Dresden und München
zusammen die stattliche Reihe der Bände 1, 3, 5—10,
12, 15—18, 20, 22, 31, 39, 43, 48, deren relative

Vervollständigung aus den Beständen von Wolfenbüttel,
Göttingen, Hamburg und anderen nicht allzu schwer
sein dürfte. In einem Göttinger Sammelband liessen

sich ausserdem einzelne voneinander getrennte Bruch-
stücke eines zerlegten E.xemplars der Ycga del Paiiaso
(Madrid 1637) feststellen, was in.sofern wichtig ist,

als nunmehr der grösste Teil (7 von 8 Stücken) jenes
seltenen Originaldruckes auch in Deutschland zu-

gänglich ist. Freilich wird dieser Fund nur vor-

wiegend bibliotheksgeschichtliches Interesse bean-
spruchen dürfen, es müsste denn sein, dass die Texte
dieser Vega von ihrem Nachdruck in den Ohms
SUcUas IX und X sowie von ihren sonstigen Drucken
(vgl. Eenuert S. 39) erheblich abweichen, was noch
nachzuprüfen wäre.

Hämels Ausführungen sind nicht nur eine schätz-

bare Bereicherung der Lope-Bibliographie von Eennert,
sie sind auch als frische Initiative auf dem von mir
eingangs angedeuteten Gebiet bibliographisch-biblio-

thekarischer Nachforschung hochwillkommen. Die paar
Korrekturen, die ich im Vorbeigehen noch anfügen
will, sollen lediglich ihre Brauchbarkeit um ein kleines

erhöhen. S. 4 des Separatabdruckes (625 des ganzen
Bandes) ist im letzten Absatz ein störender Lesefehler
des Setzers stehengeblieben; statt Bläftcrzah) lies

Bloiimtw )ii('ri( rung. S. 5 (626) kann man sich unter
der Bezeichnung ^«/W«^S.<?//^e nichts Rechtes vorstellen;

der terminus technicus für die in alten Drucken am
rechten unteren Ende des Druckbogens, oft auch sogar
der verso-Seite des einzelnen Blattes , angebrachten
Kontroll- oder Stützwörter, die das Anfaugswort der
folgenden Seite vorwegnehmen, heisst Kustoden.

München. Lu d wig Pfandl.

Lope de Vega Carpio, Amar sin saber a quien.
Comedia famosa. Edited with Notes and Vocabularj- by
Milton A. Buchanan and Bernard Frauzen-Swcdelius.
New "i'ork, Henry Holt & Co. 1920. VII, 202 S. kl. 8«.

Die Bändchen der von Professor Ford geleiteten

Sammlung J^ar Spunish Scrics (seit 1901) nehmen
unter den modernen spanischen Textpublikationen in-

sofern eine Sonderstellung ein, als ihre Herausgeber
nach einem einheitlichen, fest umrissenen Plane ge-

halten sind, strenge Wissenschaftlichkeit mit möglichster

Volkstümlichkeit zu vereinen. Dass eine friedliche

Bindung dieser beiden Gegensätze überall da, wo es
sich um moderne Texte, wie z. B. einen Roman von
Blasco Ibaiiez oder eine Komödie von Ramos Camön,
handelt, sehr viel einfacher ist als in Fällen, wo
Romanzen oder Lope-Dramen in Frage kommen, ist

leicht zu verstehen. Man darf darum die Grenzen, an
denen einerseits die Wissenschaft aufhört volkstümlich
zu sein und andererseits die Popularisierungskunst
nichts mehr mit Wissenschaft gemein hat, nicht allzu

rigoros ziehen wollen : im Gegenteil , der Gedanke an
die verschiedenartigen Ansprüche, mit denen der ziemlich

weit gedachte Leserkreis dieser spanischen Reihe an
deren Lektüre und Studium herangehen wird . muss
manchen Einwand , der sonst begi-üudet und selbst-

verständlich wäre, im Keime ersticken. Nicht wie
anderwärts die kritische Methode, die Form der Dar-

stellung, der Umfang und Wert neugewonnener Er-

gebnisse, wohl aber die Korrektheit und Zuverlässig-

keit der dargebotenen Texte und Erläuterungen müssen
hier zum Masstab der Güte und Brauchbarkeit werden.
Und hierin leisten gerade die SpanisJi /Smes-Bändchen,
deren bekanntestes die Sp'inish JBalJads in der Aus-
gabe von S. Griswold Morlej- sind, das denkbar Beste.

Kaum glaublich ist es , dass dieses Amar shi

sabcr a (pticn. geschätzt als eines der hübschesten
Mantel- und Degenstücke , berühmt als Vorbild für

Pierre Corneilles verunglückte Suite du Menteur, in

dem vorliegenden Drucke die erste richtige und ver-

lässige Ausgabe erlebt. Doch die Tatsache besteht,

und die Schuld liegt scheinbar nur an der recht

schlimmen Textüberlieferung. Hartzenbusch (1853) und
Kressner (1901) sind nämlich beide ihrer eigentlichen

Aufgabe mit Grund und Bedacht aus dem Wege ge-

gangen, der eine, weil er vielleicht nicht anders mochte,

der andere, weil er sicher nicht anders konnte : der

eine ersetzt die schwierigen Stellen durch eigene, zum
Teil phantastische Lesarten, der andere lässt sie ganz

einfach weg. Man zweifelt , was das Schlimmere sei.

Die lieiden neuen Herausgeber sind den gefährhchen

Stellen mit Erfolg zu Leibe gerückt und haben geklärt.

was überhaupt zu klären war. Wenn sie in ihrem

Eifer für die gute Sache zuweilen das Ziel überrannten

und einmal eine rätselhafte Wendung zu explizieren

sich Mühe gaben, die dadurch um kein Härchen an'

Deutlichkeit gewann, so bestätigt das keineswegs ihr

Unvermögen, sondern lediglich die Vermutung, dass

die alten Drucke des Amar sin saher a quien nur

auf eine sogenannte Bühnenabschrift zurückgehen. Was
das heisst , das hat erst kürzlich R. Schevill an dem
Beispiel der Dania hoha mit schmerzlicher Deutlich-

keit nachgewiesen.

In der Einleitung vermisse ich eine genauere An-

deutung der Datierungsmöglichkeiten des Stückes. In

einer Anmerkung zu Vers 462 gibt Buchanan der An-

schauung Ausdruck, das Fehlen jeglichen Gongorismus

verweise es zum mindesten nicht in die letzte Schaffens-

periode des grossen Dramatikers. Nach Schevill

(Drtinicdic Art, 1918, S. 59) erstreckt sich diese über

die letzten 12 oder 15 Jahre seines Lebens (er stai-b

1635) und ist durch besonders hässlichen Missbrauch

der gongoristischen Sprachverhunzung entstellt. Gerade

an den Anfang dieser Periode aber, nämlich zwischen

1618 und 1620, setzt G. T. Nortliup (Jteruc hispanique.

Bd. 21, S. 210) die Abfassung unserer comedia. Man
sieht, das Schlüsseziehen aus Lopes Spracheigentüm-

lichkeiten ist annoch eine unsichere Sache ; immerhin
aber hätte auf diese Dinge zusammenhängend Bezug
genommen werden können, wäre es auch nur gewesen,

um den Anfänger auch mit dieser Seite der Comedias-

Chronologie an Hand eines typischen Beispieles bekannt

zu machen. An den Anmei'kungen ist übrigens noch

die vergleichsweise Heranziehung verwandter Stellen

aus gleichzeitigen Dramen und anderen Texten mit

besonderem Lobe hervorzuheben. Der in dieser Art

von Kommentaren sich sammelnde Stoff gibt mit der

Zeit das prächtigste Material zu einer Art Reallexikon

der spanischen comedia.

Unter normalen Geldverhältuissen kömite man
diese Bäudchen besser als irgendwelche andere nach

ähnlichen Grundsätzen bearbeitete Serie zum Selbst-

studium und für Seminarzwecke empfehlen. Hoffen

J
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wir, dass die spanischen Nummern einer eben zu er-

scheinen • beginnenden Berliner Serie, die sich ähnliche

Ziele setzt , vollgültigen Ersatz für die unerschwing-

liche amerikanische Ware bieten werden.

M ü n c h e n. Ludwig Pfandl.

I

J. Jordan, Diftongarea lui e si o accentuati in pozi-

tiile a, e. losi , Viata romineasca. 1921. 352 S. 8"-

28 Lei.

Wenn auch namentlich durch Tiktins Ai-beiten die

Geschichte des lat. < und o im Rumänischen im ganzen

gekläi't ist, so kann doch eine zusammenfassende Dar-

stellung noch zu manchen Einzelergebnissen führen,

namentlich, wenn sie auf möglichst gi'osses Material auf-

gebaut ist. Der Verf. der vorliegenden Studie hat

denn auch nicht nur den gesamten Wortschatz, sondern

auch möglichst viele Ortsnamen herangezogen, um die

Frage zu beantworten, in welchem Umfange die späteren

Aufnahmen den Wandel ea bzw. oa vor ä, e noch
mitgemacht oder besser analogisch übernommen haben

und in welchem die einfachen Vokale geblieben sind.

Er hat damit zur neueren Wortgeschichte und Wort-
angleichung einen sehr dankenswerten Beitrag geliefert,

hat auch z. B. gezeigt, wie die verschiedenen Wort-
arten sich verschieden verhalten. Diesem Teile der

Arbeit kommt danach eine über das Rumänische hinaus-

gehende methodische Bedeutung zu. — Dass zu Beginn
eine Uebersicht über die Geschichte der wissenschaft-

lichen Erkenntnis des in Frage stehenden Problems
gegeben wird, halte ich ebenfalls für verdienstlich,

auch wenn es dabei nicht ohne einige Missverständnisse

abgegangen ist '. Auffallend ist das Fehlen von

Densusianus Histoire de la langue roumaine, besonders,

da sie einiges nicht unwichtiges Neues bringt. Ferner

tehlt die Berücksichtigung von Weigands Arbeit über

Vlacho-Livadhon, auch das zum Schaden des Werkes,
denn der Verf. hätte daraus entnehmen können, wie

unrichtig es ist, wenn er mehrmals meine Angabe,

dass eine Betonung da noch bestehe, in Zweifel zieht.

Recht interessant sind dagegen seine Mitteilungen über

die heutige Verbreitung von ia aus ea. Als Grund-

lage des Wandels von v, o zu ea, oa nimmt er

schwebende Betonung des e, o an. Ich habe meine
Zweifel. Schwebende Betonung ist an Dehnung ge-

knüpft und hat, soweit bisher unsere Beobachtungen
reichen, eine Diphthongierung ohne Rücksicht auf die

Qualität der folgenden Vokale zur Folge. Will man
nun rum. ea aus e-a, e-c so erklären, so muss man
bei e aus e-u, e-o, e-i Ruckbildung aus re annehmen,
wie ich es allerdings Rom. Gramm. 1, § 83 getan habe,

und wie es der Verf. in etwas anderer Weise tut.

Aber ich sehe keinen positiven Anhaltspunkt für eine

' Es ist 7.. B. niclit richtig, dass erst Miklosich, nicht
schon Diez erkannt habe, dass die Diphtliongierung nur
unter dem Tone stattfinde. Die/, handelt davon unter den
lietonten Vokalen, wodurch implizite die richtige Auf-
lassung gegeben ist. Dadurch , dass er den für die roma-
nische Entwicklung so ungemein wichtigen Unterschied
zwischen den zwei Stellungen der Einteilung zugrunde
legt, hat er einen wissenschaftlich richtigeren Weg ein-

geschlagen als Miklosich mit seiner äusserlichen alpha-
iietischen Anordnung. Es ist weiter unrichtig, dass ich
auch rum. -n, nicht nur -» einen Einfhiss auf die Vokale
zuschreibe. Da ich vom Lateinischen ausgehe, bedeutet
mein -« lat. -n, also rum. ft.

solche Annahme , möchte im Gegenteil darauf hin-

weisen, dass ein (<; oder ei nach dem, was wir anders-
wo beobachten, zu fe oder ei wird, die weitere
Monophthongierung dann e ist. Nun ist aber rum. e

vor i, u, wohl auf dem ganzen Gebiete geschlossen.
Danach wird sich besser folgender Weg zur Erklärung
einschlagen lassen. Folgt dem e ein nicht zu extremer
dentaler Vokal, so wird die Artikulation dieses Vokals
schon vorweggenommen, dann aber nochmals gebildet.

Theoretisch wäre danach zwischen ea aus c-e und ea
aus e-a zu scheiden, ob aber, wie Gamillscheg meint,

dieser Unterschied noch nachweisbar ist, mag dahin-
ge.stellt bleiben. Dass o-a dieselbe Entwicklung zeigt,

hängt mit jenem vielfach auch auf anderen Gebieten
beobachteten Parallelismus der Vokale der hinteren

und vorderen Region zusammen.
Der Verf. legt einen Wert darauf, diesen Paralle-

lismus zu zeigen, und damit hat er recht, aber er hätte

doch auch die Verschiedenheiten mehr hervorheben
müssen, als er es getan hat. Eine, wie mir scheint,

nicht gleichgültige Frage hat er gar nicht gestellt. Es
unterliegt keinem Zweifel, dass im ostromanischen //

und li einerseits, ö und o andererseits zusammengehen.
Der Lautwert des ersten Paares ist der eines ge-

schlossenen «, beim zweiten aber kann man sich fragen,

ob () oder p oder vielleicht ein mittleres o zugrunde
liege. Für letztere Annahme spricht,- dass Weigand
zumeist kmn neben corh angibt, dass o aus anlautend uo
entstanden ist: opt neben uopt. Auch der Gegensatz
zwischen dem Plural pesti und dem Plural eorJn weist
darauf hin, dass die Qualität der c-Vokale von der der

0-Vokale im Urrumänischen verschieden war. Damit
mag es nun auch zusammenhängen, dass ea-e zum Teil

zu e wird, wogegen oa-e nur als i> erscheint. Auf
diese Verschiedenheit zwischen ; und f hat der Verf.

nicht geachtet. Nach Weigands Blatt 50 scheint e

recht weit verbreitet zu sein, aber die Zeichnung im
Atlas stimmt nicht zu den Angaben in den einzelnen

Jahresberichten. Auch was Jordan über das geo-

gi'aphische Verhältnis von ea-e und e-e sagt, deckt sich

nicht mit Weigands Kartenbild. Es bedarf danach
noch weiterer Untersuchung, die nicht mit den wenigen
für eine erste Darstellung ja, wenn sie in absehbai-er

Zeit fertig werden sollte, ausreichenden Stichwörtern vor-

genommen werden kann, sondern sich auf ein möglichst

vollständiges Material stützen muss.
Ein schwieriges Problem bilden geanu (gena),

peanü (pinna) neben cinä (cena), bine (benr), tine

(tenet). Densusianus Auffassung, dass nn anders wirke

als n und pinna ein * gcnna nach sich gezogen habe,

ablehnend, nimmt der Verf., einer Andeutung Pascus
folgend, an, dass der Wandel von e zu i vor n durch -e

zunächst hintan gehalten worden sei, dass also eimst

ginü, einti, grne nebeneinander gestanden haben, dass

dann nach gene ein neuer Singular gcanä gebildet

worden sei. Dieser müsste wohl seinerseits gene ge-

halten haben, als bene zu Jnne wurde. Die Um-
gestaltung des Singulars nach dem Plural hat bei der

Bedeutung gerade dieser beiden Wörter nichts Be-

denkliches , wogegen allerdings die weitere Entwick-

lung reichlich verwickelt ist. Einem Gedanken Tuttles

(Modern Languages Review 1914, 252) eine andere

Wendung gebend, möchte ich folgendes vorziehen. In

freier Stellung bei Paroxytonis ist f auch vor u zu «f

geworden, während es in gedeckter und in pro-
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paroxytoiiis als Monophthong blieb, aber geschlossen
wurde. Dann hat g auf der Stufe «p das / absorbiert,

wahrend nach Nichtjjalatalen i^ zunächst sich zu ic

weiterentwickelte, um hierauf wie jedes r vor n später

zu i zw werden. Bei pinna aber kommt man nicht

darum herum, dass nn das f ebensowenig beeinflusst

hat wie das n in an. Katal. any, span. aTw zeigen,

dass nn sich in seiner 'Qualität von n unterschied.

Auf alle Fälle darf man sagen, dass nn intensiver

artikuliert wurde als n vor Vokalen und vor Kon-
sonanten, es ist nicht eine Doppelkonsonanz, d. h. es

zerlegt sich nicht in n-n, wie nt in n-t, ist aber auch
nicht gleich einem einfachen )^

Endlich möchte ich noch zwei Fälle besprechen,

die zwar mit der eigentlichen Frage nichts zu tun

haben, aber doch von dem Verf. behandelt werden.
Da n<; über nyc zu n wird und dieses schwindet, so

meint Jordan, runi. fereastrü setzte few'stra voraus,

während alle anderen romanischen Sprachen fcnfstra

verlangen. Das ist methodisch falsch , auch vom
lateinischen Standpunkt aus nicht zu rechtfertigen.

Der Schwund des /7 ist jung, nicht einmal allen nord-»

rumänischen Mundarten eigen. Dass er in Sieben-

bürgen erst nach dem Zusammentreffen von Rumänen
und Magyaren eingetreten ist, zeigt z. B. der Ortsname
Bäit/t : Bdnyicza. Danach ist der Wandel von nie zu

i'ic jünger als der von n zu r: fcniesira wurde zu

feriestra, und nun, da das rumänische kein palatales r
bildet, zu fei-mtra, fercnstä.

Ebensowenig halte ich es für berechtigt und auch
nicht für nötig, für rum. rnvcrzesc ein lat. *riri(lcsco

anzusetzen, wie es S. 164 mit Berufung auf Densusianu
und Puscariu geschieht. Dass im Lateinischen ein

-t'Sceri: sich rechtfertigen Hesse, scheint mir mehr als

zweifelhaft, jedenfalls aber kennen die anderen roma-
nischen Sprachen nur -rsarc. Es liegt aber auch gar

kein Grund vor, für das Rumänische von dieser Grund-
form abzugehen. Da mvcrzi nicht nur im Infinitiv,

sondern auch in der 1. und 2. Plur. präs., im Konjunktiv,
im Imperfektum, im Perfektum und Partizipium z als

Stammauslaut hat, so ist dieses z auch auf die wenigen
Präsensformen übertragen worden, die eigentlich das
alte d hätten bewahren sollen.

Bonn. W. Mej'er-Lübke.

Z ei t s c hr i f t en u. ä.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen. Begr. von Ludwig Herr ig, hrsg. von
Alois B r a n d 1 und Oskar S c li u 1 1 z - G o r a. Bd. 131—1-10.

Register. Braunsciiweig und Hamburg, G. Westerniann.
1921. 8°. IHl— 140 (N. F. 81-40). Register. Zusammen-
gestellt von Dr. Fritz Fiedler. 24 S. M. 10.—. —
142, 1/2 : F. G e n zm e r , Das Rosimundlied. — Fr. G a d d e

,

Die Bildungen auf -(er)ei im Deutschen. — W.Fischer,
Zur me. Komanze Sir Ferumbras: das Verhältnis des
ersten Entwurfs (V. 'i'-'A— 7.59) zur Eeinschrift. — Thomas
Lupset, An Exhortation to yonge men (1529). Neudruck
mit Einleitung aus dem Nachlass von Kurt Schröder,
lierausgegeben von Elisabetli Wolflhardt. — E. L o m -

matzsch, Heinrich Morf. — A. Götze, Die Chronologie
der Briefe der Frau von Stael. — S. B. Lil jegren. Die
spanische Sprache in Amerika. — A. Ludwig, Nach-
träge zu den „Schlemihlen". — F. Liebermann, Al-
cvins Willibrord-Biograpliie. — Ders.. Der angebliche
Hammer Thors auf Yorker Münzen 10. Jhs. — Ders.,
Französische Gedichte vom gefangenen Edward II. —
W. Hörn, Das englische Pronomen any und seine syn-
taktischi^ Verwendung. — Erneuerung iicr Sliakespeare-

Buhne in England. — Ad. Kolsen, Des Jordan Bonel
Kanzone „Anc mais aissi finamen non amei" (B6r. 275, 1).— L. P f a n d 1 , Zur Quellenfrage von Calderons Argeuis y
Poliarco. — L. Spitzer, Ital. indarno = umsonst. —
O. Schultz-Gora, broder guaz bei P. de la Cavarana.
— Besprechungen: H. T. Wyld, Kurze Geschichte des
Englischen, übersetzt von H.'Mutschmann (A. Brandl). —
0. Jespersen, Negation in English and other languages
(W. Hörn). — Holthausen, Etymologisches "Wörter-
buch der englischen Sprache (W. Hörn). — M. Treiter,
Die ürkundendatierung in angelsächsischer Zeit nebst
Ueberblick über die Datierung der anglo-noruxannischen
Periode (F. Liebermann). — The as.sumption of the Virgin,
a miracle pla^' from the town-cycle, ed. by W. W. Greg
(A. Brandl). — H. Mutschmann, Milton "und das Licht
(S. B. Liljegren). — C. H. Firth, Thepolitical significance
of „Gulliver's travels" (F. Liebermann). — H. Kling-
hardt und G. Klemm, Uebungen im englischen Tonfall
(A. Brandl). — A. Franz, Zur galloroinanischen Syntax
(L. Spitzer). — G. Rohlf s, Ager, area, atrium (L. Spitzer).— I'r. Schurr, ßomagnolische Dialektstudien I(B. Wie.se).— Leo Spitzer, Henri Barbusse (V. Klemperer). —
S. Puscariu und E. Herzog, Lehrbuch der rumä-
nischen Sprache I (M. Friedwagner).

Germanisch-Romanische Monatsschrift IX, .5/6. Mai-Juni
1921 : Charlotte B ü h 1 e r , Die Typisierung der Dichtung. --

Gustav Neckel, Das Gedicht von Waltharius manu
fortis. — Hans Hecht, Shelley über politische Reformen.

i

— Max .1. Wolff, Italienische Komödiendichter. — Otto

j

Cartellieri, Theaterspiele am Hofe Herzog Karls des
' Kühnen von Burgund. — Eugen Lerch, Nachruf für

Heinrich Morf. — Adolf von Grom an, Goethes Novelle.— Franz Härder, Zur Verwendung von Finalausdrücken
in „providentieller Bedeutung" (s. Spitzers Beitrag 1915,
S. 222 ff.). — Selbstanzeigen.

Wörter und Sachen. Kulturhistorische Zeitschrift für
Sprach- und Sachforschung, Beiheft 4: M. L. Wagner,
Das ländliche Leben Sardiniens im Spiegel der Sprache.
Kulturhistorisch-Sprachliche Untersuchungen. Mit llu .Ab-

bildungen. Heidelberg, Winter. 206 S. 8». M. SO mit
Sort.-Aufsohlag.

Die Neueren Sprachen XXIX, 1/2, April-Mai 1921: Eva
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Ders., Traces of the masculine gender of OE. Eorpe,
OE. Bwsn, bysn „fermentum". — John W. Draper, The
Theory of Transhition in the eighteenth Century. —
J. van Wageningen, De ontdekking van Barbelenet.
— C. Weyman. Lexikalische Notizen. — P. J. Enk,
Het woord Saeculum en 't Carmen Saliare. — Jos.

Sclirijnen, Het vrouwelijk collectivum.— Besprechungen

:

J. J. Salverda de Grave, L. Spitzer, Die Umschrei-
bungen des Begriffes „Hunger'' im Italienischen. —
Ders., G. Cohen, Mysteres et Moralites du manuscrit 617

de Chantilly. — K.Sneyders de Vogel. A. Rivoire,

Li esche.s amoureux. — K. R. G alias, Charles Dufresny,
Amüsements serieux et coniiques. — H. A. C. Beets-
Damste, Baranyai Zoltan, A Prancia nyelv es müveltseo-

Magyarorszagon XVIIl suäzad. — J. 'H. Scholt und
Albert Köster, Albert Köster, Die .Meistersingerbühne
des 16. .Jahrhunderts. Ein Versuch des Wiederaufbaus. —
J. H. Kern, Bernhard ten Brink. Chaucers Sprache und
Verskunst. — A. E. H. Swaen, .J. E. Wells, First Supple-
ment to a Manual of the Writiugs in Middle Engiish
10-50— 1400. — A. G. van KranenJouk, Philipp Aron-
stein, John Donne. Ein Beitrag zur Kenntnis der eng-
lischen Reuaissauce. — K. Sneyders de Vogel,
F. Hörn, Zur Geschichte der aljsoluten Partizipial-

konstruktionen im Lateinischen. — D. C. Hesseling,
A. Taylor Starck, Der Alraun, ein Beitrag zur Pflanzen-
sagenkunde. — Selbstanzeigen: J. H. Schölte, Zonagri
Discurs von Waarsageru. — J. W. Marmel st ein,

Etüde comparative des textes latin et franvais de l'In-

stitution de la Religion Chrestienne par Jean Calvin.

Revue de litterature comparee I. 1921, Xr. 2: P. de
Nolhac, Un poete rhenan ami delaPleiade: Paul Me-
lissus. — P. van Tieghem, La notion de vraie poesie

dans le Preromantisme european. — H. (Tirard, Le
cosmopolitisme d'un dilettante: Emile Desoliamps et les

litteratures etraugeres. — G. le Gentil, Moliere et le

Fidalgo Apreudiz. — Notes et documents: üne Physio-
gnomie de Ch. Nodier. — A. de Vigny. — Merimee. —
Üne gazette de Hollande. — Bibliographie. — Comptes
rendus : J.-M. C arr e , Goethe en Angleterre ; Bibliographie
de Goethe en Angleterre. — F. P i c c o , M. Bandello,
eveque d'Agen. — M.-B. Finch et Allison Peers, The
origins of Frencli romauticism. — Nr. 3 (Juillet-Sep-

tembre 1921 : H. H a u v e 1 1 e , üne Variante francjaise de
la legende de Romeo et Juliette. — Th. Labande-
J eanroy , Giulio Perticari et Raynouard. Une „apologie"
de Dante fondee sur un paradoxe linguistique. —
A. Counson, Le reveil de Dante. — R. Michaud, ün
intermediaire franvais entre Swedenborg et Emerson:
Egger et le Vrai Messie. — E. Legouis, L'Epithalame
d'Edmuud Spenser, trad. en vers. avec introduction et

notes. — Notes et documents: Nodier. — „romantique".
— Gourbillon, traduoteur de Dante. — Pfeffel. —
Goethe en Angleterre.— Bibliographie. — Com^ites rendus

:

Asin Palacios, Los precedentes musulomanes del Pari
de Pascal. — M. L. Herking, Ch.-V. de Bonstetten. —
M. A. Smith, L'influence des Lakistes sur les Roman-
tiques fran9ais.

Zs. für Deutschkunde 1921. .Jahrg. S'> der Zs. für den
deutschen Unterricht. Heft 4: Fritz Gräntz, Land-
schaft. — Th. Klaiber, Selbstbiographien, Denkwürdig-
keiten und selbstbiographisohe Romane. (Schluss.) —
Tli. Matthias, Aus einer Rede zum 700jährigen Ge-
dächtnis Wolframs von Eschenbach. — A. Wittek,
Logaus Sinngedichte in ihrem Wert för die Volksschule.—
H. Lemcke, Hebbel als Lyriker. — E. Schnitze, Die
Kunst volkstümlicher Darstellung. — W. Hof

s

taetter,
Die deutsche Oberschule. — H. Jess, Conrad Ferd.
Mej'er, Sämtliche Schriften. — Literaturberichte: W.
Hofstaetter, Gesammelte Werke, Ausgaben, .Aus-

wahlen. — Ders., Zum Deutschunterriclite im allge-

meinen.

Zs. für Deutschkunde. 17. Ergänzungsheft : Walther Hof-
staetter, Forderungen und Wege für den neuen
Deutschunterricht. -- Ders., Einleitung. — Kl.Bojunga,
Lehrplanentwurf. 1. Sprache und Schrift. — W. Hof-
staetter, 2. Das Schrifttum. — Kl.Bojunga, Sprache
und Schrift. — P. Vogel, Der mittelhochdeutsche Unter-

richt. — Fr. Hempel, Der Aufsatz der Unter- und
Mittelklassen. — W. Hofstaetter, Der deutsche Auf-
satz der Oberklassen. — J. Kühn, Ljrik und Ballade. —
J. G. Sprengel, Die deutsche Prosadichtung. — Fr.

Schnass, Zur Dramenbehandlung. — W. Hofstaetter,
Geschichte des Schrifttums. — R. Beltz, Die Vor-
geschichte im deutschen Unterricht. — K. Reuschel,
Volks- und .«Vltertumskunde. — M. Preitz, Bildende
Kunst und Musik im deutschen Unterricht.

Euphorion. 12. Ergänzungsheft. Bibliographie der in den
Jahren 1914 bis 1918 erschienenen Zeitschriftenaufsätze
und Bücher zur deutschen Literaturgescliichte. Bearbeitet
von Alfred Rosenhaum. 1. Abteilung. M. 44.

RevUe germanique. 12' annee, n". 2: E. S eil Her e, Une
correspondante de Madame de Stael a Weimar, il y a
Cent ans, Sophie de Schardt. — F. C. Danchin et

C. Cestre. Le roman anglais et americain.

Deutsch-nordisches Jahrbuch für Kulturaustausch und
und Volkskunde 1921. .Jena, Diederichs. Darin u. a.

C. L. Schleich, Goethe und Strindberg.

Arkiv för nordisk filologi XXX VH, 3-4: M. Olsen, Til

Rök-indskriften. — G. Schütte, Ejeformen som Kende-
merke for Gudenavne og Folkenavne i Sammensast-
ninger. — Alfr. Bock, Die epische Dreizahl in den

Islendinga S',igur. Ein Beitrag zur Beschreibung der
isländischen Saga. — F. .Jonssen, Eddatolkning. Nogle
modbemserkninger. — L. Fr. L äff 1er, Till Alvissmal
Str. 12: 6 och 16: 6. — H. Pedersen, Anniälan av
,,R. C. Boer: Oergermaansch handboek". — M. Olsen.
.\nmälan av ,,Nat. Beckman : Spräkets liv. En inledning
tili spräkets Studium". — H, Koht, Yngvild allrasystir.

—

S. Gren Bioberg, Bibliografi för 1919.

Samlaren. Tidskrift för Svensk Litteraturhistorisk
Forskning. N, F. 1. 1920: Anton Blanck, Om allvaret

i Fru Lenngrens diktning. — Olle Holmberg, Nägra
motiv i Amorina. — Agne Beijer, Abbe Domenico
Michelessi. — Sven Cederblad, Correggios San Sebastian
och änglakören i Stagnelii drama Riddartornet. — .-Vnton

Blanck, En okänd Strindbergöversättning fran H. C.

Andersen. — Jonas L:ison Samzelius, Svensk litteratur-

historisk bibliografi 1919.

Anglia XLV, 3: Th. Grrien berger. Das ags. Runen-
gedicht. — V. Langhans, Der Reimvokal e bei Chaucer.
- G. D üb isla V, Studien zur me. Syntax. IV.

Anglia, Beiblatt XXXII. 6. Juni 192i : Mutschmaun,
Der andere Milton (Liljegren). — van Tieghem, Ossian

et rOssianisme (Jiriczekj. — Babbitt, ßousseau and
iiomanticism (Frankenberger). — Liljegren. American
and European in the Works of Henry James (Fischer). —
Holt hausen. Zu altenglischen Gedichten. — Timer-
ding, Der fremdsprachliche Unterricht und die nationale

Erziehung (Muhe). — Zangenberg, Aesthetisohe Ge-
sichtspunkte in der englischen Ethik des 18. .Jahrhunderts

(Mühe). — Brunner, Uebungsstücke zur Einführung in

die neuenglische Sprache bei ."Vnfängerkursen an Hoch-
.schulen (Mühe). — XXXII, 7. Juli 1921: Leonard,
Beowulf and the Nibelungen Couplet (Klaeber). — Phill-
potts, The Eider Edda and ancient Scandinavian Drama
(Schröder). — Ekwall, Notes on the palatalization of

), (c) in Engiish.

The Journal of Engiish and Qermanic Phiiology XX, 1

:

Jan. 1921 : J. B. Fletcher, The AUegory of tlie Pearl. —
A. M. Sturtevant, Ziun Vokalismus des got. Awl-
icaihondo, Rom. 7, 23, in s. Verhältnis zu altisl. \'cgn

töten. — A. D. McKillop, Illustrative Notes on Gene-
sis B. — N. E. Grit f in, Chaucer's Portrait of Criseyde. —
A. Brett, Psvchological Abnormalities in Aug. Strind-

berg, — Beviews: T. M. Camp bell, L. Brun, Hebbel, sa

personnalitc et .son o?uvre Ivrique. — R. M. A 1 d e n

,

W. L. Gross, The History of Henry Fielding. - H. N.

Hillebrand, R. Withington, Engl. Pageantry. — A. St.

Pease, Lillv, The Georgic. — H. A. Lappen, Th. H.
Ward, The Engiish Poets. — G. T. Hatf ielcf, G. Roethe.

Die Entstehung des Urfaust. — B. .V. Uhlendorf,
L. M. Price, Engiish > German Literary Influences.

Bibliographv and Survey.

Engiish Studies. A Journal of Engiish Lotters and
l'hiloloü-v. Vol. 111, Nr. 3. June 1921 : W. van M aanen ,
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Defoe and Swift. — .7. H. Schutt, The Study of
Grammar. — Ä. Anscombe, The „Greeks" oi: Lincoln-
shire. — Reviews: Poutsma, The Characters of the
English Verb and the Expanded Form (E. Kruisinga). —
Cruickshank, Philip Massinger (W. van Doorn). —
Grossmann, Spanien und das elisabethanische Drama
(W. van DoornJ. — The Chapbook LS—21 (W. van Doorn).— Förster, Die Beowulf-Handschrift (.J. H. |£ern). —
Kice, The Story of Our IMutual Friend transscribed into
Phonetio Notation (J. L. Cardozo).

Anglo-French Review IV, 2. Sept. 1920; P. M er and,
Les personn ages anglais daus la htterature d'imagination
en France du XII" a la fin du XVIIIo siecle.

I

Zs. für romanische Philologie XLI, 3: G. Rohlfs, Zur
Erinnerung an Heinrich Morf (mit Bild). — P. H ö g -

berg. Seltene Wörter und Eedensarten in ünterengadin.— F. Gennrich, Die beiden neuesten Bibliographien
altfranzös. und altprov. Lieder. — H. Sohuchardt,
Rom. bafa = ital. afa „Schwüle". — Ders., Franz. ci-

baudiere. — Ders., Südrom. coca „Kuchen". — Ders.,
Lat. eschara. — Ders., Span, polaina. — Ders., Sard.
tirriolu. — Ders., Tormentum, -turbo. — L. Spitzer,
Franz. begue „stotternd". — G. Rohlfs, Franz. hiebe,
ital. biscia etc. — L. Spitzer, Zu Kolsen, Dichtungen
der Trobadors IIL -- Ders., Zu Kolsen, Zwei prov.
Sirventese. — Ders., Zu Kolsen, Altprovenzalisches. —
Besprechungen: W. v. Wartburg, Eugen Lerch, Die
Verwendung des romanischen Futurums als Ausdruck
eines sittlichen Sollens. — G. Gamillscheg, K. Sneyders
de Vogel, Syntaxe historique du franpais.

Archivum Romanicum IV, 4. Ottobre-Dioembre 1920:
M. CaseUa. Jacopone da Todi (Schluss). — G. Bertoni,
La „legge foneticu". — E. Riegler, Venez. marantega
und Verwandte.s. — G. Bertoni, Etimologie italiane. —
V. Bertoldi, Denominazioni del „mirtillo nero" nei
dialetti alpini. — G. Bertoni, Tn frammento del „Roman
des eles" di Raoul de Houdenc. — Ders., Anoora del
cosi detto „Rimaneggiamento del ,Libro- di Ugu^on da
Laodho". — G. Charlier, Note.f sur Villon. — G. Ber-
toni, Gio. M. Barbieri e il Cardinale Luigi d' Este. —
Bibliografia: G. Bertoni über B. Croce, La poesia di

Dante. — G. M. Monti über G. Zaccagnini, Cino da
Pistoia. — G. Vitaletti über 0. Griffoni, Canti po-
polari religiosi umbri. — G. M. Monti über Laudi spiri-

tuali a cura di G. Vitaletti. — A\'. v. "Wartburg über
Buttleti de dialectologia catalana VI. VII. — Cronaca
bibliografica : Darin werden kurz besprochen: M. Jan-
neret, La lan^ue des tablettes d'execration latines
(G. B.). — V. Crescini, Appunti sulF etimologia di

„goliardo". — C. Fahre, Un poeme iuedit de P. Cardi-
nal. — Ders., Les Sept Joies de la Vierge. — A. W.
Munthe, Spansk Läsebok (R. Riegler). — Necrologia:
(C. Salvioni).

Romania 18.5. .Tanvier 1921 : S. Glixelli, Les „Conte-
nances de Table". — M. Lot-Borodine, Les deux
conquerants du Graal: Perceval et Galaad. — P. Stvider,
Notice sur un manuscrit catalan du XV'' siecle. Bodley
Oriental 9. — E. Hoepffner, Le Chansonnier de Be-
sanijon. — P. Marchot, Wallon imri- = oraricium. —
Ders., WalloD. /)/ = ancien ht. all. scaro. — Comptes
rendus: A.Meillet, Linguistique historique et linguistique
generale (L. Foulet). — A. Drägan. Douä manuscripte
vechi: codicele Todorescu si codicele Martian, studiu si

transcriere (A. Rosetti). — F. Brun ot. Le renouvellement
desmetliodesgrammaticales(L. Foulet).— In derChronique
werden kurz besprochen : J. M a r o u z e a u , La linguistique
ou science du langage. Paris, Geulhner 1921. — Nunzio
Maocarrone, La vita del latino in Sicilia fino all' etä
normanna. Firenze, Seeber 191.5 (M. R.). — L. Spitzer,
.Aufsätze zur romanischen Syntax und Stilistik. — Antho-
logie de la litterature roumaine des origines au XX'' siecle
par N. Jorga et Septime Gorceix. — 6. PasCu, Bei-
träge zur Geschichte der rumänischen Philologie. — Sextil
Puscariu, Istoria litteraturii römane, cursuri populäre.
Vol. I, Epoca veche (M. R|. — C. Salvioni, Del-
l'elemento germanico nella lingua italiana; a proposito
di un libro recente. — P. H. ürena, Tablas cronologicas
de la literatura espaüola. Boston-New-York-Chicago.
Heath. 1920 (M. R.). — F. de Gelis, La vraie langue

d'oo. Toulouse, Gaitard. 114 S. 8» (C. Brunei). — M.
Grammont, Traite pratique de prononciation francaise.
2e ed. Paris, Delagrave, 241 S. 8« (L. Foulet).— L.Cledat,
Manuel de phonetique et de morphologie historique du
fran9ai3. Paris. Klincksieck 1917. 282 S. 8". (A. Jeanroy).

—

Ed. Bonnaffe, Dictionnaire des Anglicismes. Preface
de Ferd. Brunot. Paris, Delagrave. XXIIL 193 S. 8".
(L. Foulet). — L. Sainean, Le langage parLsien au
XIX 1" sifecle; facteurs sociaux, contingents linguistiques,
faits semantiques, influences litteraires. Paris, De Boc-
card. XVL590S. 8». — F. Arnaud etG. Morin, Le
langage de la vallee de Barcelonnette. Paris, Champion.
XLVUI, 823 S. 8» (M. R.). - A. Leve, La tapisserie
de la reine Mathilde, dite tapisserie de Baveux. Paris,
H. Laurens. 212 S. 8» (M. R.). — Henrv E. Haxo,
Denis Piramus, La Vie Saint Edmunt (twelfth Century)
reprinted with additions from Modern Philology. Vol. XII,
Nos. 6 and 9. Dissertation de Chicago (L. Foulet). —
Le Purgatoire de Saint Patrice du manuscrit de la
bibliotheque nationale, fonds fr. 2.5 .54-5, publie pour la
premiere fois par Marianne Moerner. Lund 1920. XXVII,
62_S._ 8" (A. Jeanroy). — Cte. Paul Durrieu, Une
„Pitie de Notre Seigneur". Tableau framjais de l'epoque
de regne de Charles VI donne au Musee du Louvre.
Extrait des Monuments et Memoires publiees par
l'Academie des Inscriptions et Beiles Lettres XXIII
(A. Langfors). — La Chastelaine de Vergi, poeme dxi
XIIP siecle avec une version en franyais moderne par
Andre Mary. Paris, L. Pichon. .55 S. x»; Andre Mary,
Les Amoui-s de Frene et Galeran, suivies du Bei Inconnu.
Paris, l'Edition Fran9aise illustree 1920. 2.56 S. 8»
(L. Foulet). — Ezio Levi, I lais brettoni e la leggenda
di Tristano, in Studj romanzi pubblicati dalla Societä,
Filologica Romana a cura di E. Monaci XIV (L. Foulet).

The Romanic Review X (1919), 1: H. M. Ayres, Chaucer
and Seneca. — J. T. Medina, El Laüso de Galatea
de Cervantes es Ercilla. — W. A. Nitze, Erec's Treat-
ment of Enide. — G. G. King, The vision of Thurkill
and Saint James of Compostella. — J. D. Bruce, The
composition of the old French prose Lancelot. — J. L.
Gerig, Doctoral dissertations in the Romance languages
at Harvard üniversity. A Survey and Bibliography. —
G. E. Havens, Rabelais and the War of 1914. — M. E.
Temple, The tenth tale of Heptameron. — J.dePerott,
A note concerning the „Vacant Stake" in Irish Folklore. —
Besprechungen. — X, 2: J. de Bruce, The composition
of the old French prose Lancelot. (Schluss.) — M. B.
Ogle, Some Theories of h-ish literary influences and
the Lay of Yonec. — G. L. Hamilton," The descendants
01 Ganelon .... and of others. — R. T. Hill, La vie
de Sainte Euphrosine. — E. H. T u 1 1 1 e , Hispanic notes

:

azar; aziago; b for u. — F. Vexier, Etimologies and
etimological notes. (Rumänisch ageat, asturcan, bviflea,
dichiciu, farmac, obligeanä) — H. C. Lancaster, Jodelle
and Colet. — Besprechungen: La vie de Sainte Enimie ed.
Brunei (A. de Villele). — Cecco d'Ascoli, L'Acerba ed.
P. Rosario (.L P. Rice). — X, 3: R. J. Hill, La vie
de Sainte Euphrosine. 2f article. (Ausgabe nach Ms.
d'Oxford, Bodl. Canon- 74). — E. S. Sheldon, Notes on
Foerster's edition of Ivain. — E. Goggio, The Dawn
of Italian Culture in America. — E. C. Hills. A Cata-
logue of English Translations of Spanish Plavs. — J. S. P.
Tatlock. Purgatorio XL 2—3 and Paradiso XIV, 30.—
Besprechungen. — X. 4: s. Literaturblatt 1920, Sp. 27-5. —
XI (1920), 1. A. B. Myrick, Feudal Terminology in

Mediaeval religious Poetry. — .J. E. Gillet, L^ne edition
inconnue de la Propalladia de Bartolome de Torres
Naharro. — W. S. Hendrix, Notes on Jouy's Influence
on Larra. — Ch. E. Withmore, Studies m the Text
of the Sicilian Poets: I. The Text of the Poems in the
Canzoniere Chigiano. — E. Buceta, Una estrofa de
rima inferior esdrüjula en el „Pastor de Filida". —
V. Garcia de Diego, Cruces de Sinonimos. — J. L.
Gerig, Doctoral dissertations in the Romance languages
at Yale üniversity : a Survey and Bibliography. — J . P. VV".

Crawford, Notes on the sixteenth Century Comedia
de Sepulveda. — K. W. Parmelee, The Legend of

King Ramiro. — XI, 2: J. B. Fletcher, The „True
Meaning" of Dante's Vita Nuova. — R. F. Egan,
Dante's Letter to Moroello Malaspina: a new inter-

23
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pretation. — H. Keniston, Verse Forms of the Jtalian

Eclogiie. — T. F. Crane, über Folklore Fellows Com-
munications, 1915— 1919. — XI, 3: C. Fahre, ün poeme
inedit de Pierre Cardinal. — J. L. Perrier. Bertran
de Born, patriot, and his place in Dante's Inferno. —
A. de Salvio, Dante and mediaeval Heresy. — Be-
sprechvingen. — XI, 4: St. L. G alpin, Lm Eschez
amoureux : a complete Synopsis with unpublished extracts.
— M. Garver, Some .supplementary Italiau Bestiary
chapters. — E. Buoete, .\IgunoR antecedentes del

culteranisnio. — R. Weeks, The Siege de Barbastre. —
H. A. Todd, The French locution „Qui vive".

Revue de Philologie fran^aise XXXII, 1: J. Gillieron,
Patologie et ti'rapeutique verbales. — G. Marin et,

Notes de Sintaxe : une derogation ä la regle de la con-
cordance des tens par licence poetique. — XXXII, 'l :

P. Barbier, Les noms des poissons d'eau douce dans
les testes latins. — J. Gillieron, Pathalogie et tera-

peutique verbales. (Forts.).

Revue d'histoire litteraire de la France XXII, 1915:
E. Rigal, Une introduction a l'etnde du theätre de
V. Hugo : le romantisme au theätre avant les Romantiques.— G. Servois, A propos d'un caractere de La Bruyere. —
H. Monin, Les ceuvres posthunes et la musique de
,T.-.T. Rousseau aux _Enfants Trouves". — L. Morel,
L'influence germanique chez B. Constant: B. Constant
11 la cour de Brunswick. — G. Thouvenin, „Inscription"
de V. Hugo et la stele de Dhiban. — Gonzague Trxic,
La „nouveaute" dans la langue de Racine. — P. A.
Trillat, Les dernieres annees de Pierre Dupont:
jugement et portee de son a?uvre. — P. Vi Hey, La
Confession de Sancy. — G. Charlier, Comment fut

ecrit „Le dernier jour d'un condamne". — P. Hermand,
Sur le texte de Diderot et sur les sources de quelques
passages de ses ffiuvres. — Ph. Martinen, Les veritah les

editions de Malherbe: les wuvres posthumes. — G. Lanson,
V. Hugo und Angelica Kaufmann : notes sur les origines
de „Ruy Blas". — J. Demeure, „L'Institution chre-
tienne" de Calvin : Examen de l'authenticite de la

traduction fran^aise. — A. Feugere, Raynal, Diderot
et quelques autres historiens des Deux Indes. (Sohluss.) —
P. Bonnefon, L'historien Du Haillan. — P. Popovic,
„L'Avocat Patelin" dans la litterature serbo-croate de
Raguse. — E. Roy, Un pamphlet d'Alexandre Hardy:
„La Berne des deux rimeurs de l'hötel de Bourgogne
1628". — H. Vaganay et Jos, Vianey, Bertaut et la

reforme de Malherbe II, - G. Ascoli, Deux lettres

de Barbeyrac a-Desmaizeaux 1706— 1707. — J. Bonnet,
Un Gondi poete. — V. Pinot, A propos d'une lettre

de Voltaire. — R. Bonn et, Quelques lettres de Collin
d'Harleville. — .1. Ducros, Notes sur une epopee re-

volutionnaire: „Les Helvetiens" de Ch-Ph. .Masson. —
M. Lange, Deux lettres de Chateaubriand. — P. B.,

Un correspondant de Voltaire; Dominique Audibert.
Lettres inedites. — R. Desch armes, Le „Qain" de
Leconte de Lisle et une poe.sie oubliee d'Alfred Le
Poittevin. — Ch. Urbain, Nouvelles corrections au
memoire de Ledieu. — P. M., La „Nouvelle Revue de
Paris", janvier 1864 — mars 1866, Table sommaire des
auteurs. — A. Desvoyes, Une suite de „Jocelyn". —
P, C h a p o n n i e r e, Une bevue de Diderot dans la

„Religieuse". — F. B aldensperger, A propos de
Chateaubriand en Ameriquc. — E. Esteve, Un billet

inedit d'Alfred de Vigny. — L. Maigron, Un manuscrit
inedit de Remard sur Delille. — Comptes rendus: Ch. Ur-
bain et E. Levesque, Correspondauce de Bossuet V,
VI, VII (A. Clierel). — P. Garabed, Der Sahagliian,
Chateaubriand en Orient (L. Hogu). — E. Dupuy,
Alfred de Vigny. La vie et Tauvre (J. Giraud). — Irving
Babbitt. The masters of modern French criticism
(D. Mornet). — F. Baldensperger. tEuvres completes
d'Alfred de Vigny. I: Servitude et grandeur militaires.

II: Poemes (E. Dupuy). — M. Grammont, Le vers
frani,'ais, ses moyens d'expression , son harmonie (J.

Vianey). — Le (^hanoine Marcel, Le Frere de Diderot,
Une legende: Diderot catechiste de sa fille (Ch. Urbain).
— G. Notil, Madame de Grafigny (D. Mornet). — L.
Zenta, I. La Renaissance du stoioisme au XVP siede.
II. La traduction du Manuel d'Epictete d'.\ndre de Ri-
vaudeau (G. Truc). — G. Revnier, Le roman realiste

au XVII'' siede {G. True). — .J.-J. Rousseau, Du Contrat
Social, edition de Georges Beaulavon (G. Truc), '— P.

M a rt ino , Stendhal (P. Arbelet). — XIII, 1916 : .1. M arsan

,

L'Eoole romantique apres 1830. — E. H u g u e t , La langue
familiere chez Calvin. — C. Latreille, Un episode de
l'histoire de Shakespeare en France. — G. Michaut,
Travaux recents sur La Fontaine. — Kjell R. G. .Strom-

berg, La tragedie voltairienne en Suede. Etüde de
litterature comparee. — M. Citoleu x. Quelques Muses
d'Alfred de Vigny. M""' de Girardin, M""- Roland, M'""
Desbordes-Valmore, M""' de Stael. George Sand. — M.
Lange, Racine et le roman d'Heliodore. — S. Lenel,
I^n ennemi de Voltaire: La Beaumelle. — J. Ducros,
Le retour de la poesie fran(;aise :'i l'antiquite grecque au
milieu du XIX'' siede: Leconte de Lisle et les „Poemes
antiques". — Fr. Lachevre, Boileau et CoUetet. Apropos
de deux- vers de la Satire Premiere. — P. Chaponniere,
La Critique et les Poetiques au XVIlh- siede. — R.
Dezeimeris, Annotations inedites de Michel de Mon-
taigne sur le „De rebus gestis Alexandri Magni" de
Qumte-Curce. — P. Bonnefon, Les debuts d'Elme
Caro. — J. Lortel, Une rectification: un amour inconnu
de Diderot. — Gonzague Truc, Malebranche. Reflexions
de Psychologie critique sur la doctrine et sur l'homme. —
Garabed, Der Sahaghian, Malte-ßrun et Chateaubriand.
— P. Villey, Supplement au catalogue de la Biblio-

theque de Slontaigne. — E. Griselle, Silhonettes
jansenistes et propos de litterature, d'art et d'histoire

au XVII« siede, III. Les Arnauld et Nicole. — P. A.,

A travers les autographes: Une lettre de la Monnoye;
Une lettre de la marquise de Lambert; Le president
Barbot, Voltaire et l'Academie de Bordeaux; Formey ä
Algarotti; Rulhiere historien de la marine; Deux lettres

de la Comtesse Fanny de Beauharnais; Tallien et la mort
de Berquin; L'arriere petite fille de Corneille a Chaptal

;

F.-B. Hoffmann auteur dramatique: J. L. Lava censeur
dramatique; Le president Dupin et Villemain. Deux billets

de Desire Nisard ; Le libraire Charpentier ä V. Cousin

;

Une Chaire de drame au Conservatoire ; Marie Mennessier-
Nodier a propos de son pere. — B., Un correspondant
de A'oltaire; Dominique Audibert. Lettres inedites. —
E. Esteve, Observations de Guilbert de Pixerecourt sur

les theätres de la Revolution. — H. Vaganav. Un sonnet
de Ronsard peu connu. — C. Latreille, Öur quelques
lettres de Lamartine. — P. Berret, Note sur une source
de „Grenade" dans les „Orientales". — R. Toinet, Les
ecrivaius moralistes au XN'II'' siede. Essai d'une table
alphabetique des ouvrages publies pendant le siede de
Louis XIV. I608— 171.5. qui traitent de la morale appliquee
ä la science et a la pratique du monde, a la vie civile,

aux ma'virs et aux caracteres, ainsi que de divers livres

de portraits. pensees, maximes et reflexions, avec quelques
notes. — Comptes rendus: Ph. Martinon, Les Strophes.

Etüde historique et critique sur les formes de la poesie

lyrique en France depuis la Renaissance (.1. Madeleine). —
Ä. Marie, Gerard de Nerval. Le poete, l'homme, d'apres

des manuscrits et documents inedits (J. Marsan). — R.
Grandsaigncs d'Hauterive, Le pessimisme de La
Rochefoucauld (G. Truc). — G. Doublet, Godeau,
eveque de Grasse et de Vence 160,5— 167"2. (G. Truc). —
Fr. Lachevre, Les recueils coUectifs de poesies libi-es

et satiriques publies depuis 1680 iusqu'ä la mort de
Theophile (P. B,). -- L. Pinvert, Un ami de Stendhal,

le critique E.-D. Forgues 1813— 18>'3 (P. B.). — P. Lau-
monier, G'2uvres completes de Ronsard. Edition critique

avec introduction et commentaire (Ch. Comte). — Ch.
Urbain et E. Levesque, Correspondauce de Bossuet
(E. Griselle). — A. Ruplinger, Un represeutant
provincial de l'espiit philosophique au XVIlh' siede en
France: Charles Bordes, membre de l'academie de Lyon
1711—1781 (G. Reynier). — G. Chinard, Notes sur le

voyage de Chateaubriand en Amerique (Louis Hogu). —
E. Morgan Schenck, La part de Charles Nodier dans
la formation des idees romantiques de V. Hugo jusqu'a

la preface de Cromwell (E. Esteve). — XXIV, 1917 :

P. Bonnefon, Une rruvre incounue de La Bo6tie: les

Memoires sur l'edit de janvier 1562. — E. d'Eiohthal ,

George Sand et le prince de Talleyrand. — .1. P. Z immer-
mann, La morale lai'que au commencement du XVIII''

siede: M""' de Lambert. — G. Servieres, Les relations
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d'Ernest Reyer et de Theophile Gautier. — .J. Ducros, !

Le retour de la poesie fran^aise a l'antiquite greccjue au
inilieu du XIX« siecle : Leconte de Lisle et les „Pommes
antiques". — E. Esteve, Le theätre monacal soiis la

revolution: ses precedents et ses suites. — F. Balden-
sperger, L'ne pieoe de vers inedite d'AIfred de Vigny. — ',

J. Marsau, „L'Eoolier de Cluny" et „La Tour de Nesleis''.

Un drame inedit de Roger de Beauvoir. — E. Angot,
Une grande bourgeoise: la Presidente de Motteville. —
Pierre Villey, Montaigne et les poetes dramatiques
anglais du temps de Shakespeare. — J. Giraud, Alfred
de Musset et Schiller. — H. Carrington Lancaster,
Alexandre Hardy et ses rivaux. — Emile Roy, Reponse.
— G. Meautis, Eschj'le dans la litterature t'ran^aise. —
P. Arbelet, La veritable lettre de Stendhal ä Balzac. —
P. de Lapparent, Cent trente-neuf vers de Jean de La
Fontaine retrouves. — Albert Schinz, La librairie

franij'aise en Amerique au temps de Washington. — G.
Truc, La fauiille de Jean Racine. — R. Dezeimer is,

AnnotatioDs inedites de Michel de Montaigne sur le „De
rebus gestis Alexandri Magni" de Quinte-Curce. (Forts.)
— M. Henriet, Correspondance inedite entre Thomas
et Barthe, 17.59— 178-5. — D. Halevy, Lettres inedites

de Beranger et de Lamartine a Thiers. — Fr. La-
che vre, Poesies inedites de Jacques Grevin. — R.
Toinet, Les Ecrivains moralistes au XVII'' siecle. Essai
d'une table alphabetique des ouvrages publies pendant
le siecle de Louis XIV — 1(539— 1715 — qui traitent de la

morale appliquee :'i la science et ä la pratii^ue du monde,
ä la vie civile, aux ma-urs et aux caracteres, ainsi que
de divers livres de portraits, pensees, maximes et re-

flexions; aveo quelques notes. (Forts.) — Ch. ürbain,
Genealogie de .J. P. Camus, eveque de Belley. — E.
Parturier, Quelques corrections au texte de la „Delie"

de Maurice Sc^ve. — R. Harmand, Lettres medites de
Francjois de Neufchäteau. — E. Ritter, Saint-Real et

Lessing. — Comptes rendus: Lamartine. Meditations
poetiques. Xouvelle edition .... par G. Lanson (Albert

Cahen). — Louis Guimbaud, Victor Hugo et Juliette

Drouet, d'apres les lettres inedites de Juliette Drouet
ä V. Hugo . . . (J. Giraud). — A. Bossert, Un Prussien
libere. Herder, sa vie et son ceuvre (H. Tronchon). —
P.-M. Masson, La Profe.ssiou de foi du Vicaire Savoyard

de J. .J. Rousseau. Edition critique, d'apres les manuscrits
de Geneve, Neufchätel et Paris, avec une introduction et

un commentaire historique. La religion de J. J. Rousseau
(G. Lanson). — R. Cbauvire, Jean Bodin, auteur de la

„Republique". CoUoque de Jean Bodin des secrets oachez
des choses sublimes entre sept syavans qui son de differens

aeutimens (L. Hogu). — Voltaire, (Euvres inedites p. p.

F. Caussy. Tome I (V. Pinot). — L. Foulet, Le Roman
de Renard (G. Truc). — Ch. Baudelaire, Les Fleurs

du Mal. Edition definitive (N.-M.-.J.). — Rita Calderini

de Marolii, Jacopo Corbiuelli et les erudits frani;ais,

d'apres la correspondance inedite Corbinelli-Pinelli,

1.566— 1.587 (P. de Nolhac). — Ch. Flachaire, La devotion
ä la Yierge dans la litterature catholique au commence-
ment du XVll'' siecle (L. Hogu). — Alfred de Vigny,
Poemes antiques et modernes. Edition critique publiee

par E. Esteve (A. Cahen). — XXV, 1918: A. Chuquet,
La jeunesse de Camille Desmoulius. — P. de Nolhac,
Un humaniste ami de Ronsard : Pierre de Paschal,

historiographe de France. — L. Desterness, Les bio-

graphies de P.-L. Courier et les sources anonymes pre-

.sumees autobiographiques. — R. L e b e gu e , La traduction

du traite De naturalibus quaestionibus par Malherbe. —
L. Pingaud, Le „moi" romantique de Charles Nodier,
d'apres de recents documents. — AI. Fran^ois, Origine
et declin du „bei usage" parlementaire. — P. D'Estree,
Farmin de Rozoi. — H. Altszj'ler, Les Polonais dans
l'reuvre de Balzac. — G. Allais, Lamartine et le poeme
de „Milly". — J. Marsan, Alphonse Rabbe. — Th.
Savtchenko,_La prosodie latine inedite, composee pour
le grand Dauphin, par Bossuet et Huet. —

- A. Cherel,
La pedagogie fenelonienne, son originalite, son influence

au XVllI« siecle. — M. Lange, Victor Hugo et les

sources de la „Vision de Dante". — R. Des cn armes,
Louis Bouilhet et Louise Colet, documents inedits. —
R. Dezeimeris, Annotations inedites de Michel de
Montaigne sur le De rebus gestis Alexandri Magni de

Quinte-Curce. (Forts.) — P. B., Lettres inedites de Be-

ranger a Scribe et ;'i M'"" Scribe. — M. Henriet.
Correspondance inedite entre Thomas et Barthe, 17-59—

178-5. (Forts.) — C. LatreiUe, Chateaubriand et Mo-
i-ellet. — R. Toinet, Les ecrivains moralistes au

XVII" siecle. (Schluss.) — Fr. Lache vre, Antoine

de Montchretien, sa religion, son mariage. — Comptes
rendus: Paul Arbelet, L'histoire de la peinture en Italie

et les plagiats de Stendhal (Henri Cordier). — Jean

de Linkendes, (Euvres poetiques, edition critique avec

une introduction et des notes, p. p. E.-T. Griftiths (J.

Madeleine). — Willie G. Hartog, Guilbert de Pixere-

court, sa vie. son melodrame, sa technique et son in-

fluence (A. Monglond). — A. Renaudet, Prereforme

et Humanüsme i\ Paris pendant les premieres guerres

d'Italie, 1494—1.517 (P. Villey). — W. Girard, Du Tran-

scendantalisme considere essentiellement dans sa definition

et ses origines franvaises (G. Truc). — P. Gautier, Un
Prophete: Edgar Quinet (Jules Marsan). — E. Rivaroli,
La Poetique Parnassienne d'apres Theodore de Banville

(J. Madeleine). — B. Rava, Venise dans la litterature

franvaise, depuis les origines jusqu'a la mort de Henri IV.,

avec un recueil de textes, dont plusieurs rares et medits

(L. A.). — Paul Boy er, Maurice Caullery, Alfred et

Maurice Croiset, Em'ile Durkheim, H. Gautier, Louis

Havet, F. Larnaude, Ernest Lavisse, Henri Marcel, Edmond
Perrier, Maurice Prou, G.-H. Roger, La Vie universitaire

de Paris. Quvrage publie sous les auspices du Cons^eil

de l'üniversite de Paris (P.E.). — P- Kohler, M'""

de Stael et la Suisse (L. Hogu). — Richmond Laurin

Hawkins, Maistre Charles Fontaine, Parisien (Lmile

Roy). — Charles de Rouvre. L'amoureuse histoire

d'Auguste Comte et de Clotilde de Vaus (G. Truc). —
XXVI. 1919: P. Berret. „Inscription" de V. Hugo et

la traduction de la Stele de Mesa par Jules Oppert. —
R. Radouant, Pibrac et la Saint-Barthelemy. — Fr.

Vezinet, „La ßouteille a la mer" et les croisieres

australes. — L. Bourquin, La controverse sur la

Comedie au XVIIP siecle et la Lettre a d'Alembert sur

les spectacles. — J. Giraud, La genese d'un chef-

d'ceuvre: la ..Legende de Saint Julien l'Hospitalier". —
A. Monglond, Sainte-Beuve et la „Revue Suisse": une

collaboration orale (septembre 1845 — octobre ou novembre
1849). — E. Ritter. Quelques notes sur Saint-Real. —
P. Gautier, Le centenaire de M"'" de Stael. — P.

Villey, A propos des sources de deux Epitres de

Marot." — P. Chaponniere, Le chevalier de Vatan et

son Ode a TEternite. — P. Bonneton, Henri de La-

touche et George Sand, d'apres des documents inedits. —
P. T o 1 d o , Reflets des debuts dans l'oäuvre de Victor

Hugo. — P. Dorbec, La sensibilite plastique et picturale

dans la litterature du XVII« siecle. — L. Arnould,
Une ode de Scevole de Sainte-Marthe retrouvee. — E.

G r e 1 e , Les debuts litteraires de Challemel-Lacour, d'apres

sa correspondance inedite. —Marc Citoleu x, Vigny et

l'Helleuisme. — R. Dezeimeris, Annotations inedites

de Michel de Montaigne sur le „De rebus gestis Alexandri

Magni" de Quinte-Curce. (Forts.) — M. Souriau, Sur

un caractere de La Bruvere. — P. B., A travers les

autographes. — P. Martino, Note sur trois corrections

au texte de „L'Esprit pur". — M.Henriet, Correspondance

inedite entre Thomas et Barthe. (Forts.) — L. Hogu,
Un olassique defenseur de Ronsard en 1829. — Fr. La_-

chevre, Claude Belurgev, bourguignon, auteur presume

des „Quatrains du Leiste. — E. Esteve, Les droits

d'auteur de Guilbert de Pixerecourt. — G. Chsirlier,

Sur la mort de Millevoye. — J. Giraud, Charles

Baudelaire et Hoffmann le fantastique. — L. Morel,
Victor Hugo et Cubieres. — E. Griselle, Silhouettes

jansenistes et propos de litterature, d'art et d'histoire

au XVIIIo siecle. (Forts.) — E. Ritter, Un document

sur Paul-Louis Courier. — Comptes rendus: F. Bruuot,
Histoire de la langue frani;aise des origmes a 19U0 (G.

Lanson). — Maurice Sceve, Delie object de plus haulte

vertu, Edition critique par E. Parturier (Jules Marsan). —
H P Thieme, Essai sur l'histoire du vers franpais

(J. Madeleine). — A. Cherel, Fenelon au XVIIL siecle

en France (Ch. Urbain). — Fenelon. Explication des

articles d'Issy, publiee pour la premiere fois par Albert

Cheel (Ch. Urbain). — Comte de CTaylus, Voyage
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d'Italie 1714—1715, p. p. Amiida A. Pens (L. A.). — Jean
Gerson, The „Ad Deum vadit" piiblished by David
Hobart Carnahan (E. Eoy). — Albert Monod, De Pascal
;'i Chateaubriand. Les defenseurb fran^ais du Christia-
nisme de 1670 ä 1802. — .lean Vic, La litterature de
guerre (Henri Girard). —Virgile Rössel, Eugene Rambert,
sa vie, son temps, son a-uvre (Albert Cherel). — V.
Fagnani, Les paysans daus l'fnuvre de George Sand
(Henri Potez). — Maurice Pellissou, Les Comedics-
Ballets de Moliere (Henri Potez).

Literarisches Zentralblatt 19: Tilh. Thomsen, Samlade
Afhanalinger. — 2U'21: G. Panconcelli-Calzia, Ex-
perimentelle Phonetik (Heinitz). — Fr. Beschorner,
Verbale Eeime bei Chaucer (W. Preusler). — H. Hirt,
Geschichte der deutschen Sprache (G. Heinz). — 22

:

B. Delbrück, Grundlagen der neuhochdeutschen Satz-
lehre (-tz-).— 0. F r a u d e , Heinrich von Kleists Hermanns-
schlacht auf der deutschen Bühne (H. Knudsen). — 2-3:

E. Ludwig, Goethe. Geschichte eiues Menschen (Max
Koch). — 24: Islenskt Malshättasafn. Pinnur Jonsson
setti saman (Paul Herrmann). — A. H. Kämpfer, Ein
Führer durch Goethes Faust; L. S t raub, Kurzgefa.sster
Führer durch Goethes Faustdichtung (P.). — 2.5: W.
Flemming, Andreas Gryphius und die Bühne (Karl
Holl). — K. Wizenmann, Fausts Heimkehr. Der Weg
zum Leben (p.). — 26:. L. ]>efoux et E. Zavie, Le
Groupe de Medan. Emile Zola, Guy de Maupassant,
.J.-K. Huysmans, Henry Ceard, Leon Hennique, Paul
Alexis. Suivi de deux essais sur le naturalisme (O. Hacht-
mann\ — Ed. Engel, Goethe. Der Mann und das
AVerk (Max Koch). — E. Michel, Weltanschauung
und Naturdeutung. Vorlesungen über Goethes Natur-
anschauung ip.). — Konungs skuggsja. Speculum regale. —
27: Stefan Zweig, Marceline Desbordes-V'almore. Das
Lebensbild einer Dichterin (0. Hachtmaun). — 28:
Margarete Hamburger, Vom Organismus der Sprache
und von der Sprache des Dichters. — E. E. (Jartius,
Maurice Barres und die geistigen Grundlagen des fran-
zösischen Nationalismus (E. v. Prittwitz-Gaffron). — Fritz
Wentzel, Studien zur Dialektgeographie der südlichen
Oberlausitz und Nordböhmens; Walter Mitzka, Ost-
preussisches Niederdeutsch nördlich von Ermland ; Eolf
Ehrhardt, Die schwäbische Kolonie in Westpreussen
(Walter Preusler). — Jacob Minor, Aus dem alten und
neuen Biirgtheater (Hans Knudsen).

Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissen-
schaften. Gesamtsitzung. Nr. 26 : H e u s 1 e r , Die deutsche
Quelle der Ballade von Kremolds Rache. — Schuchardt,
Zur Kenntnis des Baskischen von Sara (Lahourd). —
Philos.-histor. Klasse, Nr. 27: B ran dl,' Ueber Shake-
speare's Julius Caesar.

Qöttlngische Gelehrte Anzeigen 183. 1 :',
: Edward

Schröder, über Villi. Thomsen, Samlede Afhand-
linger L — Ders.. über Salzburger T'rkundenbuoh,
Band 2-3.

Hessenland. Zs. für hessische Geschichte, Volks- und
Heimatkunde, Literatur und Kunst 3."i, 3: R. Göhler,
Franz Dingelstedt und Gustav Frey tag. — 4: \V. Schoof,
Hessische Flussnamen. 1. Die Lahn.

Internationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst
und Technik 15, G. Mai 1921: Ed. Wechssler, Un.sere
Kriegsliteratur in französischer Vorstellung und in der
deutschen Wirklichkeit. — M. L. Wagner, Ramön
Menendez Pidal und die spanische Epenforschung. —
V. Klemperer, Neuerscheinungen auf dein Gebiete der
Romauistik.

Der Wächter 4. 4; F. Gernot, Die Romantik und
Eichendorff. — E. Pramberger, Mythologisches aus
der Steiermark. — 0. AVoniscli, Das St. Lambrechter
„Willehalm"-Bruch8tück. — ."i: M. Koch , Uhhmd, Happel,
Eichendorff. — K. Frhr. von Eichendorff, Unge-
druckte Briefe von und an Eichendorff. "

Südland. Eine Monatsschrift für Politik, Kultur, Wissen-
Schaft und Verkehr, 1921, .Alai : D. Mitzky, Die Dichter
des neuen Italiens. 1. Angiolo Silvio Novara.

Das literarische Echo 23, 15: E. Traumann, Goethe als
Heiligenmaler. — "W.Schweizer, Mayncs Immermann.— H. Bieber, Geibel und seine Retter. — G. Wit-

kowski, Goethe-Schriften IL — 17: F. Hirth, Ein un-
gedrucktes Gedicht Heines. — E. Ermatinger, Eine
Geschichte von Lenaus Lyrik.

Altonaer Tageblatt, Beilage zu Nr. 116. 21. Mai 1921:

P. Piper, Goethes Joseph und die herrnhutische Bruder-
gemeinde in Altona.

Nordisk Tidskrift, 1921, 3: Sven Cederblad, Atterboms
lyrik i ny belysning (Carl Santesson, Atterboms ung-
domsdiktning). — Carl David Marcus, Guldalders-
drömmer i nysvenska poesi. ^ 4: Finnur Jonsson,
Gamle minder i olddigte og sagaer. — Didrek Arup
Seip, Nye utgaver af Ibsen, Björnson, Alexander
Kiellend og Jonas Lie.

_

Revue de France, 15 mars 1921 : Joseph B edier, L'esprit
de DOS plus anciens romans de chevalerie.

Nouvelle Revue d'Italie. April 1920: P. Hazard, Ossian
chez les Francais. — April, Mai: C. Pelle grini, Sainte-
Beuve et la litterature italienno. — Mai: L. ToneUi,
A,natole France et Pascal.

La Bibliofilia XXIII, 1/2. Aprile-Maggio 1921; G. Boffito,
La leggeuda aviatoria di Alessandro Magno nella lettera-

tura e nell' arte. — G. Bertoni, L'ascesa al cielo di

1 Alessandro IMagno.

Revista de Archivos XXIV, 4. 5, G: R. Del A reo , Misterios,
autos sacrameutales y otras fie.stas en la Catedral de
Huesca.

Neu erschienene Bücher.
A m i c o , .Silvio D', II teatro dei fantocci (G. B. Shaw

:

igrotteschi; J. Benavente). Firenze, Vallecohi. 146 S. L. 5.

Beckman, Nat., Spräkets liv. En inledning tili spräkets
Studium. Stockholm, AVahlström & Widstrand. 199 S.
8». Kr. 5.75.

Blanchard, Raphael, La Mimophonio, son role dans
la formatiou des langues. Paris, Champion. 1917. Fr. 2.25.

Gerdau, Hans Dr., Der Kampf ums Dasein im Leben der
Sprache. Ein sprachbiolog. Versuch zur Lösung des
Lautwandelproblenis auf Darwinist. Grundlage. Ham-
burg, _W. Gente. 1921. 62 S. _S«. M. 3.

G r e g o i r e , Ant. , Petit traite de linguistique. Paris,
Champion. 1915. 150 S. Fr. 5.20.

Hirt,Hermann,Prof.,Giessen: Indogermanische Grammatik.
T. 2. Heidelberg, Carl Winter [Verl.J 1921. 8». = Indo-
germanische Bibliothek. Abt. 1. Sammhmg iudogerman.
Lehi-- und Handbücher. Reihe 1. Grammatiken Bd. 13,

T. 2. 2. Der indogermanische Vokalismus. SI, 2.56 S.

M. 20; geb. M. 26. (T. 1 ist noch nicht erschienen.)
Jameson, S., Modern Drama in Europe. London, W.

CoUins. 10 s. 6 d.

Lehmann, E., Man och deres tro. Luther, Pascal,
Rousseau, Oarlj'le, Kierkegaard. Lund, Gleerup. 9 kr. 50.

Lommel, Herman, Prof. Dr., Wie studiert man Sprach-
wissenschaft? Ratschläge für Philologen. Frankfurt a.M.,
Blazek & Bergmann [1921]. 24 S. gr. 8«. -M. 5.

Ruherti, Guido, II teatro contemporaneo in Europa.
Vol. I. Bologna-Rocca S. Casciano-Trieste. L. Cappelli.
454 S. 8».

Stemplinger, Eduard, Dr., Horaz im Urteil der Jahr-
hunderte. Leipzig, Dieterich'sche Verlh. 1921. IV, 212 S.

gr. 8» = Das Erbe der Alten. Reihe 2, H. h. M. 24;
geb. M. 30.

Taylor, H. O., Thought and Expression in the Sixteenth
Century. New York, MaomiUan Co. 2 vols. 7 dol. 50.

Wychgram. Marianne, Dr.. Quintilian in der deutschen
und französischen Literatur des Barocks und der Auf-
klärung. Langensalza, H. Beyer & Söhne. 1921. XU,
1.50 S. 8" = Friedrich Manns Pädagogisches Magazin
H. 803. M. 7.60 + 100»/o T.

Amira, Karl v., Die Bruchstücke der grossen Bilder-
handschrift von Wolframs Willehalm. Farbiges Faksimile
in zwanzig Tafeln nebst Einleitung. Herausgegeben mit
Unterstützung der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften von K. V. A. München, Fr. Hantstaengel. In
Halbperg. M. 800. Auslandspreis iu Italien, Spanien.
Griechenlami AI. 1200. In der Schweiz, den skandinavischen
Ländern, Holland. England, Frankreich und Nordamerika
M. 1600.
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Andler,C.. Les Precurseurs de Nietzsche. Paris, Bossard.
18 Fr.

Becker, H., Grabbes Drama Napoleon oder die hundert
Tage. Leipzig, Koehler. 64 S. ü". M. 5.

Beyer. H., H. WergeLind og H. Steffens. Kristiania,

7 "Kr. 50.

Uode, Wilhelm, Goethes Liebesleben. 13.— lö. Taus. Mit
41 Bildn. u. 25 Ansichten |im Text ii. auf Taf.]. Berlin,

E. S. Mittler & Sohn. 1921. XIX, 448 S. 8". M. 26;

Pappbd. M. m-, Lwbd. M. 45; Hldrbd. M. 65.

Bode, Wilhelm, Neues über Goethes Liebe. Berlin, E. S.

Mittler & Sohn. 1921. VIT, 1-52 S. 8». M. 10; Pappbd.
M. 17.50; Hldrbd. M. 40.

Bouillier, V., Georg Christ. Lichtenberg. 1742— 1799.

Essai sur sa vie et ses ceuvres litteraires. Paris, Champion.
1914. Fr. 7.50.

Brentano, Clemens, und Minna Keichenbach. Unge-
druckte Briefe des Dichters. Hrsg. von W. Limburger.
Leipzig, Insel-Verlag. Pappbd. M. 40; Hldrbd. M. 65.

Brentano, Lujo, Clemens Brentanos Liebesleben. Eine
Ansicht. Frankfurt a. M., Frankfurter Verlags-Anstalt.
215 S. 8". M. 30.

Burchardt, C. B., Norwegian Life and Literature. English
Accounts and views, especiallv in the Nineteenth Century.
London, H..Milford. 10 s

6
'd.

Gaben, M., Etüde sur le vocabulaire religieux du vieux
scandinave. La Libation. Paris, Champion. 300 S. 8°.

Fr. 30. CoUection linguistique publ. par la Societe ling.

de Paris. T. IX.
Cahen, M. Le mot ,,dieu" en vieux scandinave. Paris, Cham-

pion. 200 S. 8". Fr. 12. Collection linguistioue. X.
Cohn, Egon. Gesellschaftsideale und Gesellscnaftsroman
des 17. Jahrhunderts. Studien zur deutschen Bildungs-
Mschichte. Berlin, E. Ehering. 1921. VIII, 239 S. gr. 8» =
Germani.sche Studien. Heft 13. M. SO.

Cysarz, Herb., Erfahrung und Idee. Probleme und Lebens-
formen in der deutschen Literatur von Ham.ann bis Hegel.
Wien, Braumüller. XII, 320 S. 8». M. 32.

D a h 1 s t i e r n a , G. £., Samlade Dikter. Utg. av E. Noreen.
I. Svenska Författare utg. av Svenska Vitterhetssamfundet.
Stockholm. A. Bonnier. 30 -Kr.

Deutsche Forschungen. Hr.sg. von Fr. Panzer und
Julius Petersen. 3: Karl Vietor, Die Lvrik Hölderlins.

Eine analytische Untersuchung. XVL 240 S. 8». M. 30.

—

4: Walther Jost, Von Ludwig Tieck zu E. T. A. Hoff-
mann. Studien zur Entwicklungsgeschichte des roman-
tischen Subjektivismus X, 139. 8". M. 27. Frankfurt a. M.,

M. Diesterweg. [Heft 1, 2 u. 5 werden enthalten: Fr.

Panzer, Deutsche Frühzeit in Sprache, Dichtung,
Glauben und Kunst; J. Petersen, Die Idee des Welt-
friedens in der deutschen Dichtung; Clara Stookmeyer,
Soziale Probleme im Drama des Sturmes und Dranges.]

Diotima [d. i. Susette GontardJ: Die Briefe der Diotima.
Veröff. von Frida Arnold. Hrsg. von Carl Vietor. Leipzig,

mit Titelb. u. 2 Faks. Pappbd.

Wien, Die Wirtschaftsentwick-
vornebmlich in Deutschland.

,
veränd.

Insel-Verlag. 1921. 77 S.

8». M. 16.

IJopsch, Alfons, Dr. Prof.,

hing der Karolingerzeit
T. 1. Weimar, H. BöhlausNachf. 1921. gr. 8".

' u. erw. Aufl. XIV, 402 S. M. 64.

En d er s, Carl, Gottfried Keller. Leipzig, Reclam. 170 S. 8".

Dichterbiographien 22 ^ Eeclams Universal -Bibliothek
6219/6220.

Erdmann, N., A. Strindberg. En kämpande och lidande
själs historia. I. II. Stockholm. Wahlström och Wid-
strand. 25 K.

Erichsen, V., H. Wergeland i bans forhold til H. Steffens.

Kristiania, H. Aschehoug. 5 Kr. 80.

'Festschrift für Adalbert Bezzenberger zum 14. April 1921

dargebracht von seinen Freunden und Schülern. Guttingen,
V'andenhoeck & Ruprecht. [Darin u. a.: G. A Imgren,
ein schwedischer Festbrauch und eine schwedisclie Felsen-
zeichnung. — Edw. Schröder, Ulfila.]

Fischer, Hermann, Schwäbisches Wörterbuch. Auf Grund
der von Adelbert v. Keller begonnenen Sammlungen und
mit Unterst, d. württ. Staates bearb. Weitergef. von
Wilhelm Pfleiderer. Lfg. 64. Tübingen, H. Lauppsche
Buchh. 1921. 4». 64. [Bd.] 6. Sp. 321—480. M. 18.

^Funde und Forschungen. Eine Festgabe für Julius Wähle
zum 15. Februar 1921. Leipzig, Insel-Verlag. VII, 226 S. 8".

[Inhalt: W.Deetjen, Wielands Bibliothek.—- M. Fried -

1 ander, Ein Albumblatt Franz Schuberts. — H. G. Griif
Ein Brief Goethes atr Gräfin Konstanze von Fritsch. —
M. Heck er, Vater und Sohn. Briefe Carl Friedrich
Zelters an seinen Stie.fsolm Carl Floericke. — 0. Heuer,
Briefe Lises von Tttrckheim aus ihrem Erlanger Exil. —
A. Leitzmann, Briefe F. L. W. Meyers an Therese
Heyne aus dem Sommer 1785. — Victor Michels, Das
Motiv des Schlaftrunks im Urfaust. — W. v. Oettingen,
üeber Goethes Kunstsammlungen. — 0. Pniower, Die
Szene „Auerbachs Keller" in Goethes Urfaust. — G.
Roethe, Der Ausgang des Tasso. — A. Sauer, Die
Natürliche Tochter und die Helenadichtung.— B.Seuffert,
VVielands Vorfahren. — A. Tille, Goethe im Garten.
Ein Beitr.ig zur Frage nach der literarischen Zuverlässig-
keit Joh. Falks. — H. Wahl, Carl Augusts Tagebuch,
eine „Qitelle" zu Goethes „Briefen aus der Schweiz". —
0. Walzel, Zeitform im lyrischen Gedicht. — G. Wit-
kowski, Grundsätze kritischer Ausgaben neuerer
deutscher Dichtwerke ]

Geliert, Christian Fiirchtegott, Briefe nebst einer prak-
tischen Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen.
Unter Zugrundelegung der Erstausgabe von 1751 von
Dr. Karl Blanck herausgeg. Porträt-Rad. von Klaus
Richter. Berlin, Euphorion- Verlag. 1921. 211 S. 1 Titelb.
8». Pappbd. M. 14U; Ldrbd. M. .550.

G ö c k e r i t z , Felix Leo, Geschichte der Deutschen Literatur.
T. 1. Leipzig, Hachmeister & Thal. 1921. kl. 8« = Lehr-
meister-Bücherei. Nr. 586/588. 1. Aus den Uranfängen
bis zu Gottsched. 144 S. M. 3.60.

Graap, Paul-Gerhard, Dr., Richard Wagners dramatischer
Entwurf „.Jesus von Nazareth". Entstehungsgeschichte
und Versuch einer kurzen Würdigung. Leipzig, Breit-
kopf & Härtel. 1921. 93 S. gr. 8". M. 6 -h 40% T.

Graebisch. Friedrich, Die Mundart der Grafschaft Glatz
und ihrer böhmischen Nachbargebiete: Herkunft und
Verwandtschaft der Glatzer Mundart, ihi-e Verbreitung,
Kennzeichen und Unterschiede, örtliche Mundarten,
Sprachproben; Literatur der Glatzer Mundart; gemein-
verst. Schreibung d. Mundart; V^erzeichnis von Ober 1000
Wörtern in hochdeutscher und glätzischer Form. Mit
1 (eingedr.) Kt. d. glätzischen Mundartgebietes. Hrsg.
vom „Verein für Glatzer Heimatkunde". Mittelwalde
(Schles.), A. Walzel in Komm. 1920. IV. 78 S. 8» =
Glatzer Heimatsschriften. Bd. 1. M. 6.

Gragger, Robert, Deutsche Handschriften in vingarischen
Bibliotheken. Berlin und Leipzig, Vereinigung wissen-
.schaftl. Verleger. 1921. III, 56 S., 1 Taf. 4»= Ungarische
Bibliothek. Reihe 1, 2. M. 8.

Hase, Günther, Der Minneleich Meister Alexanders und
seine Stellung in der mittelalterlichen Musik. Halle a. S.,

M. Niemeyer. 1921. VIII, 96 S., 1 Tab. gr. 8» = Sächsische
Forschungsinstitute in Leipzig. Forschungsinstitut für
neuere Philologie. 1. Altgerm:inist. Abt. H. 1. M. 18.

Ha vens, K., Theodor Fontane. A critical studv. London,
Collins. 8». sh. 7,6.

Hellin grath, Norbert von, Hölderlin. Zwei Vorträge.
München, Hugo Bruckmann Verl. Pappbd. M. 15.

.lahresberi cht ül>er die Erscheinungen auf dem Gebiete
der Germanischen Philologie. Hrsg. von der Gesell-

schaft für Deutsche Philologie in Berlin. 41. Leipzig,
Reisland. 1919. IV, 84 -f- 98 S. M. 26.

Jost, Walter, Von Ludwig Tieck zu E. T. A. Hoffmann.
Studien zur Entwicklungsgeschichte des romant. Sub-
jektivismus. Frankfurt a. M., M. Diesterweg. 1921.

X, 189 S. gr. 8» = Deutsche Forschungen. H. 4. M. 24.

[Ein Stück erschien als Baseler Diss.|

Kaiser, Elsbet, Frauendienst im mhd. Volksepos. Breslau,
Marcus. (Germ. Abhandlungen, hrsg. von Fr. Vogt. 54).

VII, 106 S. 8".

Kaspers, W., Die -acuni-Ortsnamen des Rheinlandes. Ein
Beitrag zur älteren Siedelungsgeschichte. Halle a. S.,

Niemeyer. 41 S. 8".

Kleinpaul, R., Die deutschen Personennamen. Ihre Ent-
stehung und Bedeutung. 2., verm. u. verb. Aufl. Neu-
bearb. von Hans Naumann. Sammlung Göschen. 422.

127 S. 8».

Kock, A., Svensk Ljudhistoria. Fjärde delen, senare
hallten. Lund. 1921. Glerup. Leipzig, Harrassowitz.
S. 273—489. gr. 8». Kr. 6.50 = M. 10.

Kuhn, Hugo, Bilderund Skizzen aus dem Leben des grossen
Weimars. 3. Aufl. Weimar, Duncker. VllI, 152 S. 8". M. 5.
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Laman Trip -de Be au fort, H., Vondel. 1587—1079.

Kunst eu karakter. .^rnhem, Uitgevers-maatschappij Van
Loghum, Slaterus & Visser. « en 1.59, m. 1 portr. kl. S".

Fl. 1.90; geb. Fl. 2.90.

Lamm, M., Upplysningstidens romantik. Den mystiskt

sentimentala strömningen i svensk litteralur. Stockholm,

H. Geber. .% Kr.
Lippa, L. V., Der Aufstieg von Kant zu Goethe. Die
philosophische und Naturbegründung des geistigen Welt-

bildes. Berlin, Mittler & Sohn. X, 294 S. gr. 8». M. 45.

List, Friedrich, Dr.. Biblioth. [Gie.ssen]: Goethes „Werther"
als Sozialgemälde. Als Vortr. gedr. Giessen, Ferbersche
Univ.-Buchh. 1921. 20 S., 1 Titelb. gr. 8". M. 8.50.

Lollesgaard, J., Syntaktiske Studier over det teldste

danske Skriftsprog (fßr ca. 1300). Kopenhagen, Gylden-

dal. 6 Kr. .50.

Mär kor, Friedrich, Zur Literatur der Gegenwart. Führer
zxi den Hauptproblemen und den Hauptpersönlichkeiten

der gegenwärt. Literatur. München, A. Langen. 1921.

10?. S. M. 9.

Meissner, Alf., Die Matratzengruft. Erinnerungen an
Heinrich Heine. Stuttgart, R. Lutz = Batik -Bücher.

Bd. 4. M. 10; geb. M. 1-5.

Michels, Victor, Mittelhochdeutsches Elementarbuch.
.S. u. 4. stark veriind. Aufl. Heidelberg, Carl Winter
[Verl.] 1921. XV, :34y S. 8» =-- Germanische Bibliothek.

Sammlung 1 germ.nnische Elementar- und Handbücher.
Reihe 1. Grammatiken. Bd. 7. M. 24; geb. M. 30.

Mörike, Eduard, Luise. Briefe der Liebe an seine Braut
Luise Rau. Zum ersten .Male vollständig lirsg. von
Hanns AVolfgang Rath [d. i. Karl Friedrich Schulz-

Euler] mit 20 unveröffentlichten Bildern u. Handzeichn.,

sowie mit -5 Handschriften. Ludwigsburg, C. Fr. Schulz.

1921. 322 S., (5 [2 färb.] Taf. S" = Schriften der Ge-
sellschaft der Mörikefreunde. Bd. 1. Nur für Mitglieder.

Jahresbeitrag M. 20.

Mogk, Eugen, Prof. Dr., Die deutschen Sitten und Bräuche.

Mit 15 Abb. in Holzschn. u. Kupferätzung auf 4 Taf.

Leipzig und Wien, Bibliogr. Institut. 1921. VIII, 96 S.

8" = Kultur und Welt. Pappbd. M. 14. Erneut aus

Mever, Hans, Das deutsche \'olkstum.

Moninger, K., Der Begriff der Vaterlandsliebe bei Hans
Sachs. Diss. Greifswald. Auszug.

Nabert, H., Das deutsche Volk, sein Sprachgebiet in

Europa und seine Sprache. 3. Aufl. Zeitz, Sis -Verlag.

1921. 254 S. 8". M. 40.

Naumann, Hans, Prof.. Jena, Jüngste deutsche Dichtung.
.Tena, Frommannsche Buchh. ( Walter Biedermann). 1921.

16 S. 4". M. 4. Erw. aus Die beiden ersten schwedischen
Ferienkurse, .Jena 1920, von Natte Flygare.

Ny ström, Solmu, Die deutsche Schulterminologie in der

Periode 1300—1740. I. Schulanstalten, Lehrer und Schüler.

Wortgeschichtliche Studien. Helsingfors 1915. Dissert.

256 S. 8«.

Oberscblesien. Ein Land deutscher Kultur. Gleiwitz,

Heimatverlag Oberscblesien. (Darin u.a.; Theodor Körner
in Oberscblesien.— R. Kühnau, Obersehlesiscbe Sagen-
typen. — Eine Eichendorf-Reliquie. — O. Warnatsch,
Gustav Freytag und sebie Heimat (Kreuzburg). — E.

Grabowski, \'olkstrachten in Oberscblesien.)

Paul, Hermann, Deutsches Wörterbuch. 3. Aufl. Halle

(Saale), M. Niemever. 1921. VI, 682 S. 4». M. 70;

Lwbd. M. 90; Hldfbd. M. 120.

Petsch, Robert, Deutsche Dramaturgie. 1. Hamburg,
P. Härtung. 1921. 8». Pappbd. M. 26. 1. \'on Lessing

bis Hebbel. 2., neube.arb. ,\ufl. LVl, 194 S.

R ebb ein, Arthur, Studiosus Goethe in Leipzig und Slrass-

burg. Leipzig, K. Vieweg. 1921. 16 S. 8°. Umschlagt.

M. 2.

Richter, Albert, Deutsche Redensarten. Sprachlich u.

kulturgeschichtlich erl. 4.. verm. .\ufl., hrsg. von Oskar
Weise. Leipzig, Frd. Brandstetter. 1921. II, 244 S. 8».

M. 12; Pappbd. M. 15.

Rosenbaum, Alfred, Bibliographie der in den Jahren
1914 bis 1918 erschienenen Zeitscbriftenaufsätze und
Bacher zur Jeutscben Literaturgeschichte. Abt. 1. Leipzig

und Wien, Buchdr. u. Verlh. C. Fromme. 1921. 96-S.

gr. 8» = Euphorion. Erg. H. 12. M. 40.

Sagen der mittleren Werra, der angrenzenden Abhänge
des Thüringer Waldes, der Vorder- und der hohen Rhön,
sowie der fränkischen Saale. Gesammelt von Chr. Ludwig

Wucke. Dritte Auflage mit Lebensskizze des Sammlers,
Anmerkungen, Orts- xmd Sachregister herausgegeben von
Prof. Dr. Hermann Ullrich. Eisenach, H. Kahle. 1921.
Preis geb. M. .35.

Schauffler, Theodor, Realgymn.-Prof., Ulm, Althoch-
deutsche Literatur. Grammatik, Teste mit Hebers., Erl. 3.

neubearb. Aufl. [Anastat.J Neudr. [1914|. Berlin und
Leipzig, Vereinigung wissenschaftl. Verleger. 1921. 160 S.

kl. 8° = Sammlung Göschen. 28. M. 4.20.

Schellenberg. Alfred, Dr., Heinrich Heines französische
Prosawerke. Beriin, E. Ehering. 1921. VIII, 86 S. gr. 8» -=

Germanische Studien. H. 14. M. 12.

Scherer, Wilhelm, u. Oskar Walzel, Geschichte der
deutschen Literatur. Mit einer Bibliographie von .Josef

Körner. 3. Aufl. Berlin, Askanischer Verlag. 1921. XVI,
878 S. Hlwbd. M. 75.

Schläger, Georg, Badisches Kinderleben in Spiel und
Reim. Karlsruhe, C. F. Müller. 1921. .50 S. mit Abb.
gr. 8" [Umschlagt.] = Vom Bodensee zum Main. Nr. 15.

M. 6.75.

Schneider, Manfred, Einführung in die neueste deutsche
Dichtung. Stuttgart, W. Mever-Ilschen = Dichtung und
Dichter. Geb. M. 18.

Schnitzer, Manuel, Goethes Josephbilder, Goethes Joseph

-

dichtung. 1.— .5. Aufl. Hamburg, W. Gente. 1921. 130 S.

mit Abb. u. (eingedr.) Faks. 8». Pappbd. M. 2-5.

Schrempf, Christoph, Jjessing als Philosoph. Mit Bildn.
2. Aufl. Stuttgart, F. Froramanns Verl. 1921. 193 S.

8"= Frommanns Klassiker der Philosophie. 19. M. l><;

geb. M. 23.

Schubert, Bruno, Kirchsch.-Lehrer, Naundorf b. Oschatz,
Die Familiennamen der Oschatzer Pflege nach ihrer Ent-

j
stehung und Bedeutung mit Angabe der GrundzUge der
allgemeinen Namenkunde. Naundorf, Selbstverlag; [auf-

gest.:| Oschatz, B. Krasemann Nachf. 1921. 38 S. 8°

(Umschlagt.). M. 4.

Servaes, Franz. Fontane. Blätter der Erinnerung. Dresden,
C. Reissner. Geb. M. 9.

S p e n 1 e , E., Henri Heine. Paris, La Renaissance du Li\Te.
Fr. 4.

Steiner. Rudolf, Goethes Weltanschauung. 5.— 12. Aufl.

Philosophisch-anthropiisophiscber Verlag [durch „Der
Kommende Tag A. G.", Stuttgart] 1921. 169 S. 8".

M. 20: geb. .M. 2.5.

Stockmann, Alois. S. J., Die deutsche Romantik. Ihre
Wesenszüge und ihre ersten Vertreter. Mit einem biblio-

grapb. Anh. u. zwei Bildern [Taf.|. Freiburg i. Br.,

Herder & Co. 1921. XI, 218 S. 8". M. 22 : Pappbd. M. 27.

Stucki, Karl, Dr., Schweizer-deutsch. Abriss einer
Grammatik mit Laut- und Formenlehre. Zürich, Art
Institut Orell Füssli. 1921.

Pappbd. Fr. 9.50.

Timm, G., Vergleich und
Stromtid. Ein Beitrag zu
Greifswald. Auszug.

Trendelen bürg, Adolf, Goethes Faust erklärt. (2.) Berlin
und I^eipzig. Vereinigung wissenschaftl. Verleger. 1921. 8".

2. Der Tragödie 2. Teil in 5 Akten. X, 634 S. M. 60, geb.

M. 70.

Vietor, Karl Dr., Die Lyrik Hölderlins. Eine analyt.

Unters. Frankfurt a. M., 'Diesterweg. 1921. XVI. 240 S.

gr. 8" ^= Deutsche Forschungen. H. 3. M. 35.

Vischer, Friedrich Theodor. Goethes Faust. 3. Aufl. mit
einem Anh. von Hugo Falkenheim. Stuftgart u. Berlin,

J. G. Cottasche Buchh. Nachf. 1921. 593 8. 8". M. 30:

geb. M. 40.

Von deutscher Art und Kunst. Eine Deutschkunde.
Mit 42 Taf. u. 2 |farb.| Karten. Hrsa;. von Walther Hot-
staetter. 3. Aufl. Leipzig u. Berlin, B. G. Teubner. 1921.

240 S. gr. 8». Hlwbd. M. 14 -H20'Vo T. Erschien auch
unter dem Titel: Deutsclikunde.

Waag, Albert, Geh. Hofr. Dr., Heidelberg. Bedeutungs-
entwickhing unseres Wortschatzes. Ein Blick in das Seelen-

leben der Wörter. 4., verm. Aufl. Lahr i. B., M. Schauen-
burg. 1921. XVI, 208 S. gr. 8«. M. 35; P.appbd. M. 38.

Wackernagel, .Jacob, \'orlesungcn über Syntax mit be-

sonderer Berücksichtigung von Griechisch , Lateinisch

und Deutsch. Hrsg. vom Philolog. Seminar der Uni-
versität Basel. Reihe 1. Basel [Elisabethenstr. 11], E.

Birkhäuser & Cie. 1920. IV. 319 S. gr. 8». Fr. 15.

VIII, 159 S. 8». Fr. 7.50;

Metapher in Fritz Reuters
seiner Bildersprache. Diss.
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Wehrhan, Karl, Die Freimaurerei im Volksglauben. Ge-
schichten, Sagen u. Erz. des Volkes über die Geheimnisse
der 1-^eimaurer u. ihre Kunst. 2., verb. Aufl. Detmold,
Meyersche Hofbuchh. 1921. 95 S. 8».

Wilienberg, H., Die Katharinenlegende der Handschrift
IV Q 165 in der Universitätsbibliothek zu Breslau
(schlesisch, Ende des 15. Jahrhunderts). Diss. Greifswald.
Auszug.

Wolf, H., De persoonlijkheidsidee bij Meister Eokhart,
Leibnitz en Goethe. Wij.sgeerige studies. Amsterdam,
.J. Emmering. 10 en 172. post 8. Fl. 2.90; geb. Fl. 8.7.i.

i. Wolf f, Max J., Goethe. Leipzig und Bei-lin. B. G. Teubner.
1921. 127 .S. kl. 8» = Aus Natur u. Geisteswelt. Bd. 497.

M. 2.80+ 120'"o T.; geb. M. 8.50+ 120'''o T.
Wxmderlich. Irene Dr., Das Wieland-Museum in Biberach.
Biberach a. R., Dornsche Buchh. [1921]. 12 S. mit 9 Abb.
gr. 8" [Umschlagt.] M. 1.80. Aus Schwäbischer Bund.

Allen "s Synonyms and Antonyms. B3' F. Sturges Allen.

New York and London, Harper & Brothers. XVI, 482 S.

Bradi, Lor. de, Jeanne d'Arc dans la litterature anglaise.

La Jeanne d'Arc de Shakespeare. — Le Poeme de ßob.
'K. Southey. — L'„Essav" de Thomas de Quincey. Paris,

li- Boivin'& Cie. 120 S" -8». Fr. 3.50.
^ Brown, Baldwin, The Arts in Early England. Vol. V.

The Ruthwell and Bewcastle Grosses, Tne Gospels of

Lindisfarne , and other Christian Monuments of North-
umbria. London, John Murray. 1920. 30 sh.

Brüning. E., Die altenglischen metrischen Psalmen in

ihrem Verhältnis zur lateinischen Vorlage. Diss. Königs-
berg. Auszug.

Carre. J.-M., Goethe en Angleterre. Bibliographie. These.
Lyon, impr. des Deux CoUines. 188 S. 8". Paris, Plon-
Nourrit.

Oazamian, L., l'evolution psychologique et la litterature

en Angleterrs. Paris, Alcan. 268 S. Fr. 9.

Chevrillon, Andre, Trois etudes de litterature anglaise.

La Poesie de Rudyard Kipling. — John Galsworthy. —
Shakespeare et l'äme anglaise. Paris, Plön. 264 S. S".

Fs. 7.50.

Correspondance echangee entre Carlyle et Goethe.
Trad. par G. Khnopff. Paris, Libraix'ie fi-an(jaise. 200 S.

Fr. 9.

Dun st an, Arthur Cyrill, Dr. Lecturer in London Univ.,

Engli-sche Phonetik mit Lesestücken. 2., verb. Aufl., be-

sorgt von Dr. Max Kaluza. Prof., Königsberg i. Pr.,

Berlin und Leipzig. Vereinigung wissenschaftl. Verleger.
1921. 125 S. kl. 8" = Sammlung Göschen. 601. M. 4.20.

Elton, 0., A Survey of English Literature. 1830—1880.
2 Bde. London, Edward Araold. XVI, -134; XI, 432 S. 32,'.

Förster, Max, Altenglisohes Lesebuch für Anfänger.
2., verb. Aufl. Heidelberg. Carl Winter Verl. 1921. XII,
68 S. 8" =- Germanische Bibliothek. Sammlung 1. Germ.
Elementar- und Handbücher Reihe 3. Lesebücher. Bd. 4.

Pappbd. M. 6.

F r o e s e , Fritz, Untersuchungen zu Emily Brontes Roman
„Wuthering Heights''. 1846. Diss. Königsberg. Auszug.

Graham. J. W., The Harvest of Ruskin. London, Allen &
Unwin. 7 s. 6 d.

Henley, AV. E.. Essays: Fielding, Smollett, Hazlitt, Burns
and Others. (Works H.i London, Macmillan. 12 s.

Jahn, Johanna, Die mittelenglisclie Spielmaunsballade
von Simon Fräser. Bonn. Hanstein. IV, 59 S. 8".

M. 7 = Bonner Studien zur englischen Philologie. 13.

Jones, Daniel, M. A. Lecturer, London, Phonetic Readings
in English. 3. Ed. Heidelberg, Carl Winter Verl. 1921.

XII, 98 S. 8». M. 6.

Kellner, L., Die englische Literatur der neviesten Zeit
von Dickens bis Shaw. 2., wesentlich veränderte Auflage
der ..Englischen Literatur im Zeitalter der Königin Vik-
toria". Leipzig, Tauchnitz. 8". Geh. M.25: geb. M. 35.

Larabley, K., The Teaching aud Cultivation of the
French Language in England during Tudor and Stuart
Times. Manchester, Univ. Press. 14 s.

Longworth Chambrun, Giovanni Florio un apotre
de la renaissance en Angleterre ä l'epoque de Shakespeare.
Paris, Payot et C'«. 222 S. 8». Fr. 20.

L u i ck , Karl, Dr. Prof., Wien, Historische Grammatik der
englischen Sprache. Lfg. 6. Hälfte 1. S. 513--.548.

Leipzig, Chr. Herrn. Tauchnitz. 1921. gr. Ü". M. 3.

Maigron, L., Walter Scott. Paris, La Renaissance du
Livre. 280 S. 8». Fr. 4.

Mawer, A., The Place-Names of Northumberland and Dur-
hani. Cambridge. Univ. Press. 20 s.

Melese, Pierre, Los Poetes Lafcistes. (Wordsworth et

Coleridge.) Paris, La Renaissance du Livre. 200 S. Fr. 4.

Metger, Anna H., Posies. Diss. Greifswald. 40 S. 8°.

Montgomery, Marshall, „Cursed Hebona" as Guaiacum
otficinale (or Lignum vitae) in Shakespeare's Hamlet I,

V. 62). Reprinted from the „Proceedings of tlie Royal
Societj' of Medicine", 1921 , Vol. XIV (Section of the
History of Medicine), p. 23—26.

Nicki in, T., The Sounds of Standard English. Oxford.
University Press. 1921. 3 sh.

Nielsen, W. A., and A. H. Thorndike. A History of

English Literature. London, Macmillan. 14 s.

Schreiner, Katharina, Dr., Die Sage von Hengest und
Horsa. Entwicklung und Nachleben bei den Dichtern
und Geschiclitschreibern Englands. Berlin, E. Ehering.
1921. XII, 166 S. 4» = Germanische Studien. H. 12.

M. 24.

Shakespeare. W., The First Quarto Edition of Hamlet.
Ed. by F. G. Hubbard. Madison, Univ of Wisconsin.
50 C.

'

Spence, Lewis, A Dictionary of Medieval Romance and
Romance Writers. London, G. Routledge. VI, 395 S.

Stock, R., Die Verstärkung der Alliteration im Beowulf-
liede. Diss. König.sberg. Auszug.

Staub, Franz, Dr., Lautlehre der altenglischen Ueber-
setzung des Pseudo-Alcuinschen Liber de virtutibus et

vitiis in Vespasianus D. XIV. (Wunsiedel, Franken-
Verlag G. Kohler (in Komm ). 1921. 58 S. 8». M. 9. —
Wunsiedel, Realschule, P 1920/21.

Y o u n g , W. A., A Dictionary of the Characters and Scenes
in the Stories and Poems of Rudvard Kipling. 1886— 1911.

London, Routledge. XXX, 23l"S.

Adam de la Haie, Les Jeux partis d', Les Partures Adan.
Texte critique avec notes et glossaire par L. Nicod. Paris
Champion. 1918. 168 S. S". Fr. 9.35.

Agostino, Erminia Dell', Cenni sulla poesia patriottica

popolare e popolareggiante nel Lombardo-Veneto 1847

—

1866, Sondrio, arti graf. Valtellinesi. 290 S. 8".

Amyot, J., Les Amours pastorales de Daphnis et Chloe . . .

translatee en franvais. 2 .vols. Paris, Societe litt, de France.
Annales della Societa retoromantscha. Ediziun e pro-

pi'ieta della Societa. Annada 35. Chur, H. Keller in Comm.
(1921). m. 242 S. mit 1 Bildn. gr. 8». Fr. 7.

Anthologie du felibrige proven9al (1850 ä nos joui-s).

Poesie. Textes choisis, accompagnes de la traduotion
litterale en regard, de notices bio-bibliographiques, de
nombreux autographes et de la musique, des chansons
les plus connues. Par Ch. P. .Juhan et P. Fontan. T. 1.

Les fondateurs du felebrige et les premiers Felibres. Paris.

Delagrave. 464 S. 8-',

Arnaud, F., et G. Morin, Le langage de la vallee de
Barcelonnette. Preface de M. Paul Meyer. Paris,

Champion. XIV, 324 S. Fr. 18.

Arreat, Luoien, Nos poetes et la Pensee de leur temps,
romantiques, parnassiens, symbolistes, de Beranger ä
%Samain. Paris, Alcan. 148 ä. 8".

Aurenche, Louis, Un dernier ami de .J.-J. Rousseau:
Le Chevalier de Flamanville. 1751—1799. Paris, Champion.
24 S. 8». Fr._3.

Bailly, A., L'Ecole classique fran^aise. Les doctrines et

les hommes. 1660—1715. Paris, A. Colin. 212 S. Fr. 5.

Baldens perger , F., L'Avant-guerre dans la litterature

franQaise. 1900—1914. Paris, Payot et Ci«-. 203 S. 8».

Fr. 4.50.

Barbev d'Aurevilly,J., Lettres intimes. Paris, Edouard-
Joseph. 340 S. Fr. 7..30.

Bellessort. A., Etudes et Figures, \'arietes litteraires.
"

Paris, Bloud & Gay. Fr. 10.

Bert au t, Jules, Le Roman nouveau. Paris, La Renaissance
du Livre. 191 S. Fr. 4.

B ertaut, Jules, Une amitie romautique (George Sand et

Fran(,>ois RoUinat). Documents inedits. Paris, La Re-
naissance du livre. 200 S. Fr. 5. ,

Berthier, A., Xavier de Maistre. Etüde biographique et

litteraire. Lyon, libr. E. Vitte. XXVII, 385 S. 8».
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Berthier, A., Autour des grands romantiques., Le poete
savoyard, Jean-Pierre Veyrat. 1810— 1844. Etüde bio-

graphique et litteraire. Paris, Champion. XXXV, 343 S. 8".

Bibliotheca hispanica XXI. XXII, Poesias del Can-
ciler. Pero Lopez de Ayala publicadas por Albert F.

Kuersteiner. New York, Hispanic Society of America
1920. 2 Bände. XLIL 295 S.; XXXVIII, 328 S. 8».

Bibliotheque de l'Institut fran^ais de Florence. Paris,
Champion, l'»' serie. 1. G. Maugaiu, Dociimenti
bibliografici e critici per la storia della fortvma del
Fenelon in Italia. Fr. 11.26. — 2. E. Levi-Malvano,
Montesquieu e Machiavelli. Fr. 7.50. — 3. H. Prunieres,
L'Opera Italien en France avant LuUi. Fr. 18. — 4. G.
M a u g a i n , Giosue Carducci et la France. Fr. 9.

Bloch, Oscar, Les parlers des Vosges Meridionales

(arrondissement de Remiremont, dep. des Vosges). Etüde
de dialectologie. Paris, Champion. 1917. 343 S. Fr. 15.

Bloch, Oscar, Atlas linguistiqvie des Vosges Meridionales.
Paris, Champion. 1917. 4«. Fr. 32.25.

Bloch, Oscar, Lexique fran^ais des Vosges meridionales.
Paris, Champion. 1917. 4". Fr. 32.25.

Bonney, M Tli., Les idees morales dans le theätre
d'Alexandre Dumas fils. These. Paris. Quimper, impr.
V<'. Ed. Menez. 237 S. 8».

Bordeaux, Henry, Au Pavs des amours de Lamartine.
Paris, ,J. Eey. 68 S. 8". fi: 12.

Bos, Charles du, Notes sur Merimee. Paris, Mesaein. Fr. 10.

Bossuet. (Euvres oratoires. Edition critique de l'abbe

.J. Lebarq. Revue et augmentee par Ch. Urbain et

E. Levesque. T. IV. 1662—1665. Paris, Hachette. 732 S.

Fr. 12.

Bouohaud. P. de, La Pastorale italienne et l'nAminta",
comedie du Tasse. Paris, Lemerre. 119 S. 8".

Bourget, P., Stendhal. Discours. Paris, Champion. 8*^.

Fr. 5. (Suivi du discours de M. Ed. Champion et d'une
Bibliographie, par le meme).

Boutarel, La medecine dans notre theatre comique depuis
les origines jusqu'au XVli^ .siecle. Pai'is, Champion. 1918.
8'>. 114 S. Fr. 11.70.

Brunei, Jacques-Charles, Manuel du libraire et de l'amateur
de livres, contenant 1. uu nouveau dictionnaire biblio-

graphique, 2. une table en forme de catalogue raisonne.
5. ed. originale, entiferement refondue et augmentee d'un
tiers par Fauteur. [Anast. Neudr.] 6 Tle. (1. u. 2. Tl.

XLVI S. u. 1902 Sp. u. IV S. u. 1848 Sp. m. Abb. gr. 8».

Berlin. Fränkel & Co. 1921. Für vollst. M. 1250; geb.
M. 1562.50.

Bulferetti, D., Dante nei secoli. Torino, libr. ed. II

Risveglio. 42 S. 8».

Bustico, G., Vincenzo Monti. La vita. Messina, G.
Principato. 88 S. 8". L. 2.50. Storia critica della lettera-

tura italiana No. 18.

Calyin. Traite des reliques. Suivi de ..l'Epitre a Messieurs
les Nicodemites". Introduction et notes de Albert Antin.

Paris, Editions Bossard. 292 S. Fr. 12.

Capocasale, Dom., 11 De Monarchia di Dante (lib. II)

e i trattati politici del tempo. Monteleoue, tip. G. La
Badessa. 114 S. 8".

Carducci, G., Pagine di sturia letteraria, scelte e ordiuate
da Giuseppe Lippariiii. Bologna, Zanichelli. 6, S.'iO S. 8°.

L. 7.50.

Castagna, LT. M., Un poeta maccheronico secentesco.

Cesare Orsini (Magistri Stopini). Spezia, tip. Moderna.
14 S. 8». L. 3.

(Catalogue de Texposition de mauuscrits
,

portraits et

documents stendhaliens. Musee-ßibliotheque de Grenoble.
Juillet-Septembre 1920. Paris. Champion. 20 S. Fr. 3.50.

Charlier, G., Un amour de Ronsard. „Astret^". Paris,

Champion. 30 S. 8". Estr. de la Revue du sei/.ieme

siecle 1920. Fr. 5.

Chateaubriand. Voj'age en Italic. Nouvelle edition
precedee d'une etude sur les six voyages de Chateaubriand
en Italic, par Gabriel Faure. Paris, .J. Rev. Sub-
skriptionspreis Fr. 10. (Erscheint am 1. 11. d. J.)

(Jhauvire, R., Jean Bodin, auteur de la ..Republique".
Paris, Champion. 1914. .543 S. 8". Fr. 15.60.

Clioisv, L. Fr., Sainte-Beuve. L'Homme et le Poete.
Paris; Plon-Nourrit et Cie. IV, 303 S. 8». Fr. 7.50.

Christine de Pisan, Un Carteron de Ballades. Choisi et

prcsente par -Maurice duBos. Paris, Chi bcrre. 72 S. 8". rr.3.

Chroust, Giovanna, Saggi di Letteratura italiana moderna.
Da G. Carducci al Futurismo. Con note biografiche,
bibliografiche e dichiarative. Würzburg, Kabitzsch &
Monnich. V, 152 S. 8». M. 12.

Cohen. Gustave, Ecrivains frani;ais en HoUande dans la

premiere moitie du XVIL' siecle. Paris , Champion.
751 S. 8". Bibliotheque de la Revue de litterature com-
paree dirigee par MM. Baldensperger et Hazard.

Colini-Baldeschi, E., Bologna nella opere di Dante.
Bologna-Rocca S. Casoiano, L. Cappelli. 55 S. S". L. 3.

Conigliani, N., Giovanni Berchet e il valore estetico
della sua poesia. Firenze, R. Bemporad e figlio. 31 S.
8». L. 2.

Conon de Bethune, Les Chansons de. editees par Axel
Wallensköld. Paris, Champion. XXIII, 39 S. Fr. 3.

(Les classiques franfais du moyen äge p. sous la direction
de Mario Roques. 24.

Constant, B., Adolphe. Edition historique et critique
par Gust. Rudier. Paris. Champion. 1920. LXXXI. XXI,
158 S. 8». Fr. 12.

Corneille, Pierre, ffiuvres |6|. Strassburg, .J. H. Ed.
Heitz [1921]. 16" = Bibliotheca romanica. Bibliotheque
fran^aise. 270,271. 6. L'Illusion comique. (Intr. : F|riedrich|
Ed|uard] Schneegans.) 127 S. M. 6.

Croce, Benedetto, Ariost, Corneille, Shakespeare. Eine
Trilogie. Wien, Amalthea -Verlag.

Croce, B., Lectura Dantis: il sesto centenario dantesco
e il carattere della poesia di Dante. Discorso. Firenze,
Sansoni. 20 S. 8». L. 2.50.

Croce, B., La letteratura della nuova Italia: saggi critici.

Seconda edizione, riveduta dall'autore. Vol. 1, IL Bari,
Laterza. 420, 388 S. 8». L. 50.

Cuervo, J., Fray Luis de Granada, verdadero y unico
auto del „Libro de la oracion". Madrid, Rev. de Arch.
8 pes.

Dante Alighieri, La Divina Commedia, auuotata da
G. L. Passerini. Nuova edizione interamente rifatta.

. Vol. III. Paradiso. Firenze, Sansoni. 384 S. L. 2.50.

Dante .Alighieri, La Divina Commedia, con le note di

Niccolo Tommaseo ed introduzione di Umberto Cosmo.
Vol. I. Inferno. Torino, Unione tip.-ed. XXIV, 389 S.

L. 12. CoUezione di classici italiani con cote. Vol. III.

Dante. Codice Landiano della Divina Commedia. Con
una prefazione del Prof. A. Balsamo ed una introduzione
del Prof. G. Bertoni. Firenze, Olschki. XVJ, 212 S. fol.

L. 12.50.

Dante Alighieri, La Vita Nuova. A Cura di G. L.
Passerini. Torino, Paravia. 75 S. L. 3.50.

Dante. L'Enfer. Traduction nouvelle, Introduction et
notes, par H. Hauvette. Paris. „La Renaissance du
Livre". 8°. Fr. 4.

Dijk, Is. van, Dante's Vita nova. Een Studie. Groningen,
P. Noordhoff. 141. post 8. Fl. 3.25: geb. Fl. 4.25.

Doncieux, G., Le romancero populaire de la France.
Textes critiimes. Index musical par J. Tiersot. Paris,
Champion. Fr. 22.50.

D o r c h a i n , A., Pierre Corneille. Nouvelle edition, revue
et corrigee. Paris, Garnier freres. 510 S. 8".

Doumic, R., Histoire de la litterature fran(,'aise. 38i' ed.

Paris, Paul Mellottee. VIII, 634 S.

Dvi Bellay, J., Poesies fran^aises et latiues avec notice
et notes par E. Courbet. IL Paris. Garnier.

Du Bellay, Joachim, Les Regrets, avec une introduction,
des notes et un index, par R. de Beauplan. Paris,
Sansot. 220 S. ö fr.

Dubois, P., ^"ictor Hugo. Ses idees religieuses de 1802
ä 1825. Paris, Champion. 8<'. Fr. 11.25.

Dubois, P., Bio-bibliographie de Victor Hugo de 1802
il 1825. Paris, Champion. 4*. Fr. 1-j.

Dufresny, Charles, Amüsements serieux et comiques.
Texte nouveau public avec une introduction et des notes

par Jean Vic. Paris, Editions Bossard. 215 S. Fr. 12.

Dugentisti italiani: Urica dottrinale d'amore. Roma,
P. Maglione e C. Strini. 38 S. 8". L. 3. Testi romanzi
per uso delle scuole, a cura di C. De Lollis Nr. 3.

F a r i n e 1 1 i , .\rt., Viajes por Espafia y Portugal desde la

cdad media hasta el siglo XX. Divagaciones biblio-

graficas. Madrid 1921. Junta para ampliaciön de estudios
e iuvestigaciones cientificas. Centro de estudios historicos.

511 S. 8^. 20 Pesetas.
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Federn, Karl, Dante und seine Zeit. ;i(., neubearb. Aufl.

Mit 20 Abb. [im Text u. auf Taf.]. Stuttgart, A. Kröner.
1931. X, 2.53 S. gr. 8°. M. .SO; Pappbd. M. 42; Hpergbd.
M. 50.

Fenelon. Ecrits et lettres politiques. Publ. sur les

manuscrits autographes avec une introduotion par Ch.

I'rbain. Paris, Editions Bossard. 200 S. Fr. 12.

Flore, Luigi Belisario, La scoperta dell' .America e gli

umanisti del Cinquecento, .\rpino ,
soc. tip. Arpinate.

62 S. 8». L. 7.

Fioretti, I, di s. Francesco e il Cantico del Sole, con
introduzione di Adolfo Padovan. Quarta edizione anno-
t.ata, riletta e migliorota. Milano, Hoepli. XXIX, .349 S.

S". L. 7.r,0.

Fitzmaurice-Kelly, .L, Fray Luis de Leon. A Bio-
graphical Fragment. (Hispanic Society of America).
London, H. Milford.

^ Piamini, Fr., Poeti e critici della nuova Italia. Napoli,~ Perrella. 119 S. S". L. 3. Biblioteca rara. Testi e

^t documenti di letteratura, d'ai-te e di storia raccolti daM Achille Pellizzari. 2^' serie, XXXni—XXXV.
^^UE" o r d , .T. D. M ., Main Currents of Spanish Literature. London,
^^t Gonstable. 15 s.

^^B'oscolo, Ugo, Liriche, Sepolcri e passi scelti da le (trazie,
'

con introduzione e commenti di Corrado Zacchetti.
Palermo, Sandron. 275 S. 8». L. 7.50.

France, Anatole, Stendhal. Abbeville, impr. F. Paillart

(Les Amis d'Edouard Xr. 25). 44 S. 8".

Gaultier, P., Les Maitres de la pensi''e Iram^aise: Paul
Hervieu, Emile Boutroux, Henri Bergson, Maurice Barres.
Paris, Payot & Co. 272 S. 8". Fr. 7..50.

liavel, H., Essai sur l'evolution de la prononciation du
castillan depuLs le XI V" siecle. Paris, Champion. 550 S.

.8". Fr. 25.

(i ennari, Luciano, Introduzione allo studio .sul Fogazzaro.
Con la prefazione di Enrico Cochin. Roma, Maglioue e

Strini. 26 S. 8».

• iheon, Henri, La Farce du pendu dependu. Miraole en
trois actes publie par la Societe litteraire de France.
Paris. 112 S. Fr. 18.

Gillieron, J., Pathologie et therapeutique verbales

m. Pavis, Champion. 92 S. 8°. Fr. 12. (Inhalt: 1. Pour-
quoi jeird n'est pas devenu fairoi. — 2. Fieiir dans son
atrophie semantique actuelle. — 3. Beciaiit vient de
fliintte. — 4. Oiseleur „apiculteur". — 5. L'analogie re-

paratrice. — La phonetique artificielle, 1. Frani;ais

cierfie. — 2. Suffixe ordinalieme. — 3. La phonetique
ättificielle dans le Midi.) — Band IV vinter der Presse.

t i i 1 o w , A., Literarhistorische Studien zum altfranzösischen
Roman „La Comtesse d'Anjou" unter besonderer Be-
rücksichtigung des Motivs vom .,umgeschriebenen Brief".

Diss. Greifswald. Auszug.
Giordano, B., Bibliografia Dantesca. Trieste, Licinio

Cappelli. £ 6.

Gcfmans, Leon, et Ant. Gregoire, Petit traite de pro-
nonciation fran^aise. Paris, Champion. 1919. 164 S. 8".

Fr. 5.20.

G 1 , A., Henry Becque : sa vie et son cpuvre. Paris, Cres.

10 Fr.
(! rill o, E., Earlv Italian Literature. II. London, Blackie.

10 s. 6 d.

Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Roman
de la Rose. Publ. par Ernest Langlois. T. 2. Paris,
Champion. Fr. 14.40.

Ilallays, A., Madame de Sf5vigne. (Essais sur le XVII''
siecle). Paris, Perrin & Cie. 8^ Fr. 12.

Haiusa, Adolf, Mitgl. d. deutschen „Dante-Gesellschaft'",
Dantes „Göttliche Komödie'' — das Bild der Menschheit.
Eine Jubiläumsausgabe. Hrsg. Josef Gürtler. Klagen-
furt, St..Iosef-Verein8-Buchdruokerei [Warnsdorf, A. Opitz
lt. Mitteilung 1921]. 32 S. 16 = Broschürensammlung
Volksaufklärung. Nr. 214. M. 60.

Haiusa, Tezelin, Dante Alighieri und sein hl. Lied. Ge-
denkblätter zur 600. Wiederkehr von Dantes Todestag.
Karlsruhe, Badenia. M. 10.

Hamilton, A., Sources of the religious element in

Flaubert's Salambo. Paris, Champion. 123 S. 8". Fr. 8.45.

(Elliot Monographs ed. by Edw. C. Armstrong. 4.)

Hankiss, J., Philippe Nericault Destouches. L'homme
et l'u'uvre. Debreezin, HegedUs und Sandor. 448 S. 8".

Heiss, H., Vom Naturalismus zum Expressionismus. Aus-
schnitte aus der modernen franz. Literatur. S.-A. aus
Die Neueren Sprachen 29, 3 4. Marburg, Elwert. 43 S.
8». M. 3.

Henke, W., Die Verwendung phantastischer und okkulter
Motive in der Erzähhmgsliteratur Honore de Balzacs.
Diss. Greifswald. Auszug.

.Jaeschke, Hilde, Dr., Der Trobador Elias Cairel. Kritische
Textausg. mit Uebers. u. Anm., sowie eine bist. Einl., an
der [!] sich metrische u. stilistische Unters, anschliessen.
Berlin, E. Ehering. 1921. 224 S. gr. S" = Romanisclie
Studien. H. 20. .M. 30.

.lakubczyk, Karl, Domvikar in Breslau, Dante. Sein
Leben und seine "Werke. Mit 1 Titelb. Freiburg i. Br.,

Herder & Co. 1921. XI, '291 S. 8». M. •20;Hlwbd. M. '26.

.Jorge, R., F. Rodrigues Lobo. Estudo biografico e critico.

Coimbra, Imp. da Universidade.
Joussain,A., L'Esthetic^ue de Victor Hugo. Le Pittoresque

dans le lyrisme et dans l'epopee. Contribution ä l'etude
de la poesie romantique. Le Peintre. Le Visionnaire.
Paris, Boivin & Co. 228 S. 8». Fr. 10.

Jouve, P. .L, Romain Rolland vivant (1914-1919). P.aris,

Ollendorf. Fr. 12.

King, Helen Maxwell, Les doctrines litteraires de la

quotidienne (1814—1830). Iln chapitre de l'histoire du
romantisme en France. Paris, Champion. 264 S. 8".

Fr. 15. (Smith College Studies in Modern Languages.)
Krappe, Alexander Haggerty, Alliteration in the Chanson

de Roland and in the Carmen de Prodicione Guenonis. —
The University of Chicago Dissertation. VI, 82 S. 8".

Kristian von [Chretien de| Troyes, Cliges. Text-
ausg. mit Variantenausw., Eml. u. Anm. Hrsg. von
AVendelin Foerster. 4,, verkürzte Aufl. Bes. von AHons
Hilka. H.alle (Saale), M. Niemever. 1921. LXVIII, 229 S.
8" = Romanische Bibliothek. 1. M. 22.

Krüger, Gustav, Prof. Dr., Französische Synomik nebst
Beiträgen zum Wortgebrauch. Etwa 12 Lfgn. Lfg. 6

S. 529—624, Dresden u. Leipzig, C. A. Koch. 1921. gr. 8".

M. 10.

Labriolle.P. de, Histoire de la litterature latine chretienne.

Paris, Societe d'edition des Beiles Lettres. VIII. 742 S. Fr. 20.

Lachevre, Fr., Le Libertinage .au XVII'' sifeole. Cyrano
de Bergerac, parisien (1619—1655). Notice biographique.
Paris, Champion. CXII S.

Lachevre, Fr., Le Libertinage au XVII S. Melanges.
(Trois grands proces de Libertinage etc.) Paris, Champion.
316 S. 8».

Laudario, Fn, umbro quattrocentista dei Bianchi, pub-
blicato con uno studio illustrativo da Gennaro Maria
Monti. Todi, casa ed. Atanor. VIII, 204 S. 8». L. 6.

Biblioteca umbra 9.

Levy, Emil. Prov. Supplementwörterbuch. Fortges. von
C. Appel. .37. Heft = pd. VIII , S. 2.57-384. Toler —
Tritsjugnitr.

Leys d'amors, Las, Manuscrit de l'Academie des Jeux
floraux, publ. par Jos. Anglade. T. 1, '2, 3 et 4. Toulouse,
Ed. Privat. VIII, 203 S.; 186 S.; 184 S.; 189 S. 8».

(Bibliotheque meridionale l"" serie. T. 17.)

Litterature, La, ä Lyon depuis le XVI'' siecle jusqu'a

nos jours. Lyon. 147 S. 8".

Longnon, A., Les noms de lieux de la France. Leur
origine, leur signification, leurs transformations. Fase. 1.

Noms de lieu d'origine phenicienne
,

grecque, ligure,

gauloise et romaine. Paris, Champion. 177 S. 8". Fr. 12.

Maintenon, M""" de, Lettres k d'Aubigne et ä M""-' des

Ursins. Introduotion et notes de Gonzague Truc. Paris,

Editions Bossard. 305 S. Fr. 12.

Margueritte-Marie, Le Roman d'une grande äme. La-
martine. Paris, Plon-Nourrit. 365 S. Fr. 10.

Martineau, R., Promenades biographiques. Flaubert,

Balzac, Huysmans etc. Paris, Libr. de France. 1920.

224 S. Fr. 'lO.

Melander, J.. La locution «7 y n. Essai de syntaxe

historique. S.-A. aus Studier i modern spräkvetenskap
utg, avnyfilologiska sällskapet i Stockholm. VIII, S. .59—70.

Montaigne, Les Essais de Michel de, publ. d'apres

l'exemplaire de Bordeaux par Fortunat Strowski et

Franf.ois Gebelin. Tome IV et dernier. Les sources des

Essais, par P. Villev. Paris, E. d. Boccard. LXXXIV,
455 S. 8". Fr. 45.

24
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Montigny, M., En voyageaut avec Madame de Sevigne.

Paris, Champion. :W6 S. Fr. 6.

Mu.stoxidi, T. M., Histoire de l'esthetique fran<jaise

1700—1900, suivie d'une bibliographie generale de l'esthe-

tique franoaise des origines :'i 1914. Paris, Champion.
2.3.5, LXIII'S.

Myst^res et Moralites du ms. G17 de Chantilly, publ.

pour la premiere fois et precedes d'une etude liiiguistique

et littevaire par C4ustave Cohen. Paris, Champion.
CXLIX, 1H9 S. 4". Bibliotheque du quinzieme si.'-ole.

Nerval, Gerard de, De Paris ä Cythere. Introduction et

notes de Henri Clouard. Paris, Editions Bossard. 190 S.

Fr. 12.

Neve, .Tos., Proverbes et Neologismes dans les sermons
de Michel Menot. Paris, Champion. 27 S. 8». Extr.

de la „Revue du Seizieme siede". T. 7. 1920.

!N"olhac,P. de, Ronsard et l'humanisme. Paris, Champion. 8°.

Nolhac, P. de, Petrarque et l'humanisme. Nouv. ed.

, 2 vols. Paris, Champion. 8". Fr. 30.

Parzanese. Pietro Paolo, Canti educativi inediti e

dispersi, con profilo biografico, saggio critioo e note del

prof. Francesco Lo Parco. Napoli, P. Federioo e G.

Ardia. LI, 1.59 S. 8». L. (5.

Piccolomini, Alessandro (Stordito intronato). La
Rafi'aella; con prefazione e note del prof. ftiovanni

D'Ettore. Milano, A. Barion. 239 S. 8". L. 1.

Picot, E., Theätve mystique de Pierre du Val et des

libertins spirituels de Ronen au XVI'' siecle. Paris,

Champion. 250 S. 8». Fr. 5.

Pierrehumbert, W., Dictionnaire historique du parier

neufchätelois et suisseromand. Keuchätel, Attinger freres.

(Erscheint in Lieferungen — 5—G im .Jahr zu 48 Seiten —
und soll in etwa 15 Lieferungen fertig vorliegen.)

Piron, Lettres de, a .Jean-Fran^ois le Vayer publ. avec
une introduction et des notes par E. Lavaquery. .Paris,

A. Picard. XX S^, 127 S.

Poeti epici e latini del secolo X, a cura di Filippo Ermini.

Roma, istituto A. Calogerä. XIX, 229 S. 8". Scrittori

latini del medio evo: coUezione Monaci. 1.

P r e v o s t , G. A., La vie bourgeoise de Pierre Corneille.

Ronen, Laine.
Puscariu, Sextil, Prof. Klausenburg, u. Eugen Herzog,
Prof. Czernowitz, Lehrbuch der rumänischen Sprache.

T. 1. Czernovfitz, Graph. Anst. u. Verl. .,Glasul Bucoviuei";

[aufgest.:lR. Schally, Fr. Mühldorf. 1920. gr. 8». I.An-
fangsgründe. 2., verb. u. verm. Aufl. VIII, 15G S.^ M. 12.

Rabelais. (Euvres de Rabelais coUationneessur les editions

originales accompagnees d'une bibliographie et d'un

glossaire, par Louis Moland. Nouvelle edition precedee
d'une notice biographique par H. Clouzot. T. 2. Paris,

Garnier freres -535 S. 8°.

Rajna, Pio, Lectura Dantis, II Canto XVII del Purgatorio.
Firenze, Sansoni. 53 S. 8". L. 2.50.

Ranieri, Antonio, Sette anni di sodalizio con Giacomo
Leopardi. Ristampa dell'unica e rarissima edizione del

1880, con aggiunta di lettere, non ancora raccolte, del

Leopardi e del Ranieri. Napoli , R. Ricciardi. 152 S.

L. 6. Biblioteca napoletana di storia, letteratura ed
arte II.

Rava, B., Venise dans la litterature franoaise depuis les

origines jusqu'a la mort de Henri IV. Avec un recueil

de textes dont plusieurs rares et inedits. Paris, Champion,
625 ,S. 8». 191G. Fr. 18.

Raynaud, E., La melee symboliste. II. 1890^1900. Paris,

Renaissance du Livre. Fr. 4.

Rimbaud, Arthur, Leben und Dicblung. Uebertr. von
K. L. Ammer. Eingel. von Stefan Zweig. 2. Aufl

,

Leipzig, lnsel-\'erlag. 1921. 243 S. 1 Titelb. 8». Lwbd.
M. 24.

Ri viere, .lacques, Studien. Uebertragen von Hans Jacob.
Potsdam, G. Kiepenheuer. 218 S. 8». M. 33. (Darin u. a.

Baudelaire. — Paul Claudel, ein christlicher Dichter. —
Andre Gide.)

Roccella, Eugenio, Giovanni Meli e la sua Bucolica.

Caltanissetta, tip. Ospizio di beneficenza. 48 S. 8".

Roman, Le, de Renart. Le Roman de la Rose. Analyse
et meilleures pages. Paris, La Renaissance du Livre.

159 S.

Rota, .\ngelo I^lichele. Rime amoroae inedite, trascritte

da Giosue Carducci ed Alberto Bacchi Delhi Lega dal

oodice No. 1305 delia biblioteca universitaria di Bologna,
e pubblicate a cura di Guido Sanguinetti. Bologna.
48 S. 8". Nozze Pugliese Levi-Colorni.

Sarrazin, Jos., und R. M ah renholt z, Frankreich. Seine
Geschichte, Verfassung und- staatlichen Einrichtvmgen.
2. Aufl. Gänzlich neu bearbeitet von E. Hofmann. Leipzig.
Reisland. VI, 332 S. 8".

Saint-Simon, Memoires. Nouv. ed. coUationnee sur le

ms. autographe . . . par A. de Boislisle.' Avec la collabora-
tion de L. Lecestre et de J. de Boislisle. Tome XXXI.
Fr. 30. (Collection des grands Ecrivains de la France.)
Paris, Hachette.

Sammartino, Lina, L'abate letterato e galante del

settecento italiano : Pietro Metastasio. Napoli, P. Federico
e G. Ardia. 67 S. 8». L. 4.

Scarpa, Attilio, L'affetto raaterno nel poema dantesco.
Sondrio, arti graf. Valtellinesi. 30 S. 8". L. 2.

Schurter, Hans, Die Ausdrücke für den „Löwenzahn" im
Galloromanischen. Mit 1 |farb.| Karte. Halle (Saale),

M. Niemeyer. 1921. IX, 131 S. 8"= Sprachgeographische
Arbeiten. H. 2. M. 14.

Seiliiere, E., G. Sand, mystique de la passion, de la

politique et de l'art. Paris, Alcan. Fr. 10.

Semeria, Giovanni. Lectura Dantis: Dante i suoi tempi
ed i nostri. Firenze, Sansoni. 34 S. 8°.

Sigogne, Le Sieur de, (Euvres satyriques complfetes.
Discours preliminaires, bibliographie et notes par F.

Fleuret et Louis Perceau. Paris, L'Edition. 432 S. Fr. 20.

Stendhal, Lettres a Pauline. Avec un portrait de Beyle
et ceux de Pauline et Zenaide Beyle. Edition anno'tee
par R. de la Tour du Villard et L. Royer. Paris, La
Connaissance. 220 S. Fr. 18.

Stronski, St., La legende amoureuse de Bertrand de Born.
Critique historique de l'ancienne biogi'aphie provenyale.
Paris.

Studi dantesohi.. Diretti da Michele Barbi. Vol. II:

Barbadoro, La condanna di Dante e le fazioni

politiche del svio tempo. — Pio Rajna, Per la questione
deir andata di Dante a Parigi. — Fr. D'Ovidio,
Chioserelle a un passo del Purgatorio. — M. Barbi, In
abito leggier di peregrino. — Ders., Per un passo della

epistola all" Amico fiorentino. — E. Pistelli, Dubbi e

proposte sul testo delle Epistole. Firenze, Sansoni. 166 S.

Symons,A., Charles Baudelaire. London, E. Mathews. 15s.

Tasso, Torquato, La Gerusalemme liberata, e le opere
minori in prosa e in versi, a cura di Guido Vitaletti.

Torino, P. Viano. XXVIII, 332 8. 8». L. 15.

Teeg, S. L. F., Die sozialen Momente in den Romanen
Eugen Sue's. Diss. Greifswald. Auszug.

Thesaurus linguae latinae. Ed. auctoritate et consilio

academiarum 5 germanicarura Berolinensis, C4ottingensis,

Lipsiensis, Monacensis, Vindobonensis. Vol. 6, Fase. 5
flumen-forura. Sp. 961— 1200. Leipzig, B. G. Teubner.
1921. 4». M. 24 -f lOOO'o T.

Thibaudet, Alb, La Vie de Maurice Barres. Paris, Ed.
de la Nouvelle Revue franoaise. 312 S. 8". Fr. 10.

Thieme, H., Essai sur l'histoire du vers franvais. Pretace
de G. Lanson. Paris, Champion. 1916. 433 S. 8«. Fr. 15.

Toffanin, Giuseppe, La fine delF umanesimo. Torino,
fratelli Bocca. VIL 418 S. 8». L. 24.

Tröltsch, Ernst, Der Berg der Läuterung. Zur Er-
innerung an den COOjährigen Todestag Dantes. Berlin,

Mittler & Sohn. 21 S. 8».

Trusiano, G., Le poesie religiöse di Mario Rapisardi.
Milano. tip. A. Koschitz e Co. 24 S. 8".

Urfe, Honore d', L'Astree. Publ. par Hrugues] Vaganaj-.
P. 1, livres 5-8. Strassburg, J. H. Ed. Heitz 11921].
16" = Bibliotlieca romanica. Bibliolheque franoaise.

264/267. 1. livres 5—8. S. 235-476. Fr. 12.

Urfe, Honore d', Un episode de „r.\stree". Les Amours
d'Alcidon. Publ. avec une introduction et des notes par
G. Charlicr. Paris, Editions Bossard. 331 S: 8».

Vial, Fr., La doctriiie d'education de ,T. J. Rousseau. Paris.

Delagrave. 208 S. 8".

Viani, Clelia, La vita e 1' opora di Prospero Viani,

accademico della Crusca, con lettere inedite di Pietro
Giordani a lui. Rcggio d'Emilia, tip. U. Guidetti. 147 S.

8». L. 5.
_ _ .

Vignoli, Carlo, Vernacolo e canti di Amaseno (Societä,

füologica romanal. Perngi:!. Unione tip. coop. 114 S.
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8°. L. 20. I dialetti di- Borna e del Lazio: studi e

documenti pubblicati in memoria di Ernesto Monaci sotto
il patrocinio del comune di Roma. I.

Vigny, Alfred de, (Euvres [1]. Strassburg, J. H. Ed. Heitz
[1921]. 16°= Bibliothecaromanica. Bibliotheque fran(;aise.

267, 268. (umschlagt, richtig: 268, 2691. 1. Chatterton.
Intr.: F[riedrich] Ed[uard] Scnneegans. 146 8. Fr. 6.

Vinchon, Em., Maurice Rollinat. Etüde biqgraphique
et litteraire. Paris, Jouve et CM. 2b2 S. 8". Fr. 6..50.

Vivier, P., Montaigne, auteur scientifique. Paris, Mendel.
W i 1m o 1 1 e , M., Sainte-Beuve et ses derniers critiques.

Paris, Champion. 8». Fr. 2.

Zanella, Q., Poesie, con prefazione di Arturo Graf. Nuova
edizione riveduta, con i sonetti dell' Astichello, diciassette
dei Quali inediti. Firenze, F. Le Monnier. LXXXII, 283,
418 S. 8«. L. 10.

Zingarelli, N., Lectura Dantis: II Canzoniere di Dante.
Firenze, Sansoni. 38 S. 8». L. 2.50

Literai'ische Mitteilungen, Personal-
nachrichten usw.

Der ao. Professor an der Universität Göttingen Dr.
Friedrich Ranke wurde zum ord. Professor der deutschen
Philologie an der Tniversität Königsberg ernannt.

Prof. Dr. Franz Schultz in Köln hat einen Ruf als
ord. Professor der deutschen Literaturgeschichte an der
Universität Frankfurt a. M. angenommen.

Dr. G. Bebermeyer hat sich an der I'niversität
Tübigen für das Fach der deutschen Literaturgeschichte
habilitiert.

Die Titular-Extraordinarien an der Universität München
Dr. Eugen Lerch (roman. Philologie) und Dr. Paul Leh-
mann (latein. Philologie des Mittelalters) sind zu etats-
mässigen ao. Professoren ernannt worden.

Der Privatdozent Dr. Emil "VVinkler in Wien ist
zum ao. Professor für romanische Philologie an der Uni-
versität Innsbruck ernannt worden.

Die Privatdozentin der romanischen Philologie an der
Universität Wien Dr. Elise Richter ist zum ao. Professor
ernannt worden.

t zu Verona am 12. April 1921 der Bibliothekar
Giuseppe B i a d e g o.

I

Notiz.

! Den germanistischen Teil redigiert Otto Behaghel (Giessen,
Hofmannstrasse 10), den romanistischen und englischen Fritz Neu-
mann (Heidelberg, üoonstrasse U), und wir bitten, die Beitrage
(Rezensionen, kurze Notizen, Personalnachrichten usw.) dementsprechend
gefälligst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herren Ver-

I

leger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle
neuen Krscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr
eleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung
von Ü. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle
wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine
Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.
An O. B. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und .Sonder-
abzUge zu richten
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Literarische Anzeigen.
VERLAG VON O. R. REISLAND IN LEIPZIG.

Preis für iheigespaUenc Petitzuile |
"1 'f /l"f»Q "|»"| CT* f l fl /V 11 ^#^1 O'f^ll

liiilagegebUliron nach Umfang

S o e b e n e r s c h i n e n

:

Altfranzösiselies Übungsbuch.
(Die ältesten Spraeluleii kinäler mit einem Anhang.)

Zum Gebrauch bei Vorlesungen und Seminarübungeii.

Begründet von W. Foei'ster und E. KosCllWitz.
Mit zwei Steindrucktafcln. Sechnte Auflage, besorgt von Alfons Ililka.

1921. lOVa Bogen gr.- 8». M. 1.5.—, geb. M. 20.—.

Kurzgefafstes Lehrbucli der niederländ Sprache
für den Selbstunterricht.

Von Prof. Dr. C. TU. Lion.
1919. 9'/4 Bogeu gr.-8". Gebunden M. .5.35.

Motiv und Wort.
Studien zur Literatiu- und Sprachpsychologie.

I. Motiv und Wort bei Gu.stav Meyrink von Haus Sperl^ei-.

II. Die groteske Gestaltungs- und S'prachkunst Christian Morgensterns von Leo Spitzer. (Mit einem
bi.sher unveröffentlichten Briefe des Dichters.)

1918. Vk Bogen gr.-8<'. M. 12.—.

Über einige Wörter der Lieb«ssprache.
Von Dr. Leo Spitzer.
Pvivatdozent iin der Universitilt Wifn. *

1918. ^/s Bogen gr.-8». M. 7.60.

Inhalt: 1. Onomasiologische Bemerkungen zu den romanischen Ausdrücken für ,liebeu'.'— 2. Französisch cocotte. —
3. Deutsch Elefant. — ,Vertrauter zweier Liebenden', franz. chamMier id. — 4. Altfranzösisch couik ueufranzösisch cocu, .Hahnrei".

Anti-Chamberlain.
Betrachtungen eines Linguisten über Houston Stewart Chamberlains „Kriegsaufsätze" und die Sprachbewertung im allgemeinen.

Wm Dr. Leo Spitzer,
l'rivijltlojent an der Univeiäität Wioii.

1918. 5V4 Bogen gr.-8". M. 8.—

Dm- Alltor erweist auf sprachwissenscliaftliclier Basis dii* Unhaltbarkeit der Chamberlainsohen Schlüsse aus der S]»rael)e oint'S Volkes.

lUir dessen Kasse und umgekehrt, und kennzeichnet so die hohl geistreiche .\rt dieses sieh wissenschaftlich gebärdenden Essayisten. Den Rahmen
»einer ilntersiichung erweiternd bespricht der Verfasser' verschiedene dilettantische Versuche der Sprachbewertung im und vor dem Kriege und
zeigt das Gefährliche und Unwissenscliaftliche der Sprachkritik, der der L.<iie im allgemeinen nicht skeptisch genug gegenilberstaht.

Die Verwendung des romanischen Futurums
als Ausdrnek eines sittlichen Sollens.

Gekrönte Preisarheit der .Samson-Stiftnng bei der Bayrischen Akademie der ^^'issensch:lftell

von Dr. Eugen Lercli,
Privatdozent au diT Universitiit München.

1919. 21Vi Bogen gr.-8". M. 21.—.

„Die Arbeit ist von der Bavrischen Akademie der Wissenschatten mit dem Preis der Samson-Stiftuuir aussezei.linet worden : eine Khre,

die ihr den Bestimmungen der Stiftu'ng zufolee nicht hätte zuteil werden können, wenn sie ledighch zur Grammatik und Sprachgeschichte un.l

nicht zugleich auch zu der Psychologie und Entwicklung der Sitten, der Gesinnungen und des sozialen Denkens einen wichtigen Beitrag lieferte.

Das Verfahren, aus den Formen und Gebräuchen der Sprache eine vertiefte Hinsicht in den Zustand des Oewissens und in da» Ethos der Volker

und Kulturepochen zu gewinnen, ist so neu, dafs es nicht nur den Komanisten , sondern auch sämtlichen Sprachlorscliern
, Kulturhistorikern,

.Soziologen und Psychologen wertvolle P.elelirung und POrderung bringt."

Die Bedeutung der Modi im Französischen.
Von Dr. Eugen Lerch,
Privatdozent ii t der rni\'er3itut .Müuchoii.

1919. 7'/2 r.ogen t;v.-8'\ Gebunden xM. (!.—

.

Sftr Hierzu eine Beilage von H. Haessel, Verlag, Leipzig.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neumaun in Hi'i'lelberg. — Druck der Piereischen lloflnichdruckerei in Altenburg, S.-A.

Ausg-eg-eben im September 1921.
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Purity, a Middle English Poem ed. by R. J.

Menner iBinz).
Watt, Douglas's Aeneid (Jiriczek).
Der Nationalismus im Leben der dritten Re-
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(K 1 e m p 6 r e r).
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nachrictiten usw.
Mutschmann, Erwiderung.
Fischer, Antwort.
Notiz.

Briefe aus dem Nachlass Wilhelm Wackernagels. Heraus-
gegeben und erläutert von Albert Leitzmann.
Leipzig, Teubner.

Das Werk ist ein sehr wertvoller Beitrag zur Ge-
schichte der germanischen Philologie. Das Bild Wacker-
nagels taucht vor uns auf, vor allem aber sind die

Briefe für die Absender höchst bezeichnend. Jacob
und Wilhelm Grimm sind zusammen mit 40 Schreiben

vertreten ; interessant ist z. B. des ersteren Urteü
über Moriz Saupt ; die Rede auf Karl Lachmann, die

Jacob gewiss „in der Trauer um dessen Tod so mild

und wahr" als möglich abgefasst hatte , hatte ihn

„empört". Charakteristischer als die Begründer der

deutschen Sprachwissenschaft tritt uns K. Lachmann
entgegen, für dessen äusserlich schroffes Wesen wir

auch Fr. Zarnckes Zeugnis besitzen. Für die Aus-
arbeitung eines mhd. Wörterbuches bringt Benecke
mancherlei Ratschläge. „Auf alle fälle aber müssen
1. meiner meinung nach, darin alle Wörter auf-

genommen werden, so wohl die, welche noch jetzt un-

verändert in der spräche sind , als die, welche bloss

der älteren spräche eigen sind; 2. muss es etymo-
logisch eingerichtet werden, etwa mit einem anhange
eines alphabetischen registers in usum delphini."

Schmellers bescheidene, schlichte Art offenbaren zwei
wertvolle Briefe. Schrill klingt -^ nicht ohne Schuld
Wackernagels — das fast zehnjährige freundschaftliche

Verhältnis zu dem alten Lassbergaere aus. Meusebachs,
des geistvollen Fischartforschers grotesker Humor
fesselt den Leser imii-er von neuem. Gervinus erzählt

in einem bezeichnenden Schreiben von den Gründen,
die ihn bestimmen, einen ehrenvollen Ruf nach Basel
abzulehnen. Aus Briefen Massmanns, Simrocks, Haupts
und Pfeiffers werden Auszüge mitgeteilt; die Zeilen

der beiden letzten enthalten wertvolle, freilich nicht

recht erfreuliche Nachrichten über den Nibelungenstreit.

'„Dass Herrn Holtzmann heimgeleuchtet werde," sagt

Haupt, „dafür ist gesorgt, mir ist noch kein buch eines

sonst gescheuten Mannes vorgekommen, in dem spitz-

sinn und albernheit, ungefühl, unkritik und Unwissen-

heit sich so zu schönstem bunde vermählte." Pfeiffer

kann zwar in Einzelheiten Holtzmann nicht beipflichten,

„in anderem dagegen, in der Hauptsache, betreffend

das Verhältnis der Handschriften, stimme ich ihm un-

bedingt bei, und auch seine Ansicht von der Ent-

stehung des Nibelungenliedes hat für mich viel mehr
Ueberzeugendes als die Lachmannischen Volkslieder,

die in dieser Form bloss in seinem Kopfe gespukt

haben". Der Herausgeber Albert Leitzmann, der uns

1915 die Briefe an Karl Lachmann beschert hatte, hat

wieder reiche Anmerkungen beigesteuert. Dankbar
sind wir für den Abdruck der Waltram-Bruchstücke,

mit denen Wackernagel selbst einen Lachmann zu

täuschen wusste. „Du hast es brav gemacht," meinte

Massmann, „aber nimm dich in acht vor der Rache.

Sie kommt wie der Dieb in der Nacht." Nicht minder

willkommen sind uns die zwölf Lieder in mhd. Mundart.

zu Lassberg vgl. Annette Droste-Hülshoff an Schlüter

am 9. 11. 1836. Bei Fiiedrich Zarnckes AeusserungS. 152

wäre noch hinzuweisen auf dessen Kleine Schriften II,

38;J ff., ebendort II, 238 f. eine Charakteristik Haupts,

zu der man Gustav Frey tags Aufsatz , Ges. Werke,
I.Serie, VIII, 100 ff. hinzuziehen mag. Zu den Waltram-

Bruchstücken vgl. auch Meusebachs Briefwechsel mit

Jacob und Wilhelm Grimm S. 67 und S. 337 f. Wilhelm

Wackernagels Sohn , Professor Jakob W. in Basel,

verdanke ich folgende Berichtigungen und Ergänzungen.

S. 12 und 55: Der Kellersche Schiedsspruch ging

dahin, das Universitätsgut als allgemeines Staatsgut zu

erklären und demgemäss zwei Drittel davon dem Kanton

Basellandschaft zuzuteilen. S. 79, Anm. 2 : Die falsche

Nachricht beruhte auf einer Verwechslung von Wilhelm

25
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mit seinem Bruder Philipp, der mit seinem Schwager
Strebel damals ein vorübergehendes Zerwürfnis hatte.

S. 82, Anm. 1 : Lachmanns Dank bezog sich auf die

ihm zugesandte Leichenrede, die H. auf W.s erste

Frau (f 1848) gehalten hatte. S. 93, Anm. 6: Hör.
Ep. I, 17, 35: principibus placuisse viris non ultima
laus est. Naevius in der Tragödie ,Hector proficiscens'

Vers 15 (Scaenicae Eomanorum poesis fragmenta,
Bd. 1, rec. Eibbeck): laetus sum laudari me abs te

pater a laudato viro. Lassberg hat die beiden (oft

angeführten) Stellen vermischt. S. 97 : Mit Aurelius
Tigurinus ist der bekannte klassische Philologe Johann
Kaspar von Orelli (Zürich) gemeint ; vgl. S. 93, Anm. 9,

und S. 101 unten.

Liegnitz. Helmut Wo cke.

Die Qotlsche Bibel, herausgegeben von W. Streit-
berg. Erster Teil. Der gotische Test und seine grie
chische Vorlage mit Einleitung. Lesarten und Quellen-
nachweisen sowie den kleineren Denkmälern als Anhang-
Zweite, verbesserte Auflage. XLVII, 4S8 S. b".

Streitbergs treffliche Ausgabe der gotischen Bibel
bringt bei ihrem erneuten Erscheinen eine Ueber-
raschung. W. Braun, der in langjähriger entsagungs-
voller Arbeit zum ausgezeichneten Kenner der in Italien

lagernden gotischen Eeste geworden ist, hat bei einer

Eeinigung der Ambrosiani deren Text aufs neue ge-

prüft , und eine stattliche Eeihe neuer Lesungen ist

das Ergebnis seiner Mühen geworden. Sie bestätigen
zum Teil bereits ausgesprochene Vermutungen, be-

seitigen alte Unsicherheit, streichen aus der gotischen
Grammatik den femininen Dual oder neutralen Plural

iwa /»(Kundja, indem sie .b. ^usundjos dafür einsetzen,

und nähern den Esratext dem Lagardeschen Lukian-
text. Um so weniger glaubte Streitberg Anlass zu
haben, den Bedenken Jülichers und Lietzmanns gegen
seinen griechischen Text nachzugeben. Eine Eeihe
von Bemerkungen zu einzelnen Stehen zieht Sievers'

Intonationslehre zur Eechtfertigung von Textände-
rungen heran.

S. 483 soll es zu E. 9, 8 wohl jai statt jau
heissen.

Giessen. 0. Behaghel.

Dr. A. Petzold, Fremdwörterel, ein Weckruf an alle
Deutschen, insonderheit an die Hochschuljugend, nebst
einem Fremdwörterverzeichnis. Georg Siemens, Verlags-
buchhdl., Berlin. 1920. 23.5 S.

Der Verfasser ist Kammergerichtsrat und Geh.
Justizrat; im Vorwort entschuldigt er sich, dass er als

Laie es wage, über Fremdwörterei zu reden. Wer sich,

wie der Verfasser, mit solcher Liebe in einen Stoff

versenkt hat und ihn so beherrscht, dem wird auch
ein Fachmann das Eecht der Meinungsäusserung nicht

absprechen können. — Das Buch besteht aus zwei
Teilen: im ersten, dem kleineren Teil (von S. 15— 91),
behandelt der Verfasser die Fremdwörterei im all-

gemeinen, im zweiten (von S. 91—235) die Fremd-
wörterei der Studentensprache im besonderen. — Der
erste Teil gliedert sich in vier Abschnitte : im ersten

werden die Ursachen der Fremdwörterei besprochen,
im zweiten die Gründe der Fremdwörtler von neuem
widerlegt (aber die Herren Fremdwörtler lesen so

was nie!); im dritten Abschnitt werden die bekannten
Gründe für die Sprachreinheit vorgebracht und im

letzten wird die Verdeutschung behandelt. Wenn auch

in diesem Teil Neues nicht steht (der Verfasser ist

sich dessen wohl bewusst!), so bekommt er doch da-

durch ein eigenes Gepräge, dass schon hier Beispiele

aus der Studentensprache angezogen werden. — Der
zweite Teil ist der weitaus wichtigere. Der erste

Abschnitt untersucht den Begriff Student und nimmt
die besonderen Ursachen der studentischen Fremd-
wörterei vor; auf ihre geschichtliche Entwicklung wird

verständnisvoll eingegangen. Der zweite Abschnitt

weist die Gründe der studentischen Fremdwörtler

zurück : der dritte legt die besonderen Gründe für die

Eeinheit der Studentensprache dar der vierte spricht

ausführlich über die Verdeutschung : der fünfte befasst

sich eingehend mit der Stellung der Studentenschaft

(und besonders des Verbindungsstudenten) zu der

Fremdwortfrage, und der letzte Abschnitt zeigt Mittel

und Wege für die Eeinigung der Studentensprache. —
In einem 23 Seiten umfassenden Fremdwörterverzeichnis

werden die fremden Ausdrücke verdeutscht.

Der Verfasser ist ein begeistei'ter Kämpfer für

die Eeinheit unserer Sprache. Ich wünsche dem
Buche, das im allgemeinen in vorzüglichem Deutsch
geschrieben ist, weiteste Verbreitung. Ganz besonders

möchte ich wünschen, dass sich auch unsere Hoch-
schullehrer damit bekannt machten. Denn es sind Be-

strebungen in unserer Studentenschaft im Gange, die

die Eeinigung ihrer Sprache von allem Fremden zum
Ziele haben, und über die der Hochschullehrer zum
mindesten unterrichtet sein muss (vgl. S. 182 ff.). —
Die Hochburg der Fremdwörterei ist die Hochschule.

Hier erst lernt man all den fremden Wust, der unser

Deutsch zu einer Geheimsprache macht; h i e r werden
die Schreiber und Eedner ausgebildet, die ein Deutsch

sprechen, das nur der sogenannte Gebildete versteht.

So ist denn der Eiss entstanden, der durch unser

armes Volk geht: Der Deutsche versteht die Sprache

seiner geistigen Führer nicht. Dem Bildungshungrigen

ist der Zugang zur geistigen Nahrung vermauert

!

Vielleicht führt der Verfasser in einer neuen Auflage

gerade diesen Punkt noch etwas weiter aus. — Die

vorgeschlagenen Verdeutschungen sind mit grosser

Sorgfalt gewählt, und ich hoffe, dass sich die grossen

Verbände möglichst bald damit befassen. Es gibt Ver-

bindungen, die schon einen grossen Teil der Fremd-
linge entfernt haben; sie sehen sich jedoch gezwungen,

im Verkehr mit anderen Verbänden die fremden Aus-

drücke in Klammer zu führen [z. B. Altbursch (In-

aktiver); Altburschenrechte verleihen (inaktivieren);

Ausschluss (Dimission)] ; man muss undeutsche Aus-

drücke gebrauthen, damit der andere weiss, was ge-

meint ist! Diesem Zustand kann nur durch allge-

meine Uebereinkunft ein Ende gemacht werden. —
Einige Ausstellungen sollen und können den Wert des

Buches nicht verkleinern. Druckfehler finden sich z. B.

S. 18, 2. Z., 19, G. Z. V. u. ; S. 25 fehlt „mir" in der

zweiten Dichterstelle ; S. 33 muss es heissen Fremd-
wörtler statt Fremdwörter; S. 143 got. faihu statt

fathu. — Die Zeichensetzung ist nicht ganz auf der

Höhe : ganz besonders stört mich das Komma da, wo
ein Strichpunkt zu stehen hätte. (Das ist ein Fehler,

den man in neuerer Zeit auch sonst häufig findet!)

S. 26 z. B. steht: „Die Sorge, wir verlören uns zu

sehr an das Fremde, ist ihnen müssiges Gerede, in

der Offenheit für Andersartiges liest ein Teil der
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deutschen Kraft , nicht vom Auslände , sondei-n von

uns selbst müssen wir loskommen. Wir sollen lernen,

wo die natürliche Begabung höher, die Kultur älter

ist, nur müssen wir uns in diese Offenheit zur rechten

Zeit abzuschliessen wissen." Diese Zeichensetzung

erschwert das Verständnis. Vgl. ferner S. 33, 41,

85, 103! — Wörtlich angeführte Stellen stehen nicht

immer in Anführungszeichen, z. B. S. 29, 54. — Der
„Einzelvorstellung" darf nicht die „Gesamtvorstellung"

gegenübertreten, sondern die „Allgemeinvorstellung"

(S. 24). Ein Gattungsbegriff zerfällt nicht in Unter-

arten, sondern in Arten. — Finte ist seinem Ursprung
nach nicht zweifelhaft (S. 173); vgl. die Wörter-
bücher von Kluge und Weigand-Hirt. Echse, Assel,

Lurch, Milbe dürfen nicht unter den Begi'iff „neue

Wortschöpfung" gestellt werden (S. 84). Der Indikativ

in der abhängigen Rede ist an einigen Stellen sinn-

störend (z. B. S. 26).

Giessen. Gs. Faber.

Zeitungs-Fremdwörter und politische Schlagwörter.
Verdeutscht und erläutert von Ad. Braun. Sechste
stark vermehrte und durchgesehene Auflage. Berlin,
Buchhandlung Vorwärts. 1919. 88 S. 8°.

Ein nicht ganz uninteressantes kleines Heft. Für
die Wissenschaft kommt es insofern in Betracht, als

es gelegentlich einen Beitrag für einen neuen Laden-
dorf oder einen grossen Grimm der Zukunft bietet.

So dürften sich die Blutapfelsinen, „in gelbe

Organisationen hineinterrorisierte Sozialdemokraten",

keiner allgemeinen Bekanntschaft erfreuen. Es selbst

willnichts weiter als Erklärungen, nicht Verdeutschungen,

von Zeitungsfremdwörtern und Schlagwörtern geben
und erfüllt diese Aufgabe im allgemeinen mit Geschick
und Klarheit. Wobei man freilich vom besondern

Standpunkt des Vorwärts absehen muss, der z. B. die

Almende als Rest des ursprünglichen Kommunismus
betrachtet. Zu unbestimmt ist die Erklärung von
Alibi: „Aufenthalt an einem anderen Orte". Zu eng
ist: „Amnestie, Straferlass durch die ,Gnade' eines

Staatsoberhauptes"; teils zu eng, teils zu weit: „Kara-

wane, Gesellschaft reisender Kaufleute im Orient",

falsch die Angabe, dass die Arier ein Hauptzweig der

Indogermanen seien, zu dem Germanen, Slawen,

Romanen, Inder gehören. Der Masochismus ist mit

dem Sadismus verwechselt. Ein seltsames Deutsch
ist es, wenn der Asket als Entsager aller Genüsse be-

zeichnet wird.

Giessen. 0. Behaghel.

Qeorg Buchner, Die ortsnamenkundllche Literatur
von Südbayern. Mit einem Anhang: Ortsnamenkundliche
Literatur aus den übrigen Kreisen Baj'erns. München,
Piloty & Loehle. 1920. 28 S. 8".

Bayern ist arg im Rückstand mit seiner Orts-

namenforschung. Baden und Elsass- Lothringen haben
längst ihre Ortsnamenbücher, Hessen ist mit seinen

Vorarbeiten für ein solches schon ein gutes Stück vor-

geschritten ; von einem bayrischen scheint noch nichts

zu verspüren. Um so dankbarer begrüssen wir Bei-

träge zu der grossen Aufgabe eines solchen, wie sie

die vorliegende kleine Schrift darstellt. In zusammen-
hängender Berichterstattung verzeichnet Buchner zu-

nächst die Schriften über das Gesamtgebiet, dann die

über die einzelnen Teilgebiete. Er kennzeichnet ganz

kurz den Inhalt, zu dem er des öfteren sachlich

Stellung nimmt, zustimmend, ablehnend, mit besonnener

Kritik, mit gutem Sinn für das Wahrscheinliche. Die

Werturteile über einzelne Schriften dürften noch zahl-

reicher sein. Arbeiten von W. Schoof sollten nicht

genannt werden ohne das Giftzeichen des Apothekers;

es könnte nicht schaden, wenn gegenüber Kubier Vor-

sicht empfohlen würde.

Seltsamerweise ist Buchner meine Arbeit über die

Weilerorte entgangen ; über den Gunzenle hat vor

Zeiten auch Franz Pfeiffer gehandelt (Germ. 1, 81

;

dazu auch Jak. Grimm, ebd. 11, 123); bei den Fluss-

namen sollte E. Schroeders Artikel in Hoops' Real-

lexikon nicht fehlen.

Giessen. 0. Behaghel.

Roberts F. Arnold, Allgemeine Bücherkunde zur
neueren deutschen Literaturgeschichte. Zweite, neu
bearbeitete und stark vermehrte Auflage. Berlin und
Strassburg, Trübner. 1919. XXIV u. 429 S. 8».

Das W^erk Arnolds, das vor zehn Jahi-en zum
ersten Male erschienen ist und nun, um ein Drittel

vermehrt und aufs gründlichste durchgesehen, in

zweiter Auflage uns beschert wird, ist ein ganz aus-

gezeichnetes, ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden,

der sich wissenschaftlich mit neuerer deutscher Litera-

tur beschäftigt. Es verzeichnet emerseits die all-

gemeine, die nicht auf einzelne Personen oder Dich-

tungen bezügliche Literatur, also z. B. Werke der

allgemeinen wie der deutschen Literaturgeschichte,

Textsammluugen, belletristische Zeitschriften, Biblio-

graphien ; besonders hebe ich den Abschnitt über Stoff-

geschichte hervor, der Fundorte für Novellen, Schwanke,

Exempel, für kriminalistische Stoffe, für biblische

und mythologische Stoffe zusammenstellt. Anderseits

werden Nachschlagewerke und Darstellungen verzeichnet

aus den Nachbargebieten, auf die der Literaturforscher

häufig genug hinübergewiesen wird , wie Sprach-

geschichte, Religionsgeschichte, Philosophie, Volks-

kunde, Kulturgeschichte, Kunstgeschichte. Und es

werden nicht bloss Titel mitgeteilt: oft genug er-

fahren die angeführten Werke eine kurze, treffende

Kennzeichnung und ein Urteil, das auf Schritt und

Tritt der Zustimmung sicher sein kann. Was hat der

Verfasser alles gelesen, mit Verstand gelesen! Ein

paar Kleinigkeiten als Dank und als Beitrag für die

neue Auflage: S. 27: das Literaturblatt wird nicht

nur „jetzt" von 0. Behaghel und Fritz Neumann
herausgegeben, sondern hat überhaupt keinen andern

Herausgeber gehabt: S. 34: für die Zs. des Allg.

dtsch. Sprachv. gibt es auch ein Inhaltsverzeichnis für

die Jahrgänge 19'il— 10; S. 35: bei der Zs. f. deutsche

Mundarten fehlt der spätere Herausgeber Teuchert;

S. 180: hier könnte die interessante Rheinbunds-

zeitschrift Jason vermerkt werden ; ich habe sie

seinerzeit, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt,

in einem Exemplar der Karlsruher Bibliothek benützt;

S. 271 oben: hier wäre wohl Karl Heinrichs, Studien

über die Namengebung im Deutschen seit dem Anfang

des 16. Jahrb., 1908, einzureihen; S. 275: Literatur

über Fremdwörter in den Mundarten ist auch in meiner

„Deutschen Sprache", S. 366, verzeichnet; S. 298:
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unter „Novelle" könnte die Giessener Dissertation von

Leib über die Eingänge der Novelle genannt werden.

Giessen. 0. Behaghel.

Eduard Sievers, Metrische Studien IV. Die alt-

schwedischen Upplandslagh nebst Proben formverwandter
germanischer Sagdichtung. 2 Bände. Leipzig 1918, 1919.

' VII u. 620 S. = Abb. der kgl. sächsischen Gesellschaft

der Wiiäsenschaften. 3.'J. Nr. I, Nr. II.

Bei Erörterung und Beurteilung von Sievers" neuen
rhythmisch-melodischen Studien und Theorien pflegt man
im allgemeinen in Anerkennung und Ablehnung einer

gleichen Schroffheit und Unbedingtheit zu begegnen,

während eine Reihe vorsichtiger Beurteiler sich auf

den Standpunkt stellen, dass sie sich zur sachgemässen

Beurteilung inkompetent erklären und Sievers' ganze

Arbeitsmethode als unerprobt aas dem Kreis der ge-

sicherten und anwendbaren Methoden ausscheiden. Eine

solche Gruppierung lässt jedenfalls vermuten, dass es

sich um eine bedeutsame Erscheinung handelt , die in

ihrer Neuheit und Grösse den Anhängei'n epoche-

machend scheint, während den Gegnern der Kraft-

aufwand und die Grösse des In-weges doppelt ge-

fährlich vorkommt. In der Tat, wenn auch nur der

zehnte Teil dessen haltbar bleibt, was Sievers in seinen

Publikationen und noch mehr in seinen Demonstrationen
und Vorführungen als bereits erreicht oder erreichbar

erklärt, so bedeutet seine Entdeckung für die Philologie

mindestens so viel wie die Entdeckung der Spektral-

anatyse für die Astronomie, der sie die chemischen
Zustände der entferntesten Sterne plötzlich unmittelbar

erforschlich machte. Wirklich ist Sievers Methode
eine naturwissenschaftliche, durch das Experiment be-

dingte, wie er selbst nachdrücklich betont. Als natur-

wissenschaftlich will und muss sie gewertet werden,
und daher ist ihre wesentlichste Aufgabe die Reinigung

des Versuchs von allen Fehlerquellen, die Objektivierung.

Diese Objektivierung geschieht wiederum durch immer
ei-neute Kontrollversuche, durch Häufung , Variierung

und Korrigierung des Einzelversuches. Der so ge-

wonnene Endversuch und sein Resultat wird dann der

Allgemeinheit übergeben, nachgeprüft und nach allen

Seiten weiterentwickelt. Diese selbständige Nach-
prüfung ist es auch, die Sievers von seinen Beurteilern

fordert und fordern muss. Da stellt sich nun aber

sofort die Schwierigkeit heraus , dass Experimentator
und Apparat dieselbe Person sind, dass also hier

objektiv und subjektiv in eins zusammenfallen. Das
macht eine exakte Nachprüfung im naturwissenschaft-

lichen Sinne unmöglich. Denn einen Apparat kann
man von Hand zu Hand überliefern oder adäquate
Apparate bauen; Sievers' Körper ist aber jedenfalls

einzigartig und der Nachprüfung unzugänglich. Und
noch existiert kein Mensch, der über einen Körper von
gleicher Reaktionsfähigkeit und Schulung verfügt, denn
alles, was ausser Sievers' Arbeiten vorhanden ist, ist

diesen gegenüber geringfügig und nur in engster Zu-
sammenarbeit mit Sievers entstanden. Noch wenio-ero
aber existiert oder kann existieren eine Methodik dieser

Schulung und Reizbarkeitssteigerung. Selbst wenn ich

persönlich überzeugt bin, dass seine Arbeitsmethode
haltbar und für die Zukunft fruchtbar wird , so fehlt

mir dennoch jede Handhabe, auch nur zu beurteilen,

ob die eventuellen Muskelbewegungen und Einstellungen,

die ich zu empfinden glaube, mit den von Sievers ge-

meinten identisch seien, und ob daher meine Resultate

das Geringste mit den Seinen zu tun haben. Das wird

im Grunde auch nicht anders durch die Objektivierung

mittels mechanischer Apparate, die in Sievers' optischen

Signalen liegt, und zu denen seit der ersten Ver-

öfientlichung in Katzensteins Archiv ], 225 ff. eine

ganze Reihe neuer Zeichen resp. Anwendungsformeu
hinzugetreten sind. An sich haben wir in ihrer Ver-
vollkommnung gewiss das typische Beispiel einer sich

entwickelnden Versuchs- und Apparatereihe. Aber
rätselhaft bleibt die von Sievers empirisch empfundene
Röckwirkung zwischen Apparat und Körper, die Kraft,

die mechanisch die Wirkung der einen Maschine auf

die andere, des Signals auf den Körper vermittelt.

Niemand kann einsehen, warum diese Messingdrähte,

gerade so gebogen, überhaupt eine oder eine ganz be-

stimmte psychophysische Einwirkung ausüben. Wir
sind hier einstweilen ganz auf den Glauben angewiesen,

und das steht Sievers' Arbeit immer wieder im Wege,
dass sie ganz auf der empirischen Erfahrung dieses

einen Mannes beruht, und dass die wirklich objektiv-

analytische, experimentelle Untersuchung der physio-

logischen und psychologischen Grundlagen für Sievers'

Erfahrung noch völlig fehlt. Mit grösster Freude ist

es daher zu begrüssen, dass diese notwendigsten Vor-

arbeiten im Gange sind , und zwar an geeignetster

Stelle, im Wundtschen Institut in Leipzig. Wenn, wie

ich persönlich nicht zweifle, diese experimentelle Unter-

suchung die Haltbarkeit von Sievers' Erfahrung im
gi'ossen ganzen erweist, dann wird eine Diskussion auf

gleichem Fuss überhaupt erst möglich sein und sich

dann erst eine Methodik ausarbeiten lassen, die Forscher
mit Sievers' Methode planmässig heranbildet. Augen-
blicklich ist Sievers der einzige, der solche Ausbildung

geben kann, und für jeden, der nicht bei ihm selbst

gewesen ist , bleiben auch die detaillierteren Angaben
und Beschreibungen in vorliegender Schrift dasjenige,

was ein Notenblatt einem musikalisch völlig Kenntnis-

losen ist. Da meine Kenntnis von Sievers" Ai'beits-

methode sich auf einen Aufenthalt in Leipzig während
der Anfänge der „optischen Signale" beschi-änkt und
auch damals zu keiner wii-klich intensiven Beschäftigung

führte, so kann auch ich nicht mehr als einen allge-

meinen Begriff dieser Seite von Sievers' vorliegender

Arbeit aufbringen. Was mir stets für Sievers' Tj'pen-

lehre zu sprechen schien, ist ihr Ausgang nicht vor-

gelehrter Theorie, sondern von den praktischen Be-

dürfnissen einer Schauspielerschule, die auf diesem
Grund Erfolge erzielt hat. Darin liegt eine gewisse

Gewähr für einen richtigen Kern von vornherein, und
so ist bis heute Sievers' Theorie und Methode mehr
Billigung in Kreisen ausübender Künstler begegnet als

in denen seiner gelehrten Fachgenossen.
Soviel ist vorauszuschicken für die Behandlung

der zu besprechenden Schrift, in der die Sieverssche

Typenlehre eine grosse, wenn auch nicht die be-

herrschende Rolle spielt. Es handelt sich hier vielmehr

um eine abermalige weittragende Entdeckung, den

germanischen Sagvers. Nicht zum Glücke dieser Ent-

deckung hat Sievers ihre Darstellung auf das engste

mit seiner T3-penlehre verquickt. An sich ist es wohl

möglich, diese abzulehnen und doch jenen für eine

wichtige Neuentdeckung zu halten. So aber, mit der

verdächtigen T\-penlehre verbunden, wird auch diesem
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Sagvers mit Misstrauen begegnet, und nicht alle werden
sich Panzers schneller und freudiger Anerkennung an-

schliessen. (Zschr. f. D. U. 33, 504 ff.)

Am allgemeinsten wird die Auflockerung An-
erkennung finden, die durch diesen neuen Vers Sievers'

eigene, strenge Fünftypenlehre erfährt. Denn der neue

Sagvers ist seiner ganzen Struktur nach weit lockerer,

schmiegsamer und dehnbarer. Ihre erste und schmale

Basis hat Sievers' neue Entdeckung auf einigen

schwedischen ßuneninschriften, namentlich auf dem
viel umstrittenen Rökstein *. Hier ergab sich ihm in

bislang als Prosa gewerteten Partien eine seiner An-
sicht nach ungezwungene ßhythmisierung und zugleich

eine Einteilungsmöglichkeit in klare Verszeilen, eine

Versifizierung also, die lediglich durch rhythmische

Mittel zustande kommt und auf jedes klangmässige

Bindemittel, sei es Stab- oder Endreim, ebenso aber

auf jede rhythmische Durcharbeitung mit Silbenmessen

oder -zählen verzichtet. Ein solcher Vers, soll seine

Existenz einigermassen wahrscheinlich werden, muss
als ein weitverbreitetes Gebilde erwiesen werden.

Und es ist klar, dass sich da der Blick auf ein Gebiet

wendete, wo man an einer wenigstens ursprünglichen

Versifizierung nicht zweifelte und dennoch über den

Nachweis sehr dürftiger Reste eirTstmaliger Verse nicht

hinausgekommen ist, die alten Gesetztexte. In der Tat
gehen hier allitterierende und reimende Versreste über

einzelne prägnante Formeln kaum hinaus. Da man
aber andrerseits genügende Zeugnisse metrischen Ge-

setzesvortrags hat, so scheint der neue Vers — seine

Gültigkeit einmal vorausgesetzt — als Gesetzvers sich

aufzudrängen. Daher sind von Sievers , nachdem er

seinen neuen Vers tatsächlich hier wiedergefunden hat,

vor allem die Upplandslagh als durchgeführtes Muster-

beispiel benutzt worden. Inzwischen hatten ihtn aber

neue Versuche den Geltungsbereich des Sagverses

abermals beträchtlich erweitert. Einerseits greift er

auf das Gebiet der westnordischen Saga, ja sogar auf

die gelehrten Arbeiten Snorris über, ist also gemein-

nordisch, andrerseits findet er sich auch in andern

altgermanischen Dialekten, namentlich im ags. wieder und
wird damit zu einer gemeingermanischen Erscheinung

von bedeutendem Alter und Umfang. Schliesslich

taucht er in der Allittei-ationspoesie selber wieder auf

und schafft neue und unerwartete Gesichtspunkte. Für
alle diese Erscheinungsgebiete enthält der zweite und
schon zum Teil der erste Band ausführliche Proben.

Die Bedeutung der neuen Entdeckung ist klar ; um so

genauer muss man nach ihrer Haltbarkeit fragen.

Hält man als Grundprinzip der poetischen Form
fest, dass sie, als hervorgegangen aus der Verbindung
mit der Musik durch Verschmelzung eines wechselnden
mit einem dauernden Element charakterisiert werde,

d. h., dass der ungeregelte Wechsel der Prosarede in

irgendein System und eine regelmässig wechselnde Ab-
folge gebracht werde, so ist klar, dass ein einfacher

Wechsel betonter und unbetonter Silben nicht genügt,

um einen Vers zu bilden. Solcher Wechsel gehört

auch der Prosarede an. Poesie fängt erst da an, wo
man die einzelnen Silben zu werten und sie nach einer

Wertskala irgendeiner Art regelmässig zu verteilen

' Diese Basis .selbst ist inzwischen durch von Friesens
grundlegendes Buch über den Rökstein (Stockholm 1920)
erheblich verschoben.

beginnt. Eine solche Verteilung bedeutet, solange man
als Wertungsgrundsatz die Zeitdauer der Silbe annimmt,
was wiederum bei enger Verbindung mit der Musik
das Gegebene ist , der mechanisch geschlagene Takt,
in den sich der Fluss der Rede hineinfügen muss.
Das heisst ganz grob, man muss, ohne der natürlichen

Sprache Gewalt anzutun, beim Vortrag mit der Faust
in geregelten Abständen auf den Tisch schlagen können.
Und damit man dies kann, muss die Sprache jeweils

beim Niederschlagen bei einer für sie wesentlichen,

der Heraushebung fähigen Stelle angekommen sein, die

bei dem germanischen Betonangspriuzip wiederum nur
eine betonte Wurzelsilbe sein kann, die zudem in der

Regel auch sinngemäss eine Bedeutung im Satze hat.

Der zwischen den Taktschlägen liegende Raum dagegen
ist in seiner Füllung prinzipiell an keine andere Forde-
rung gebunden, als dass sie sich tatsächlich in dem
Räume zwischen zwei Taktschlägen unterbringen lässt.

Es scheint mir daher glücklich, dass Sievers Hebungs-
und SenkungsfüUung, so gross ihre Rolle in späterer

metrischer Entwicklung sein mag, als Grundprinzip
ausscheidet und als wesentlich nur die Zeitfüllung von
Taktschlag zu Taktschlag gelten lässt. Die Füllung
seiner Sagverse ist in dieser Beziehung unantastbar.

Mit ihren höchstens vier Silben bleibt sie weit unter

dem, was westgermanische Poesie uns in dieser Be-
ziehung zumutet. Auch das umgekehrte Extrem der

Füllung mit nur einer Silbe, auch wenn sie sich inner-

halb eines Verses häuft, hat nichts Bedenkliches.

Lehrreich in dieser Beziehung sind die noch weiterhin

wichtig wei'denden skandinavischen Volksballaden,

namentlich die färöischen, aus denen ich hier einige

Beispiele dreisilbiger und zugleich dreihebiger Zeilen

notiere ' : hipd hld (Regln Smidur Str. 4), säti miii

(Str. 10, 11), sariit fi'/ik (Str. 1-1), änndd sdr (Str. 15),

(if nifcr virci (Str. 71), auch viersilbige vierhebige

Verse begegnen : tüh tu hesd (Str. 50). Diese Strophen
haben gleichen rhythmischen Wert wie etwa: smn
nogv goitmdi yüll og fä (Str. 48) oder sidan vidi eg a

Giitrahcidi (Str. 89).

Schwieriger fügt sich Sievers' Verteilung der ton-

tragenden Silben dem bisher Gewohnten. Die grosse

Rolle, die neben dem germanischen Grundprinzip der

Wurzelsilbenbetonung gerade in den nordischen Sprachen
ein schwankendes Betonungssystem gespielt hat , das

nicht nur zu einem verwickelten System von starken

Nebentönen führt, sondern auch den Hauptton von der

zunächst berechtigten Wurzelsilbe völlig verschieben

kann, ist namentlich durch Axel Kocks gi'undlegende

Arbeiten erwiesen und spielt in jeder Diskussion über

sprachliche Dubletten eine Rolle. Immerhin gilt diese

Variabilität wesentlich für Komposita, und man kann

über eine allgemeinere Tendenz zweifelhaft sein. Die

Verschiebung auch nur eines Nebentones in Fällen

wie: Fast a-ri'i (149, 4), gicert rd-rä (481, 6), djdpdstmi

(695, 9), iümncer (704, 1), plng-vitm (183, 2), aJlr

img ,'{^(«'"(967, 4) sind und bleiben vom sprachl'chen

Standpunkt aus bedenklich. Weniger bedenklich ist

die starke Wirkung des suffigierten Artikels auf die

rhythmische Struktur, da ihm in diesen Texten noch

eine stärkere syntaktische Bedeutung zukommt. Eben-

falls fraglich scheinen mir die Gewichtsverschiebungeu

innerhalb eines Kompositums, wo das Kompositum an

1 Vgl. V. U. Hammershaimb, Sjurdar heJi, Kap. 1851.
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sich oder im Zu.sammenhang dem Sinne nach einen

stark hervorliebenden Hauptton auf dem von Sievers

enttonten Teil verlangt. Z. B. sal;Usir (836, 2 u. ö.),

vizorp (1056, 6 u. ö.), frastDiarh (Sit», 2 u. ö.), gidl

sniipcer (830, 1) und die vielen mit ö- zusammen-
gesetzten Adjektiva: ortrtVl'W (1044, 3), os^liä-rcf

(83.S, 1), ofrc'ds (842, 4), otümcen (S52, 1) usw. Ferner

erregt Bedenken die Betonung unbedeutender Binde-

worte wie sum, ok, <ellr, zumal wenn auch hier da-

neben Silben oder Worte enttont sind, die dem Zu-

sammenhange nach Hauptton tragen sollten. Beispiele

für sum: hän süm sceljfS viU (696, 4), süin mark
süfs (698, 5), Siim fyrra ätti (850, 2), sicm in tök

(965, 4), süm fyrr ar sägM (10J5, 5 u. ö.). ol^:

ök mangum nnclrum (867, 3), ök bi/ggi sipcen (917, 4),

ök (er lian stdmpcepcer (1021, 4), ök anncer räitce rä

(1056, 2); »llr: a-llr Siffgicrrnivg (83i', 3), äUr hvilkit

('mncet trce hän siceVvcer vill (103-', 4), aür htmgiärp

(630, 1). sen: den half mark (827, 5 u. ö.). an scex

märkcer (829, 2 u. ö.). att: fore dt hau fals seeldi

(828, 6), dt han m mira; (863, 1 u. ö.).

Alle solche Akzentverschiebungserscheinungen, die

Sievers eingehend § 73 ff. behandelt, sind indessen als

Einzelerscheinungen erträglich und nur eine Häufung
bedenklich. Handelt es sich doch hier nicht um wirklich

sprachlich dauernd fixierte Akzentverhältnisse, sondern

um rhythmische Zweckmässigkeiten, die, mit dem Akzent

nur grob-scbematisch angedeutet, eine ausserordentliche

Modulationsfähigkeit haben. Für die seltsamste Er-

scheinung, den Akzentwechsel enklitisch verwendeter

Kleinworte, haben wir ja im Ahd. die Formen: imbi,

ird, irü, imö usw. als einwandfreie Parallele. Freilich

fragen wir uns, wie es kommt, dass bei der enormen
Verbreitung, die Sievers dem Sagvers zuweist, solche

häufigen Formen, wie hand, shmi, cerü, vard, keine

sprachlichen Enklisedubletten hervorgebracht haben

gleich dem Hochdeutschen -mo, -ra usw. Greifen wir

auch hier wieder zu den färöischen Visern und setzen

in ihnen rhythmische Akzente, so erhalten wir ganz

ähnliche Erscheinungen wie in Sievers' Gesetzversen.

Akzentverschiebung im Kompositum: ti hann er

min vinmadür (Str. lOo), Grdni sprdkk mn lingheidir

(Str. 128); diese Betonung ist durch die Variante

Sprdkk um Lindard gesichert, hann gisti ta Aldirunu
(Str. 129 Anm.), woneben die Variante hann gisti i

Holnigördmn mit rhythmischer Akzentverschiebung

existiert.

Akzentverschiebung durch suffigierten Artikel:

tiggjn ndiurndr (St. 64), Bädar tekur hann sroräs-

lutirndr (Str. 72), ein mdn af iitrinmn (Str. 103).

Betonung von Kleinworten : jdrn 6g so stdl i Str. 62),

skärt dg so reint (Str. 63), id min fddir vd (Str. 43);

vgl. auch oben ti an betonter Stelle Str. IQn. Die von

Sievers für nötig gehaltenen Freiheiten der rhyth-

mischen Betonung sind also nicht beweisend gegen

seinen Sagvers, auch wenn man ihrer Häufung aus dem
Wege gehen möchte , und meint es durch andere

Rhythmisierung auch zu können. Nur wird hier Sievers

auf Grund seiner Tj'pentheorie Einspruch erheben. Mit

der Rh3'thmisierung ist es aber noch nicht getan. Wir
verlangen in der Poesie wie in der Musik nicht nur

im Kleinen, sondern auch im Grösseren etwas Dauerndes

im Wechsel , regelmässig wiederkehrende rhythmische

Abschnitte, die wir als Zeilen oder Strophen emp-

finden. Darauf ist um so mehr Wert zu legen, wenn
sonst kein klangliches Scheidungsmittel hinzutritt. Wie
leicht ist es, in den Monologen des fünften Aktes des

Egmont ganze Partien in jambische Zeilen abzuteilen,

und wie wenig Aenderungen bedarf es zur Rhythmi-

sierung derProsa- Iphigenie. Aufschwedischem Boden hat

Hugo Bergstedt ähnlich ausgeprägte Rhythmik inTegners

akademischen Festreden nachgewiesen '. Dennoch sind

und bleiben diese Dinge Prosa.

Sievers' Sagvers hat kein äusseres Zeichen der

Verseinteilung, sie wie die Rhythmisierung muss aus

sich heraus gefunden werden. Damit wird das Be-

dürfnis nach einem Einteilungsprinzip dringend. In

einigen Fällen, z. B. in der Confiimatio der Upplandslagh

oder einem grossen Teil der Saga-Textproben stellt die

zu fordernde geregelte Verseinteilung sich von selber

ein, und zwar wesentlich metrische Schemata, die das

primitive Kinderlied und die Folkevise haben, massierte

Vierheber oder Wechsel von Vier- und Dreiheberu,

die sich zu Strophen zusammenschliessen können. Un-
günstiger steht es im Gesetztext selbst, der nach

Sievers' sprachmelodischen Gesichtspunkten in der Regel

in so kleine Fetzen zerpflückt ist, dass eine wirkliche

Versgliederung auf lange Strecken überhaupt nicht er-

kennbar ist, sondern Versbruchteil neben Versbruchteil

steht. Und wenn auch diese wieder grossenteils vier-

und dreihebig sind, so scheinen sie doch so ungeregelt,

und mit Versen andrer Tvpen so vermischt, dass eine

Einheitlichkeit nicht herauskommt. Hier greift nun
Sievers' Sprachtypenlehre ein, Sprachmelodie und Ein-

stellungstyp werden für ihn untrügliche Kriterieu,

nicht nur bei der Frage nach Vers oder Prosa, sondern

auch für die jeweilige Art der "Verseinteilung. Ja noch

mehr, auch innerhalb eines zweifellos einheitlichen

Werkes verzichtet Sievers bewusst auf die Forderung

einer einheitlich durchgeführten Versform, erkennt hier

vielmehr einen freien Metrenwechsel als möglich an,

so bei Snorri und in den ags. Catosprüchen. Wir hätten

hier also mit Gebilden zu rechnen, die prinzipiell von

den freien Rhythmen der Goetheschen Prometheus-

dichtung nicht verschieden wären. Hier bleibt das

Bedenken ungehoben, dass eine noch zu beweisende

Erscheinung durch die andere erklärt werden soll, und
man kann die Forderung nicht aufgeben, dass Kriterien

aufgestellt werden, nach denen man auch ohne sprach-

melodische Untersuchung unterscheiden kann, ob wirk-

lich Verse, ob zufällig oder bewusst rhythmische Prosa

vorliegt. Aber auch dies Bedenken spricht nicht absolut

gegen Sievers.

Der Sagvers , einmal anerkannt , lässt wichtige

Folgerungen ziehen. Indem er sich beherrschend in

der alten nordischen „Prosadiktion" erweist, würde er

uns nicht nur das wesentliche der laghsaga begreiflich

machen, die wir bislang als etwas Verlorenes betrachten

mussten, sondern ruckt überhaupt die Sagaerzählung

in ein neues Licht. Die feste, wortgetreue Ueber-

lieferung eines Prosakunstwerkes im mündlichen Vortrag

durch mehrere Generationen ist stets als ein kulturelles

Unikum erschienen. Zeigt sich jetzt auch hier der

Vers als Vehikel mündlicher Ueberlieferung eingeführt,

so müssten wir uns zwar von einer lieb gewordenen

Vorstellung trennen, gewönnen aber ein weit anschau-

licheres Bild. Zugleich würden zahlreiche Handschriften-

' Meter och Rytm i Tegners Prosatal. Stockholm 1913.
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Verhältnisse klarer, wenn man bei ihrer Beurteilung

nicht nur an Abschriften denkt, sondern daneben der

mündlichen, festen und bei der Freiheit des Verses

doch variablen üeberlieferung genügend Rechnung
trägt, die dem Abschreiber noch so gut wie dem Auf-

zeichner bekannt gewesen sein kann. Solche Hand-

schriftenverhältnisse, die von denen mhd. Epen so ab-

weichen, haben eine gewisse Aehnlichkeit mit den

Variantenverhältnissen der skandinavischen Volks-

b'aUaden, indem es sich weniger um Abschriften als

um Paralleltexte handelt, in denen genaue wörtliche

Gleichheit mit langen und völligen Abweichungen
wechselt. Sievers nimmt den Balladenvers als Sagvers

in Anspruch, ohne literarische Zusammenhänge an-

zudeuten. Hält man sich nur an die vvestnardischen

Balladen, die von den ostnordischen in Ursprung und
Form verschieden sind, so liefert der Sagvers eine

formale Brücke zwischen Saga und Ballade, die litera-

rischen Zusammenhängen entspricht. Die westnordische

Volksballade ist ein direkter Abkömmling der alten

Saga, namentlich in deren jüngeren Formen, und die

wörtliche und doch nicht durch schriftliche üeber-

lieferung erklärbare Gleichheit gewisser Partien mit

ihren Quellen frappiert immer wieder. Dürften wir

aber den Balladenvers nicht nur als Verwandten, sondern

als Fortsetzung des alten Sagaverses betrachten, so

wäre diese wortgetreue Bewahrung erklärt. Die west-

nordische Ballade wäre eine direkte Weiterbildung der

alten nationalen Sagaei'zählung mit dem modernen ßeim
versehen. Da auch Schriften wie die (jidrekssaga und
Snorris Werke in Sagversen abgefasst sind, so würden
sich die Dietrichballaden und die seltsame färöische

Folkevise erklären, die als Fortsetzung der Ynglinga-

saga zu betrachten ist '.

Die Hereinbeziehung der Balladen in das Gebiet

des Sagverses ist aber zugleich ein Beispiel dafür,

dass der Sagvers sich, wenn auch nicht zwangsweise,

mit klanglichen Bindungen vereinigen kann, und zwar

nicht nur mit dem Reim, sondern auch mit dem Stab-

reim. Damit wäre erneut ein wichtiges Resultat ge-

wonnen, dass auch bei sonst ablehnenden ßeurteilern

Anerkennung finden wird. Einführung des Sagverses

in die Allitterationsdichtung bedeutet nichts Geringeres

als die Aufhebung der Alleinherrschaft des Fünft}'pen-

systems. Das werden viele mit Freuden begrüssen.

Dieses System mag für gewisse Dichtungen seine

Geltung haben, an denen es gewonnen worden ist, ins-

besondere die Skaldendichtung und verwandte eddische

Dichtung. Aber es würde ein Zwang, sobald es all-

gemein gelten und insbesondere auf westgermanische

Verhältnisse übertragen werden sollte. Der Schwell-

vers in der Massenhaftigkeit des Heliand musste immer
als' ein unnatürliches Gebilde bezeichnet werden. Aber
auch die textlichen Aenderungen an der Edda, die

nur den fünf Typen zuliebe geschehen sind, müssen
als unerlaubt gelten. Neckeis Eddaausgabe hat da

dankenswerte neue Wege eingeschlagen oder vielmehr

alte wieder aufgenommen mit seinem Grundsatz, dass

die Metrik von der Textkritik zu lernen habe und nicht

umgekehrt. Hier gibt nun Sievers seinen alten strengen

Standpunkt auf. Der Ljödahattr mit seiner rätselhaften

dreistabigen zweiten Zeile ist nach Sievers der eigent-

I

^ Vgl. meinen Aufsatz in Minneskrift, utg. av Filol.

Samfund. Göteborg 1920, S. 53 f.

liehe Sagvers unter den stabreimenden Metren. Er ist

der häufigste Sagverstyp, Vierheber -f Dreiheber, der in

der eigentlichen Sagaerzählung dominiert. Mit AUittera-

tion versehen ist daraus mechanisch der Ljödahattr ge-

wonnen. Man betrachte nicht nur die von Sievers

Bd. 156 fP. nach den neuen Gesichtspunkten rhythmisierte

Lokasenna, die zweifellos gegenüber der Analyse in

den „Proben" einen grossen Fortschritt darstellt, sondern

auch die fast noch instruktiveren Strophen der Fäfnismäl

mit ihren überaus schweren und ungleichen Senkungs-

füllungen , die jeder Reglementierung widerstreben.

Hier muss man unbedingt der neuen Bewegungsfreiheit

froh sein. Sehr schwer dagegen wird man sich von

Sievers überzeugen lassen, dass sich die Hebung von

der Alliterations- oder Reimsilbe (z. B. Upl. 203)

trennen könne, dass also die rhythmischen Gewichts-

verschiebungen auch diese metrischen Bindungsmittel

unberücksichtigt lassen können. Zu einem solchen

Schritt kann man sich nur entschliessen, wenn man

seine Notwendigkeit eingesehen hat, und diese Not-

wendigkeit liegt für Sievers wieder lediglich in der

Melodieprobe. Hier kann ich vorläufig nicht mitgehen,

um 30 mehi-, als mir Rhythmisierung nach den neuen

Grundsätzen auch unter Schonung der AUitterations-

silben möglich scheint.

Schliesslich einige Bemerkungen zur Textbehand-

lung selbst. Wenn man bedenkt, dass es sich um den

ersten Versuch handelt, bisher als Prosa angesehene

Stücke zu rhythmisieren, so muss man zugeben, dasa

die dazu notwendigen Textänderungen vergleichsweise

gering sind und sachlich nicht über das hinausgehen,

in der Menge erheblich hinter allem zurückbleiben, was

man an Aenderungen zur Herstellung einwandfreier

Metren in der Edda für erlaubt hielt. Im wesentlichen

beschränkt sich die Aenderung auf freie Behandlung

von Kleinworten (olc, pa. sum u. a.) und auf leichte

Verschiebungen in der Wortstellung. In den zwanzig

Seiten, wo ich die Aenderungen einzeln durchgeprüft

habe, und die das Ende des Kirkiubalkaer und den

Kununx- balkser umfassen, bedeutet eine Veränderung

in der Stellung des invertierten Subjektes (189, 2;

241, 1) schon das Maximum, und nur ein einziges Mal

wird statt der Vordersatzform: Ligqcer hnn .... die

ebenfalls nicht seltene Vordersatzform: ßa (Eii han

liggcer .... eingeführt. Ein grosser Teil dieser Klein-

änderungen ist sprachlich an sich unbedeuklich, verträgt

sich aber nicht immer mit dem Sprachgebrauch der

Upplandslagh. Man kann von diesen sagen, dass ein

entschiedener Zug zur Modernisierung durch ihren

syntaktischen Gebrauch hinduroh geht, wodurch sie

sich z. B. von dem altertümlichen Stil der Västgötalagh

scharf unterscheiden. Dieser moderne Zug dürfte in

den genannten balkser naturgemäss noch konsequenter

vorhanden sein. Sievers Aenderungen"- dagegen be-

deuten zu einem guten Teil Rückkehr zu den älteren

Formen des Västgötalagh. Solche sind z. B. „han",

als Subjekt eines konjunktivischen Aufforderungssatzes

gestrichen (189, 14); die häufige Nachsetzung eines

Adjektivs oder Pronomens hinter sein Substantivum

(•209, 10; 209, 11; 229, 7; 231, b\ 2.-.3, 7 u. ö.i; die

Tilgung des Schlussartikels, der in Vg. noch eine sehr

geringe Rolle spielt (ill, 1; 242, 6; 316, 10 u. ö.);

Asyndese statt V'erbindung durch ok (227, 4; 248, 4);

Anordnung zweier koordinierter Glieder zu beiden Seiten

des Verbum fiuitum oder eines andern Satzteiles wie z.B.
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in folgenden Beispielen: sum bilfughcer läghpcer a:r

oli svörin (232, 2); Nu hiupcer Mmungesr lip tit oh

llpimg (235, 1); pa & han fcet sat vita; ok hwt

(260, 3); Bmulcer äghu ok MJfasiir man (270, 1).

Diese Anordnung ist für Vg. ein wichtiges Stilcharak-

teristikum, nicht aber für Uppl. Dasselbe gut für die

Fälle, in denen Sievers das Verbum iinitum vor den

infiniten Prädikatsteil stellt (199, 11; 202, 6, 212, 5;

216, 3; 246, 2; 260, 1). Auch dies ist normale

Stellung der Vg., in Uppl. dagegen ist ein Bestreben

deutlich , das Verbum finitum zurückzuziehen. Dem
widersprechen Sievers' Aenderungen. In all diesen

Fällen, zu denen übrigens Gegenbeispiele in Uppl.

selbst nicht fehlen, kann man sagen, dass Formen
älterer Zeit darin wiederhergestellt seien. Immerhin
bleibt es bedenklich , einem konsequenten Neuerungs-
bestreben in Uppl. so geringe Bedeutung beizu-

messen und im übrigen der selbst versekundigen

Gesetzeskommission einen beträchtlichen Mangel an

rhythmischem Gefühl zuzuschreiben. Bei einigen Bei-

spielen gehen aber die Bedenken weiter. Wenn Sievers

neben den Fällen, wo er die ältere Stellung des Verbum
finitum wiederherstellt , andere hat , in denen er die

von Uppl. bewahrte ältere Stellung in die jüngere ver-

wandelt (183, 3; 201, 1; 233, 2; 266, 6), so zerstört

er damit selbst einen einheitlichen „historischen" Ge-
sichtspunkt. In 245, 1 wird die viel angewendete
Form des Aufzählungsstiles: nu skaJ kimimgcer havce:

fiugkur noet usw. durchbrochen. 186, 1, Ganga^r
dcormäghi ep pmi (er minnce osn fcEinptcen ära statt:

minnce (er schafft eine unmögliche Wortstellung im
Relativsatz, wo zwischen p(en und dem Verbum stets

ein Satzglied stehen muss. 189, 2: ok takfer p(eraf
kirkj(en p(enning(e statt kirkj(en p(ernf p(enning(e;

Trennung des invertierten Subjekts vom Verbum ist

ungewöhnlich. Dasselbe gilt für 241, 1. In der häutigen

Formel für Dreiteilung von Bussen (189, 16; 258, 2)
wird das Verbum takeer fast durchgehends nur einmal

gesetzt. Zweimalige Setzung, wie bei Sievers, scheint

daher gewagt. Aehnliches gilt für die Behandlung
der Formel 273, 2. In der Ueberschrift von Ab-
schnitt XXII ist pa gestrichen,, das ein längeres Satz-

glied zusammenfassend wieder aufnimmt. Solche Wieder-
aufnahme ist gerade in Uppl. sehr häufig. Die Stellung

von uti in 238 , 3 hinter dem infiniten Teil eines

zusammengesetzten Prädikates ist unwahrscheinlich,
noch unwahrscheinlicher die Stellung: gangee at statt

at ganf/ee 240, 4. Diese Stellung des unechten Kom-
positums ist ungemein seltsam bei nominalen Verb-
formen

; das Beispiel 240, 6 skaJ giorces lä ist anders
zu beurteilen, da erstens das Verbum passiv ist und
zweitens es sich um eine Aufzählung handelt. Und
gerade dieses an sich mögliche Beispiel der Nach-
stellung der Präposition stellt Sievers wieder um-
gekehrt um. In 265, 9 wird die in Uppl. ganz seltene

Relativpartikel ffr statt smn in BC, resp. statt des
pronomenlosen Relativsatzes in A eingesetzt. Im
einzelnen ist also genug über die Berechtigung von
Aenderungen zu streiten. Da diese aber mindestens
teilweise nur auf Grund der Melodieprobe geschehen
und rhj'thmisch vermeidbar sind, so sehe ich auch in

ihnen keinen prinzipiellen Grund, Sievers Sagvers £(.b-

zulehnen.

Auch Sievers' Aufteilung in einzelne Stimmen
scheint mir da bedenklich, wo sie mit leicht fasslichen

syntaktischen Sonderheiten nicht übereinstimmt. Nur
drei Punkte möchte ich hier erwähnen : erstens : Uppl.

bietet nur einige wenige Fälle von Relativsätzen ohne

Pronomen, die nicht durch ein demonstratives Korrelat

im Hauptsatz gestützt sind. Die Fälle (127, 4; 131, 3;

336, 4; 929, 5; 998, 3; 1284, 2, und die mehrfach

wiederholte Formel 1096, 2; 1097, 2 usw.) wäre man
geneigt, einem Manne zuzuschreiben. Sievers' Befund

verteilt sich auf mindestens sieben Stimmen. Zweitens:

in Relativ- und Vergleichsätzen sind die Beispiele

äusserst gering, wo ein persönliches Subjekt fehlt.

Ausser der mehrfachen Formel: h(eghr(e, (en har(e porf

(273, 4; 1145, 2; 1148, 1) ist es nur 698, 5 und

eventuell 532, 4. Diese fünf Fälle verteilen sich auf

mindestens vier Stimmen. Drittens : Selten ist die Ver-

wendung von han als demonstratives Korrelat zu einem

Relativsatz ; meist steht p(en. Nur im Anfang des

Jorjjse-balkaer häufen sich die Beispiele (8 von 17), so

dass wir hier sicher eine Sondererscheinung vor uns

haben. Aber auch diese acht Stellen (696, 4 ; 698, 1

;

699, 3; 702, 4; 706, 5; 719, 4; 719, 5; 723, 1) ge-

hören nach Sievers allermindestens vier verschiedenen

Stimmen an. In all solchen Fällen kann ich mich nicht

entschliessen, die Beobachtung des Sprachgebrauches,

die ich persönlich machen kann, Sievers Beobachtung

unterzuordnen, die ich nicht nachkontrollieren kann.

All diese Bedenken betreffen aber immer wieder

weniger den Sagvers als vielmehr die sprachmelodischen

Untersuchungen. Für Sievers bilden beide eine un-

lösliche Einheit; von seinen Fachgenossen wird mancher
wünschen, sie zu trennen und mit dem Sagvers allein

zu arbeiten, der auch heute schon weit greifbarer ist

als die sprachmelodischen Untersuchungen, deren ex-

perimentelle Fundierung noch aussteht.

Göteborg. H. deßoor.

Purity, a Middle English poem, edited with introduction,

notes, and glosaary by Robert J. Menner. (Yale
Studies in English'. LXI ) New Haven: Yale Uni-
versity Press; London; Humphrev Miltord; Oxford Uni-
versity Press. 19:^0. 8». LXII, 234 S.

„Purity" betitelt Menner, indem er sich Osgoods
Gründe in dessen Ausgabe der „Perle" zu eigen macht,

das me. alliterierende Gedicht, das man bisher fast

allgemein „Cleanness" oder „Clannesse" nannte. Es
hat wie die übrigen drei in der Hs. Cotton. Nero
A x-j-4 enthaltenen Gedichte {Pearl, Patience, Gnivain

and the Green KnigJit), die man gewöhnlich als Werke
eines einzigen Verfassers, des sogen. Gawain-Dichters

anzusehen pflegt, in den letzten Jahren die Anglisten,

besonders Engländer und Amerikaner, lebhaft be-

schäftigt. In der Tat bieten ja alle diese Dichtungen
noch viele nur unbefriedigend gelöste Probleme dar.

Zunächst im Text, der mit seinem vom Chaucerischen

Me. so stark abweichenden, nordische und französische,

aber auch sonst ausgestorbene ae. Bestandteile in er-

staunlicher Fülle umschliessenden Wortschatz dem
Verständnis noch grosse Schwierigkeiten bereitet. Seit

der Morrisschen Ausgabe der Earlv English Alliterative

Poems (EETS, 0. S. 1) sind nun'NED und Dial. Dict.

und andere sprachliche Hilfsmitte! erschienen, die ein

Weiterkommen erleichtern ; aber doch bleibt noch
manches dunkel, und auch Menners eifrigen und
kenntnisreichen Bemühungen ist eine völlig be-

friedigende Erklärung noch nicht tiberall gelungen,
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wie allein schon die vielen Fragezeichen im Glossar

und in den Anmerkungen erkennen lassen, wobei noch

manches fraglich ist, was der Herausgeber für sicher

gedeutet ansieht. Die nach Abschluss des Ms. (1918)

erschienenen Aufsätze von Bateson und Gollancz in

der Modern Language Review Bd. 13 und 1-1 und von

Emerson in den Publications of the Modern Language

Association Bd. 34 hat Menner für seine Textgestaltung

wohl noch verwerten, aber wegen Einberufung zum
Heeresdienst nicht mehr in den Anmerkungen so ein-

. gehend erörtern können, als er selbst gewünscht hätte.

.Soweit mir Nachprüfung möglich war — die Publ.

[M. L. A. waren mir nicht zugänglich — , kann ich

' aber bezeugen, dass alles Wichtige von M. genügend

f
berücksichtigt ist.

Einige Anregungen zur Textauffassung bzw. -besse-

t^rung mögen gestattet sein. V. 59 rosted ry2,t to ße

Isete möchte ich rosted nicht als „geröstet, gebraten"

.mit Beziehung auf die vorher erwähnten Braten aller

[j^rt fassen, sondern auf alle Festvorbereitungen be-

' ziehen, es also dem ae. hrystan gleichsetzen, das ja

: auch noch bei Layamon begegnet, sete als „Sitz" be-

i friedigt gar nicht. M. möchte es substantivisch nehmen
zum Adj. sete „gesund. Esslust erregend", aber ein

solches Substantiv ist sonst nicht belegt und passt,

falls rosted „zugerüstet" ist, nicht mehr recht in den

Zusammenhang. Liesse sich Verschreibung für sede

darin sehen == „der Sitte gemäss"? sede lässt sich

allerdings als Simplex nicht nachweisen; es lebt aber

noch me. in sedeful = „einer, der sich der Sitte

gemäss, anständig benimmt; tugendhaft". — V. 83 1.

platful in einem Wort mit entsprechender Aenderung

im Glossar. — V. 187 1. tyrauntrye statt tyrauntyre. —
V. 475 1. ivyrJed statt hsl. wyrh. — V. 791 I. whereso

statt ivhere so. — V. 810 1. pmj statt pmj.

Das Wörterbuch ist mit grosser Genauigkeit aus-

gearbeitet und zählt alle Belegstellen für die ver-

schiedenen Formen eines Wortes ausser den Artikeln

auf. Wie schon bemerkt, ist mancher Bedeutungs-

ansatz unsicher, bosices 322 kann im Zusammenhang
nicht bushes bedeuten , sondern die Viehstände im

Stall , also = boxes , mit der bekannten Umstellung

von Jcs > sk. to bot 473 hält M. für ein Verb =
„to announee, to proclaim", Morris und Skeat = „to

boot, for our good", was näher liegt. — Unter den

zwei verschiedenen Bedeutungen von cost= „property"

und = „region, country" ist costez 1024 beide Male

aufgeführt; es gehört nur unter das erste. — cout= „to

cut" ist wohl mit dem oberdtsch. hutzeln (schriftd.

kitzeln) wurzelgleich. — foler 1410 wird von M. wie

den übrigen Erklärern als „foliation", „Gezweig" aus

franz. * foler <\a.t. folarium aufgefasst. Die lateinische

wie die franz. Grundlage sind aber nur konstruiert,

nicht wirklich belegt; es ist auch gar nicht sicher,

dass der Dichter von Vögeln im Gezweig sprechen

will ; man könnte auch an Volieren, anglonorm. voler

denken, dessen Anlaut in Anlehnung an das ejigl.' foivl

in f übergegangen sein könnte. — gentyle wird mit

doppelter Bedeutung = „noble" und = „heathen,

pagan" aufgeführt und die zweite Bedeutung dem Wort
in V. 1432 beigelegt; wegen des noble in V. 1430,

dem gentyle 1432 parallel sein könnte , ist dies recht

zweifelhaft. ~ Statt heyned S. 157 1. heyred. — Mit

jiunpred S. 491 weiss M. nichts anzufangen ; ich halte

es für eine Verderbnis von juperde = „geopardy". —

on a rasse of a roh 446 ist vermutlich nichts anderes

als etwas anglisiertes Französ.: = au («) ras d\in

roc{her). — Dass die Herkunft von renish und dem
gleichbedeutenden runish, für die wohl an allen Stellen

die Bedeutung „unheimlich, unnatürlich (heftig)" passt,

so dass der Bedeutungsansatz „fierce" überflüssig wird,

als dunkel anzusehen sei, sagt freilich auch NED

;

aber ist es denn nicht Ableitung von ae. rün, bei dem
ein Bedeutungsübergaug zu „Geheimnis" nicht unerhört

wäre, so dass runish ,geheimnisvoir', dann „unheim-

lich", „übernatürlich" sein dürfte. — roz,ly 433 macht
grosse Schwierigkeiten ; könnte es nicht zum Stamm
*röu'- = deutsche ruhe gehören, der auch noch im

me. Verb rou'e = ruhen belegt ist, also „ruhig, un-

bekümmert" bedeuten? In 619 rote scheint nach dem
Zusammenhang Identifikation mit franz. route wahr-

scheinlicher als mit me. root. — skyvalde 529 will

M. als Verb, das voransteheude sJcylly als Nomen an-

sehen; die natürliche Empfindung sträubt sich aber

dagegen in fien ivaz a shjlly skyvalde etwas anderes

zu erkennen als die Verbindung Artikel+Adj.+ Subst.

Der von Child für shjvalde verlangte Sinn „Gedränge"

passt ausgezeichnet; man möchte an eine der im Ae.

nicht seltenen Bildungen auf -op von Verben denken,

also etwa *scufelod zu *scufelian neben scüfan, oder

eher wegen des Anlauts an eine entsprechende nordische

Grundlage; ein *skuvelod könnte dann zu shyvlade >
skyvalde entstellt sein. — tevel (mit der sonst nach-

weisbaren Nebenform tavel) = „to strive, struggle"

ist identisch mit mhd. alem. zabelen, neualem. sabU
(gegen schriftspr. zappeln). — tyrve = „to strip" =
ae. getyrfian (zerben).

Die Einleitung gibt Auskunft über die hsl. Ueber-

lieferung des Textes, ohne Neues darüber beibringen

zu können. Zu der Verfasserfrage erwähnt M., dass

man neuerdings der Annahme, dass die vier in der Hs.

vereinigten Gedichte von einem einzigen Verfasser her-

rühren, mehrfach skeptisch gegenübergetreten sei; er

selbst meint, dass es seltsam erscheine, dass derselbe

Dichter ein religiös innig empfundenes Gedicht wie

die Perle und zugleich den besten me. Versroman

(Gavain) verfasst haben solle. M. glaubt aber, die

von ten Brink begründete, noch von Gollancz in der

Cambridge History of Engl. Lit. festgehaltene Meinung

von der Gleichheit der Verf. nicht aufgeben zu dürfen.

Seine dem Wortschatz, der Metrik und dem Stil ent-

nommenen Beweisgründe sind aber hierfür unzureichend.

Die Verwendung gleicher oder ähnlicher AUiterations-

formeln kann auf verbreiteter Tradition beruhen. Von
allen seinen Nachweisen bleibt eigentlich nur die Um-
schreibung von „Gott" mit he oder pe unj2,t pat wroif,

alle pingen oder ähnl. oder pe soverayn bzw. pe syre

pat syttes so hii,e in Purity, Patience und Gawain als

gemeinsames charakteristisches Merkmal übrig. Diese

Frage bedarf jedenfalls erneuter eingehender Unter-

suchung. Wer die Gedichte nacheinander liest, findet

darin solche Unterschiede nicht nur der äusseren

Form, des Wortschatzes, des Stils, sondern des ganzen

darin sich äussernden Geistes, der Weltanschauung,

der dichterischen Absicht, dass er an der Einheit irre

werden muss und diese zunächst nur bei den beiden

einander innerlich und^äusserlich am nächsten stehenden

moralpredigtartigen Gedichten Purity und Patience wird

gelten lassen wollen.

Au3 des Verf.s Kapitel über die ganze me.

26
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Alliterationsdichtung des westlichen Mittellands und
Nordens sei die Bemerliung hervorgehoben, dass Ge-

meinsamkeit seltener Alliterationsl'ormeln eine Nach-

ahmung des Dichters von Puriiy durch den Verf. der

Wiirs of Alexander, vielleicht auch den von Death
and Life und noch andere vermuten lasse.

Einen Anhalt für die Datierung von Puritj' gibt

die Benützung der französ. Version von Mandevilles

Reisebeschreibung, die kaum früher als etwa 135.''i/56

fallen kann. So viel konnte man schon aus Sprache

und Versgebrauch erschliessen. Den Versuch von

Miss Thomas , Purity wegen Abhängigkeit von der

B-Redaktion des Piers Plounian später als 13 1 7 an-

zusetzen, weist M. als misslungen zurück. M. möchte

umgekehrt Beeinflussung von Piers Plowman durch

Purity annehmen. Die Beweise für diese Annahme
scheinen ungenügend.

Manche Versuche, die relative Reihenfolge der

vier Gedichte zu bestimmen, sind unternommen worden
und haben zur Komposition eines ganzen Lebensromans
des Verfassers geführt. Die Ergebnisse widersprechen

sich meistens und beweisen damit nur die Unzulänglich-

keit der Kriterien, auf denen sie beruhen. M. bemüht

sich zunächst, aus gemeinsamen, aber ungleich passend

verwendeten Sätzen nachzuweisen, dass Patience früher

fallen muss als Purity ; auf Purity möchte er dann

Pearl, zuletzt Gawain folgen lassen. Ich halte seine

Grundlage für zu schwach; der Satz, auf den er den

grössten Wert legt, Gochlea glam io kym (/1od(P&t. 63 =
Pur. 499) ist an beiden Stellen ungefähr gleich passend

verwendet ; freilich steht er in Pat. dem latein. Vorbild

etwas näher als in Purity.

In der Quellenfrage kommt M. über seine Vor-

gänger nicht hinaus. Am ausführlichsten bespricht er

die Kunst des Dichters; die nachfolgenden Bemerkungen
über die Metrik schliessen sich Luicks Auffassung an.

Aus der Sprache der Hs., die vermutlich von der-

jenigen des Originals nicht stark abweicht, schliesst M.
auf das westliche Mittelland als Heimat des Dichters

;

genauer zu lokalisieren, etwa in Cheshire und Lanca-

shire, hält er nicht für erlaubt. Ob er den starken

skandinavischen Einschlag im Wortschatz dabei ge-

nügend gewürdigt hat?

Endlich sei noch der beigegebenen Bibliographie

anerkennend gedacht. Unbequem ist daran nur, dass

er bei den Dissertationen nicht angibt, an welchen
Universitäten sie eingereicht wurden, und bei Werken,
die Bestandteile einer Reihe bilden, den Haupttitel

nicht erwähnt.

B( Gustav Binz.

Douglas's Aeneld. By Lauchlan Maclean Watt. Uni-
versity Press, Cambridge 192U. 2.52 S. 14 sh. net.

Der Verfasser, der sich auf verschiedenen, meist

historischen Gebieten als Schriftsteller betätigt hat,

erklärt im Vorwort: ,.This is an attempt to elucidate

Gawain Douglas's work, and to place it in its proper

setting, as a literarj' document, in the hope that, until

sometbiiig better is achieved, this may fill a blank in

Scottish litprature . . . My excuse it that it has not

before been done." Schon dieses Programm zeigt,

dass hier nicht ein Fachmann für Fachkreise das Wort
ergreift. Denn so viele Aufgaben im grossen und
kleinen auch die Douglasforschung noch zu fördern

hat, über die historische Stellung und Bedeutung von
Douglas herrschen weder Zweifel noch Unklarheiten
— eine ganz vorzüglich, wenn auch knapp orientierende

Einstellung in den literarischen Zusammenhang bietet

z. B. der Abschnitt „The Scottish Chaucerians" von
Gregory Smith in der Cambridge History of EngHsh
Literature, vol. II, 1908, S. 288—266 mit Bibliographie

S. 471— 78 — , noch fehlt es an Spezialuntersuchungen

über die Uebersetzungsfragen im engeren Sinne, die viel

eingehender und fachlicher als bei W. behandelt sind

in den "Arbeiten von Aloys Schumacher (Diss. Strass-

burg 191(1, 136 S.) und Edmund Schmitt (Diss. Lpz.
19i0, 112 S.j — beide, wie es scheint, dem Verf.

unbekannt geblieben , obwohl wenigstens die erstere

bei Geddie verzeichnet ist. Für Auskunft über Mss.
und Drucke wird der Anglist auch nach Watts Buch
immer noch zu Smalls Einleitung in seiner Douglas-

Ausgabe (4 vols, Edinburgh, 1874) zurückgreifen, die

auch deshalb unentbehrlich bleibt, weil sie über das

Leben des Autors handelt, auf dessen Darstellung W,
verzichtet. Für bibliographische Nachschlagezwecke
besitzen wir seit 1912 die verdienstvolle Arbeit von
Geddie, „A Bibliograph}' of Middle Scots Poets , with

an Introduction on the History of their Reputations"
(S. T. S. öl). Das alles würde einer ausführlichen

literarischen Monographie über die Aeneide nicht im
Wege stehen, obzwar eine solche, wenn sie sich ihr

Ziel nicht in der wissenschaftlichen Förderung von
Einzelfragen setzt , kein vordringliches Bedürfnis für

anglistische Zwecke genannt werden kann. Da jedoch
das Verhältnis schottischer Literaturfreunde zu dem
ehrwürdigen Klassiker ihrer heimatlichen Sprache ein

anderes ist als das von Anglisten, mag ein darstellendes

Werk , das nur literarisch wirken und Kenntnis ver-

mitteln will , einem tatsächlichen Bedürfnis entgegen-

kommen. Wieweit die vorliegende Monographie ein

solches erfüllt, muss der Beurteilung der heimischen

Kritik überlassen bleiben. Vom Fachgesichtspunkt, der

in dieser Zeitschrift allein massgebend sein kann, muss
das Buch als fleissige Liebhaberarbeit bezeichnet werden,

die es weder an ernstlichem Eifer noch an Interesse

für weitere Kreise fehlen lässt, die auch dem Anglisten

mancherlei vermittelt, jedoch keine wesentliche wissen-

schaftliche Förderung bedeutet.

Das erste Kapitel ,The Man and his Fame'
(S. 1— 24), das abrupt mit ,His misfortunes" beginnt,

gehört — wenn überhaupt in eine Aeneismonographie—
organisch an den Schluss, da es nicht etwa eine Bio-

graphie des Dichters, sondern Aeusserungen und Urteile

über Douglas aus dem 1 6. bis 1 8. Jahrh. bringt . die

sein literarisches Nachleben, besser gesagt: die Dürftig-

keit der Kenntnis von ihm bei der Nachwelt, und das

allmähliche Erstarken des Interesses an der älteren

schottischen Literatur beleuchten. Das ist nicht ohne

Interesse, wenn auch ohne Belang füi- das Programm
des Buches ; nur kann man nicht sagen .that it has

not been done', denn die Zeugnisse des 16. und
17. Jahrh. sind grossenteils schon in der Folioausgabe

von 1710 zusammengetragen unter dem Titel „The
Judgment and Testimonies of Learned men, con-

cerning G. D. and his works", und ergänzt und weiter-

geführt in der Bibliographie von Geddie, dessen lehr-

reiche Einleitung die Gesamttendenzen der wechselnden
Gescl)macks|)erioden und den allgemeinen jeweiligen

Stand der antiquarischen und philologischen Interessen
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viel besser hervortreten lässt als dies bei isolierter

Betrachtung der Douglaszeugnisse möglich ist. So
findet sich fast alles von dem , was W. in diesem
Kapitel bringt, bereits in diesen zwei Werken, die

seine Quelle bilden; doch war es nicht unverdienstlich,

diese Zeugnisse hier gesammelt und in grösserer Aus-

führlichkeit vorzufuhren und zu besprechen.

Im zweiten Kapitel ,The Man and his Work'
(S. 25—68) wird ohne wesentlich neue Gesichtspunkte

und mit vielen vagen Behauptungen das Verhältnis von

Douglas zum Mittelalter und zur ßenaissance be-

sprochen, die nach dem üblichen typischen Schema
aufgefasst ist, und deren Ökizzieruug von der Um-
gestaltung unserer Vorstellungen durch die Forschungen
von Burdach noch ganz unberührt ist. Ihr Einfluss

auf Douglas ist weit überschätzt; Gregory Smith, der

auf zwei Seiten die literarische Stellung des Dichters

knapp und zielsicher umrissen hat , trifft völlig das

Richtige, wenn er ihn als Ausläufer der spätmittel-

alterlichen Literatur bezeichnet und gerade im Hinblick

auf die Prologe, die auch bei W. eine grosse Rolle

spielen, bemerkt: „Douglas' literary attitude was not

modern, he is not even so much a Janus-poet as his

Position and opportunities would Warrant. His pictorial

quality, on which so much stress has been laid by

some who would have him to be a modern, is not

the pagan delight , nor is its use as an Interpretation

of his mood after the fashion on the renascence."

Noch stärker fühlbar macht sich der Mangel einer

streng- fachlichen Methode in dem dritten Kapitel, das

den Kern einer Aeneismonographie bilden müsste, ,The

Translation, its method and result' (S. 69— 123). Wie
Dryden und Pope und Mo lerne übersetzen, wie Matthew
Arnold und Rossetti über Aufgaben und Schwierig-

keiten des Uebersetzens denken, hat für Douglas keine

Bedeutung; die Anschauungen und Methoden der Ueber-

setzer des Itj. Jahrb., die allein einen historischen

Vergleichswert hätten, sind nur ganz vereinzelt und
ohne wirkliche Ausnutzung erwähnt. Dabei wäre es

für die Zwecke des Buches nicht einmal erforderlich

gewesen, an die alten Drucke selbst heranzugehen; Ge-

sichtspunkte und programmatisches Vergleichsmaterial

konnten auch gewonnen werden aus Scholderers Ein-

leitung zu der „List of English Editions and Trans-

lations of Greek and Latin Classics printed betöre Itill,

by Henrietta Palmer i Lo., Bibliographical Society, 191 1),

und aus 0. L. Hatchers Aufsatz über Ziele und Me-
thoden der elisabethanischen Uebersetzer, Engl. Stud.

Bd. 44 (1912), wo reichliche Auszüge aus den Vorreden

gegeben sind. Am verwunderlichsten ist es, dass sich

der Verfasser die Gelegenheit entgehen liess, sich ein

Verdienst zu erwerben durch eine eingehende Ver-

gleichung und Parallelisierung der Aeneide des Douglas

mit dem nächsten, historisch lehrreichsten und zugleich

nur schwer zugänglichen Vergleichsobjekt, der fran-

zösischen Aeneis seines Zeit- und Standesgenossen,

des Bischofs Octavian de St. Gelais (ältester Druck
1-509). Die alten Drucke (ein zweiter erschien 1-52^)

sind freilich selten, aber doch wohl auch in englischen

Bibliotheken nicht unerreichbar; auch gibt es eine Ab-
handlung von J. Mohr (Lpz. Diss. 1911), in der ein

stilistischer Vergleich mit dem Original angestellt ist;

auch Schumacher gibt eine kurze Charakteristik. Aber
in dem ganzen Abschnitt wird nicht einmal der Name
des frz. Uebersetzers genannt , und nur an späterer

Stelle (S. 162) heisst es einmal „it has been pointed

out that 0. de St. G. . . . was also a translator of

Virgil. He is, however, probably a coincidence rather

than an influence" — für eine Monographie eine magere
Auskunft über eine grundlegende und noch nicht völlig

geklärte Frage, die in den Spezialuntersuchungen von
Schumacher und Schmitt (vgl. auch Fest , Surrey's

Vergilübersetzung, 19 '3) eingehend diskutiert ist.

Schmitt kommt zu dem Ergebnis , dass Douglas das

Werk seines Vorgängers tatsächlich gekannt und auch
benutzt hat, wenngleich er sich nur in relativ wenigen
Fällen davon beeinflussen liess („im Durchschnitt kommt
auf etwa 100 Verse des Originals nur eine deutliche

und unzweifelhafte Entlehnung"). Das Problem wäre
vermutlich noch einer besonderen Untersuchung wert;

denn es wäre denkbar, dass der psychologische Einfluss

des Vorbildes weiter reicht als der philologische. Jeden-

falls wären selbst negative Ergebnisse wertvoll zur

Klärung des Verhältnisses.

Auf festeren Boden kommt der Verfasser im
vierten Kapitel mit den tatsächlichen Mitteilungen über
,Manuscripts and Realings' (S. 121— 14!^), eingeleitet

mit seitenlangen allgemeinen Erklärungen, dass Schreib-

und Druckfehler entstehen, wenn ein Werk vervielfältigt

wird, wie ja auch die üeberlieferung von Vergil und
Shakespeare beweise

;
ja sogar ein moderner Autor

könne bei der Korrekturlesung Fehler übersehen. Wert-

voller als solche Gemeinplätze sind die ausführlichen

Zusammenstellungen und Mitteilungen über die Mss.

und den ein Mskr. vertretenden Druck von 15-53, mit

einem Appendix .Readiogs' (S. 179—245). Wieviel

Bedeutung diese ,Readings' für die Te.xtkritik und
Interpretation einzelner Stellen haben können, kann

nur Erprobung im Einzelfalle lehren; vielfach bedürften

sie erst sprachlicher oder metrischer Beleuchtung und

des grösseren Zusammenhanges geneologischer Stamm-
baumuntersuchungen, um durchsichtig und unmittelbar

verwertbar zu sein. Ebenso wird auch erst eine

künftige kritische Neuausgabe die völlig sichere Ent-

scheidung darüber bringen können, ob sich die These

bewähren wird, dass die Hs. des Trinity College Cam-
bridge labgedruckt vom B.innat3'iie Club l.S3:t) dem
Original am nächsten steht, worauf auch das Colophon

des Schreibers zu deuten scheint. Dass hier nur

Provisorisches geboten werden will, kann dem Buche

am allerwenigsten zur Ausstellung gemacht werden;

man könnte eher zweifeln, ob diese Ausführlichkeit

für die doch wesentlich literargeschichtlichen Ziele des

Buches erforderlich war und die aufgewandte Mühe
sich nicht besser in einem bis zu den letzten Zielen

fortgeführten te.Ktkritischen Pachaiifsatz gelohnt hätte.

Mit dem fünften Kapitel ,Language and Influences'

(S. 149—177) betritt der Verf. ein Gebiet, auf dem
wir von einem Spezialisten mit grösster Dankbarkeit

recht ausgiebige Belehrung empfansren möchten, das

sich aber auch für Leser weiterer Kreise interessant

und fruchtbringend behandeln Hesse; ein Gebiet, das

zugleich zu den wichtigsten der Douglasforschung ge-

hört. Welche Fragen hier ihre Antwort finden sollten,

skizziert trefflich ein Satz Greg. Smith's: , Probably,

the main interest of the translation, and of most of

Douglas's work, is philological. No Scot has built

up such a diction, dravvn from all sources , füll of

forgotten tags of alliterative romance, Chaucerian

English, dialectal borrowings from Scandinavian, French,
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Latin. No one is harder to Interpret." Was hier,

speziell in § 2, geboten wird, sind organisch zusammen-

hanglose und oberflächliche Bemerkungen von einer

philologischen "ünorientiertheit, die jede Kritik ent-

waffnet; es genügt herauszuheben, dass die alte Genitiv-

wendung „come a little nearer this ways" (Shakesp.) als

Beispiel für Singulargebrauch eines Plurals angezogen

ist (S. 171), und die historisch älteste Genitivform in

„his fadder brudir" mit der Erklärung begleitet wird

(S. 172): „Of course (!), in OE , this very word

,father' had lormed the gen. with -es."

So wird denn das Buch seinem Gegenstande, an

wissenschaftlichen Ansprüchen gemessen, nur ungleich-

massig gerecht. Was für anglistische Bedürfnisse not-

tut, liegt bei Douglas nicht auf literarischem, sondern

auf philologischem Boden: vor allem eine neue, kritische

Ausgabe mit dem vollständigen Variantenapparat und

ein möglichst eingehendes Spezialglossar nach modernen

lexikographischen Grundsätzen. Denn von den Hss.

der Aeneide sind bisher nur zwei im Drucke zu-

gänglich: das Cambridge MS, veröffentlicht vom
Bannatyne Club 1839 (2 vols), und das Elphynstoun MS,
das Small zur Grundlage seiner verdienstvollen Aus-

gabe (The Poetical Works of G. D, vol. II—IV,
1874) machte, jedoch nicht mit der Akribie, die

heute gefordert wird (Geddie S. 228: „inaccurately").

Der Abdruck zweier Stücke aus der Aeneis nach E
in Gregory Smith's Specimens of Middle Scots (Ed.

1902) ermöglicht einen Vergleich, der in der Tat das

Urteil von Geddie bestätigt, wenn es sich auch meist,

aber nicht ausschliesslich, um orthographische Kleinig-

keiten handelt. Die Ausgabe von Euddiman 1710 bietet

einen Mischtext, da sie zwar den Black- letter Druck
vom Jahre 1553 zugrunde legt, ihn aber mit eigenen

Emendationen und mit Lesarten des Ruthven Ms. durch-

setzt , über die das Lesartenverzeichnis nur unzu-

reichende Angaben macht , so dass weder der Druck
noch das MS dadurch rein repräsentiert sind. Auch
die Angaben Smalls über die Lesarten der anderen

MSS scheinen lange nicht vollständig zu sein und

lassen das Lambeth- und das Bath-MS. beiseite. Ebenso

ist Smalls Glossar zu knapp und unzureichend, das

Ruddimans veraltet. So ist es denn doppelt erfreulich

zu vernehmen, dass die Scottish Text Society eine

Neuausgabe (zweifellos mit Glossar) in Vorbereitung

genommen hat, womit dem Douglasstudium die wert-

vollste Förderung erwiesen werden wird.

Würzburg. 0. L. Jiriczek.

Der Nationallsmus Im Leben der dritten Republik.
Herausgegeben von Joachim Kühn. Mit einem Geleit-

wort des Botschafters Freiherrn von Schoen; bei Gebr.
Paetel. Berlin 19Ü0. IX + 373 S.

In seiner politischen Einkleidung und Einstellung

läuft das stattliche Sammelwerk Gefahr, von den Philo-

logen unbeachtet zu bleiben. Ihr möchten die nach-

folgenden Betrachtungen um so eindringlicher begegnen,

als daraus ein doppelter Verlust für unsere Wissen-
schaft entstände. Einmal nämlich ist viel Wertvolles

über die neuesten Richtungen der französischen Philo-

sophie und Dichtung aus diesem Buche zu lernen, und
wir müssen es lernen ; denn ein Haltmachen vor den
jüngsten Entwicklungen , das Schultz-Gora auf dem
Hallenser Neuphilologentag als wissenschaftliche Not-

wendigkeit forderte, ist Selbstverstümmelung und kann

gar nicht ernstlich genug zurückgewiesen werden. So-

dann aber und hauptsächhch wünsche ich dem Buche
gerade um seines politischen Gehaltes willen in philo-

logischen Kreisen Verbreitung; denn wer diese zehn
Einzelstudien der acht ganz verschieden gerichteten

Verfasser im Zusammenklang auf sich wirken lässt,

wird Bereicherung in seinem Wissen über die Grund-
struktur des französischen Volkscharakters ernten, eine

andere Bereicherung freilich , als die einzelnen Ver-

fasser ihm vielleicht zuteil werden lassen wollten.

Man verstehe mich aber recht. In einer bedenk-

lich wägenden Kritik über Curtius' staubumwirbelte

„Wegbereiter", die man übrigens in dem Kühnschen
Werk in einem anderen, nicht schlechteren Lichte kennen
lernt, meinte W. Friedmann (in den „Neueren Sprachen",

November 1920) zum Schlüsse, auf alle Fälle müsse man
dem Verfassers seinen versöhnlichen Ton, seine friedliche

Gesinnung zugute halten. So könnte ich hier der Mehr-
zahl der Autoren nach persönlichem Geschmack zu Lob
oder Tadel anrechnen, dass die Not der gegenwärtigen

Lage sie bei allem (nur Hermann Platz und Wolfgang
Windelband ganz geglückten) Streben nach Objektivität

gelegentlich doch recht bittere Töne anschlagen läßt.

Nichts liegt mir ferner als solche Gefühlswertung, wie

sie in den Urteilen „versöhnlich" und „unversöhnlich"

zum Ausdruck kommt. Die letzte Lehre , die dem
Werke — wahrscheinlich wider seinen Willen — zu

entnehmen ist, scheint mir gerade die zu sein, dass es

hier für Versöhnlichkeit und Unversöhnlichkeit gar keinen

Spielraum gibt. Denn mich aussöhnen oder nicht aus-

söhnen kann ich doch nur dort , wo ein Gegner die

Absicht — sei es aus Böswilligkeit oder aus einem
Denkfehler heraus— aberjedenfallsdenbewussten Willen

hatte, mich zu schädigen. Wenn aber ein Strom mir

die Straße überschwemmt und das Haus fast zerstört,

so kann ich mich ihm gegenüber nicht versöhnlich oder

unversöhnlich erweisen ; ich kann nur sein Wesen zu

erkennen suchen , um künftighin besser geschützt zu

sein. Und ob ich die Ueberschwemmung als eine Zer-

störung verabscheue oder als gewaltige Kraftentfaltung

bewundere oder vielleicht auch als Kraftvergeudung

bedauere, ist ganz gewiß eine subjektive Angelegenheit,

die sich wohl dichterisch, nicht aber wissenschaftlich

oder politisch verwerten läßt.

Ein wenig von dieser Subjektivität, den einen

mehr, den andern weniger, haftet den acht Verfassern

an. Ihr Gedankengang ist menschlich nur zu begreif-

lich. Alle Welt bürdet Deutschland die Schuld am
Weltkriege auf. In Deutschland selber ist man schon

beinahe ein finsterer Reaktionär und bestimmt ein un-

wissenschaftlicher Kopf, wenn man die deutsche Schuld

nicht anerkennt. Und nun sehen die acht Verfasser,

indem jeder den geschulten Blick auf eine spezielle

Gruppe oder Partei oder Institution gerichtet hält,

überall in Frankreich seit langem, wenn nicht Kriegs-

hetze, so doch Kriegswillen am Werk, und so nennt

der eine die französische Schule schuldig, der andere

die französische Dichtung, ein dritter die gallikanische

Kirche, ein vierter das französische Preimaurertum, usw.

Und hat man die letzte Seite gelesen , so sind alle

Franzosen schuldig. Und hat man das Buch zugeklappt,

so weiss man , dass hier der Schuldbegriff eine Un-

möglichkeit ist wie dem überflutenden Strom gegen-

über. Schicksal war am Werk, das innere Muss einer

Naturanlase . . .
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Hermann Platz beginnt seine Studie über den

„Nationalismus im französischen Denken der Vorkriegs-

zeit", den ernstesten Aufsatz des Werkes, den der

Verfasser noch durch einen Beitrag über die neueste

französische Dichtung erweitert, mit diesem Satz: „Ob-

wohl der französische Staat an der Entstehung und
Weseusgestaltung des französischen Nationalgefühls

überstarken Anteil gehabt hatte , wurde und wird es

doch bis heute mit Vorliebe so hingestellt, als ob das

französische Nationalgefühl oder in höherem Sinn der

Nationalgeist kraft innerer Anlage das politische, sprach-

liche , künstlerische
,

ja religiöse Leben zu universal-

gültigen Formen entwickelt habe." Das ist schief ge-

dacht und verstösst wider eine Selbstverständlichkeit.

Ein Staat wird sich und kann sich nur dort bilden,

wo aus irgendwelchen Gründen Gemeinsamkeitsgefühl

und Zusammenschlussbedörfnis in einer Gruppe wach
wird. Vielleicht ist diese Gruppe erst sehr klein, so

bildet doch immerhin sie den Staat. Vielleicht war
das Gefühl erst in nur einem rege. Er hat es auf seine

nächste Umgebung hin übertragen. Und darauf kommt
es nun wohl an. Dass der Wille vor der Tat , dass

das Nationalgefühl vor der Nation da sein muss —
und existierte es auch nur in einem Kopfe — ist selbst-

verständlich und für alle Welt gültig. Aber wie wird

nun die Resonanz und Werbekraft dieses National-

gefühls sein? Hier treten Verschiedenheiten zutage,

die in den Volkscharakteren begründet liegen, und hier

hat sich eben für Frankreich überaus zeitig und durch

alle Zeiten gleichstark bleibend eine Resonanz ergeben,

die im modernen Europa ohnegleichen ist, in der Antike

ihr Analogon nur in Rom findet. Eine doppelte Re-

sonanz : denn nicht nur ist ganz Frankreich zum zentra-

listischsten Einheitsstaate geworden, sondern alles fran-

zösische Denken und Fühlen, die Innenweltjedes einzelnen

Franzosen wurde sozusagen verstaatlicht , erklärt sich

in all ihrer Mannigfaltigkeit aus einem staatlichen Kern-

punkte seiner Seele. Nicht das Nationalgefühl hat dies

alles hervorgebracht, sondern die bewusste Politik eines

Staates, einer Regierung? Gewiss, denn dieser erst

kleine Staat, diese Regierung sind eben das sich zuerst

bewusst gewordene, das sich bewussteste Stück des

französischen Volksgeistes. Und nur weil sie das sind,

nur weil sie Frankreich selber und nicht etwas Wesens-
fremdes oder doch nur einen Teil des französischen

Wesens darstellen, nur deshalb haben sie sich bewahrt
und ausgedehnt. Für die Zeit von den Anfängen bis

zur Höhe Ludwigs XIV. hat das Karl Vossler in „Frank-

reichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung"

unübertrefflich gezeigt, wenn es hier auch, da ja das

Thema ästhetische und sprachgeschichtliGhe Einstellung

bedingt, nicht immer unmittelbar zutage treten und in

allen Einzelheiten erörtert werden kann. Für die folgenden

Jahrhunderte glaube ich selber den entscheidenden Punkt
in meinen eben erschienenen Studien über „die Antike

und die Romania" und über „Gang und Wesen der

französischen Literatur'" herausgearbeitet zu haben.

Staatlichkeit liegt bestimmend in der Tiefe jeder fran-

zösischen Seele , so reich Frankreich auch an Indi-

vidualitäten , so verschieden auch die Eigenart der

Epochen in der Geschichte dieses Landes sei.

Joachim Kühn, der den eigentlich politischen Bei-

trag des Buches liefert und damit die These von der

Kriegsschuld Frankreichs , die durch die Beobachter
des philosophischen und literarischen Lebens im einzelnen

zu erweisen und zu vertiefen ist, — Kühn sieht hier

nicht weit genug. Er definiert geradezu, französischer

Nationalismus sei „Drang nach der Rheingrenze". Frei-

lich ist dieser Drang sein Sympton durch Jahrhunderte

gewesen; aber er war auch einmal Drang nach Calais,

er kann sich auch einmal anderwärts hin richten. Dort,

wo eine Druckstelle am französischen Leibe ist, einerlei,

ob eine wahre oder eingebildete, — denn der malade
imaginaire ist ein in seiner Einbildungskraft und also

im empfindlichsten Teil Erkrankter — , dorthin strömt

das französische Blut, dort tritt der fi-anzösische Na-
tionalismus in die Erscheinung. Er selber ist Herrsch-

sucht , die durchaus nicht immer blutiger Eroberungs-

trieb sein muss , sondern sehr wohl als Pflichtgefühl

einer Kulturmission auftreten kann, und die gegründet

ist auf der Notwendigkeit , einen staatlichen Kosmos
rings um sich her gebreitet zu sehen, und der Unmög-
lichkeit, einen anderen Staatskosmos als den spezifisch

französischen zu denken , der eben der allein wahre
und seligmachende ist und die Menschheit umfassen

muss. Herrschsucht , die den Staat zur Höhe führt,

und in der er sich verzehren muss. Deshalb hat

Montesquieu die „Gründe für den Aufstieg und Nieder-

gang Roms" so tief erfasst und die römische Geschichte

mit gleichgrossem Bewundern und Entsetzen gemalt,

weil er die Schicksalswege Frankreichs in den Schick-

salswegen der römischen Mutter präformiert sah . . .

Seit dem Frankfurter Frieden fühlt sich Frankreich ver-

stümmelt , und alle innen- und aussenpolitischen Be-

mühungen zielen auf Wiedergutmachung des Schadens.

Das Heer wird reorganisiert und ständig verstärkt, der

russische, der englische Bundesgenosse gewonnen; 1914
ist man bereit, ja überbereit ; denn wenn es jetzt nicht

zum Schlagen kommt, erliegt das Land dem furchtbai-en

Druck seiner Rüstungen. Aber in den Jahrzehnten

von 1871—1914 haben doch keineswegs nur die Natio-

nalisten im engen chauvinistischen Wortsinn geherrscht.

Mac Mahon und Boulanger kamen zu Fall; ehrliche

Sozialisten, ehrliche Pazifisten führten lange genug das

Ruder. Auch sie haben, vielleicht ohne es zu wollen,

den Krieg vorbereitet; auch sie langten nach dem Elsass,

weil sie kraft ihres französischen Wesens nach ihm

langen mussten. Der Deutsche sprach von der Ueber-

zahl der deutschen Einwohner in den umstrittenen

Provinzen , von ihrer jahrhundertlangen Zugehörigkeit

zu Deutschland. Der Franzose, auch der friedliebendste

Sozialist, rechnete so : bei Frankreich hat das Elsass

erst die wahre Staatlichkeit, bei Frankreich die Satzungen

der grossen Revolution kennengelernt, bei Frankreich

nur ist es Glied eines , nein des Staates schlechthin

gewesen : also gehört es zu Frankreich als zu seinem

Vaterlande, dem Lande der Kultur, der Menschlichkeit

und Freiheit; an Deutschland gebunden liegt es in

Ketten, und so muss es befreit werden. Wer für das

Elsass kämpft, führt einen Befreiungskrieg; ja eigent-

lich führt in solchem Fall der Franzose einen Ver-

teidigungskrieg im erweiterten Sinne : er verteidigt, was

ihm gehört, und was nur zeitweise und unrechtmässig

von einem anderen in Besitz genommen ist. Sobald

man diese durchaus ehrliche und nicht sophistische

Geisteshaltung versteht , begreift man , dass auch der

Pazifist das Elsass wollen musste. Am liebsten hätte

er es mit friedlichen Mitteln zurückgewonnen, am liebsten

hätte er ohne Blutvergiessen die deutsche „Tyrannei"

von innen heraus zerschellen sehen. Aber wenn nun
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ein Krieg zu diesem Behuf nötig wurde, dann fiel eben
der französische Pazifist dem französischen Militaristen

keineswegs in den Arm, sondern verband sich mit ihm
und wälzte alle Schuld auf das verbrecherische Deutsch-
land ab. — Die an sich betrachtet engste und ver-

bittertste Studie des Sammelwerkes hat Hermann Gruber
über den „Nationalismus in der französischen Frei-

maurerei" geschrieben. Hier schiebt er, auf viele ;

interessante Dokumente (Logenreden und -rundschreiben)

gestützt, den glaubenslosen Republikanern die Haupt-
schuld an der Kriegsentfesseliing zu ; weil sie ihre um-
stürzlerischen Ideen verbreiten wollten, weil ihnen das

christliche Kaiserreich jenseits des Rheins im Wege
stand, weil sie von einer Weltrepublik unter französischer

Führung, in französischen Farben träumten, deshalb

wollten sie den Krieg. Befreit man , was Gruber an

Dokumenten beibringt, von der Einseitigkeit seiner

Auslegung, so bleibt ein Beweis für die Einheitlichkeit

des französischen Denkens. Im 18. Jahrhundert haben
die Heere der Republik für die Republik und für Frei-

heit, Gleichheit und Brüderlichkeit mit der gleichen

Ueberzeugung gekämpft wie im 17. Jahrhundert die

Truppen Ludwigs XIV. für sein Königtum. Denn
beide kämpften sie für die französische Staatsidee, für

den menschheifbeglückenden Staatskosmos, den sich

der Franzose allein französisch vorstellen kann. Und
die Republikaner kämpften für einen besseren Zustand
der Welt, für einen wahren Frieden; sie waren im
Grunde überzeugte Pazifisten. Ganz ebenso ist der

Geisteszustand derer gewesen , die Gruber als Frei-

maurer zusammenfasst. Krieg haben sie nicht gewollt—
nur Ausbreitung und Vorherrschaft der französischen

Idee. Deshalb sind sie bei allem Antimilitarismus den
„Verteidignngfmassregpln" gegen Deutschland nie abhold

gewesen. Aus diesem Zusammenklingen militaristischer

und pazifistischer Giundanschauungen erklärt sich denn
auch „der französische Nationalismus in seiner letzten

Phase", den Joachim Kuhns Schlusskapitel schildert.

Man sah sich durch die sie<rreich eindringenden Deutschen
nicht nur auf der militärischen umi nationalistischen

Seite in seinem Heiligsten verletzt; gerade die Pazifisten.

die den Sieg ihrer Kultur ersehnten, gerieten in mass-
Inse Erreguni;. Als Fieherphantasien muss man die

Zerrbilder des „Boche" begreifen und mitleidig hin-

nehmen, die von bedeutenden Männern nicht etwa in

absichtlicher Verlogenheit, nein gläubig entworfen wurden.
Pierre Loti, Suares - einer der Wegliereiter des neuen
Europa nach Curtius! — , Gustave Le Bon, der ernste

psychologische Forscher, und mancher andere von ver-

dientem Ruf haben im Deutschen ein minderwertiges
Raubtier gesehen. Ja, gebildete Menschen, ernst zu
nehmende Wissenschaftler sind in ihren Wahnvor-
stellungen dahin gelantrt, den Deutschen auch körperlich

als animalisches , unmenschliches Wesen aufzufassen.

Der Professor Edgar Berillon . Dozent an der Ecole
de Psychologie, Leiter der Re\Mie de Psychotherapie,

Inspizient der französischen Irrenhäuser, hat in mehreren
Broschüren von den Rassenmerkraalen und -krankheiten

der Deutschen gehandelt, ihren affenartigen Nacken-
und Beckenbau, die Verbreitung der bromidiose fetide
und der polychösie unter ihnen beschrieben. Und
war man einmal davon überzeugt, dass der Boche der
Feind des Menschengeschlechtes sei, so wie Prankreich

der Freund, der Erlöser und Ordner der Menschheit
ist, dann verstand es sich von selber, dass man immer

mehr deutsches Land zu „befreien", immer grössere

strategische Sicherungen gegen die deutsche Bestie zu

schaffen suchte. Kühn sieht in Clemenceau , der mit

der Fiktion des Boche die ganze Härte des Versailler

Friedens gegen die vielleicht bessere Einsicht der andern

Ententemitglieder erreichte, eine Art bewussten Machia-

vellis. Zwiefach zu Unrecht: denn Clemenceau hat

selber an seinen Boche geglaubt ; auch ist, was er er-

reicht hat, gewiss nicht zum Heile Frankreichs gewesen,

und sicherlich wird es ein künftiger Geschichtschreiber

nicht mehr auf die Seite der „grandenr", vielmehr ins

Kapitel der „decadence" des französischen Staates zu

setzen haben.

Mit diesen Ausführungen ist nun der Standpunkt

für eine fruchtbringende Benutzung der mehr literarischen

und den Philologen also unmittelbar angehenden Ab-
schnitte des Buches gewonnen. Nicht über einzelne

Gruppen das „Schuldig"" zu sprechen, wie es die Ver-

fasser in ihrer patriotischen Bedrängnis mehr oder minder

anstreben, kann Zweck und Ergebnis dieser i'orschungen

sein , sondern überall die gleichförmige Grundstruktur

des französischen Geistes zu erkennen, aus der der

Kriegswille verhängnisvoll als Notwendigkeit erwuchs.

Matthias Salms sachliche und inhaltreiche Studie über

den „Angriffsgedanken inderfranzösischenMilitärliteratur

seit 1871" schildert psychologische Selbstverständlich-

keiten. Eine unmilitaristische Militärlileratur wäre ein

selbstmörderisches Unding: und was den Angrifis-

gedanken anlangt, so war eben die Wiedergewinnung
des Elsass für die Franzosen ein Stück nationaler Ver-

teidigung, und endlich wäre das eine an sich schlechte

un.I dem französischen Temperament völlig zuwider-

laufende Defensive, die sich nicht auf den Hieb ein-

stellte. Auch die französische Geschichtschreibung,

der das ausgezeichnete H. Kapitel von Wolfgang Windel-

band gilt, musste durch die Niederlage und den Ver-

lust des Elsass, wenn nicht militarisiert, so doch po-

litisiert werden. Man schrieb nun nicht mehr rein

sachlich um der Erkenntnis der Vergangenheit willen,

sondern die grosse Vergangenheit, Revolution und
erstes Kaiserreich vor allem , sollten Trost und Be-

lehrung bieten, sollten eine bessere Zukunft vorbereiten

helfen. Damit tat man das gleiche, was die deutsche

Geschichtschreibung in Deutschlands bösen Tagen ge-

tan hat; aber allzubald wurde den Deutschen als Sünde
angerechnet, was bei den Franzosen Tugend war. Und das

vom französischen Standpunkt aus naturgemäss; denn das

französische Ziel war dem Franzosen ein ethisches : der

freie französische Staatsbau — das deutsche Ziel ein kultur-

feindliches: preussische Tyrannei. Ohne Uebertreibungeu

und heftige Anklagen, mit gerechter W^ürdigung diffe-

renzierend , und nur mit einer Art wehmütiger Ver-

wunderung (zu der mir nun freilich kein Anlass zu

sein scheint) skizziert Windelband die Beeinflussung

Taines und Renans durch den siebziger Krieg, die

Leistungen Albert Sorels, Fustel de Coulanges, Henrj'

Houssayes, Vandals, Massons, Driaults, Lavisses und
anderer. Die Individualität, die Parteistellung, die

Richtung des Interesses sind so mannigfach als mög-
lich verschieden — der Kernpunkt, den dieses Buch
Nationalismus nennt, und den ich umfassender und
frei von moralischer Wertung Staatlichkeit nenne, er

bleibt überall der gleiche und führt überall dem Ver-

hängnis zu. Und weil ich etwas Schicksalsmässiges

auch in der Entwicklung der französischen Schule sehe,
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kann ich mich mit Paul Rühlmanns Studie (Kap. 5: „Der
Revanchegedanke in der französischen Schule") nicht

recht befreunden, so erfreulich auch ihr Reichtum an

sorglich geordnetem Material ist. Rühlmann sieht mir

die Dinge ein wenig zu mechanistisch an ; auch für

ihn macht der Staat das Nationalgelühl , sind die Re-
gierenden Götter , die ihre Welt von aussen stossen.

Freilich spielen sich Regierende manchmal als solche

Götter auf; aber dann gibt es immer einen bösen Miss-

erfolg. Wiederum, wenn sie Erfolg haben, so beweist

das eben, dass sie nicht als fremde Götter ihrem Volke
gegenüberstehen, sondern die eigentliche Verkörperung
und Bewusstheit des Volksgeistes sind. Und dann noch

dies : es scheint mir ein bisschen pharisäisch und ganz

unmöglich, die Verbannung der Politik aus der Schule

zu fordern. Die Lehre vom Vaterlande, also von der

eigentlichen Sphäre , in der sich die Jugend bewegt,

aus dem Unterricht zu verbannen, nenne ich nicht un-

ethisch , sondern unsinnig. Und wie kann man , be-

sonders in Zeiten der Not, vom Vaterlande unpolitisch,

also historisch ohne Anwendungsbestrebnng, sprechen?

Und endlich : ein Staat, der nicht die Hand auf seine

Jugend legte, wäre genau so selbstmörderisch wie ein

antimilitaristischer Militärschriftsteller ; auch hat noch
niemals ein Staat die Jugend nicht in seinem Sinn zu

erziehen gesucht. Wenn er die Schule etwa der Kirche
überliess , so sah er eben im Altar die beste Stütze

des Staates. Rühlmann fasst es so auf, als wäre sünd-

haft und gewaltsam der Revanchestoif in die Schul-

bücher hineingepresst worden, als hätte man mit Machen-
schaften und Gewalt die Lehrer in den Nationalismus

gezwungen, und wer friedliebend blieb, der musste eben
gehen. Demgegenüber ist aufs entschiedenste zu be-

tonen, dass die Revanchegedanken in den Lehrbüchern
nichts anderes zum Ausdruck brachten , als was in

dumpfer Selbstverständlichkeit auf dem Grunde aller

französischen Seelen lag ; sonst hätten sie nicht wirken
können und wären etwas Aeusserliches geblieben. Und
ich lege Nachdruck auf das „aller" und meine wirklich

die Gesamtheit der französischen Seelen ; denn wenn
pazifistische und sj-ndikalistische Lehrer von der Regierung
entlassen worden sind, so mussten diese Leute gehen,

weil sie politisch anders gerichtet waren als die Re-
gierungen : an der deutschen Despotie aber , an der

Ungerechtigkeit des Frankfurter Friedens, an der Not-

wendigkeit ihn umzustossen , hat der Syndikalist so

wenig gezweifelt wie der Nationalist, wenn er auch zu

solchem L^mstossen gern auf anderen Wegen gelangt

wäre als dieser.

Das gleich Mechanistische der Auffassung setzt

auch den Essay Marie Luise Beckers, der dem eigent-

lich Literarischen nähersteht, einigermassen ins Unrecht.

Sie beschreibt „die französische Volksbühne als Ver-
hetzungsmittel'". Dabei sind der Verfasserin all diese Ver-

fertiger von Schauerdramen, Kinostücken, Revuen und
Chansons, in denen das Unglück des Elsass und die

Brutalität des deutschen Unterdrückers ausgeschlachtet

wird, nicht nur Schmieranten, sondern auch gewissenlos

verbrecherische Geschäftsleute, die dem Publikum ver-

dorbene Ware verkaufen , die nur verdienen wollen

und sich den Teufel um die Folgen solcher geistigen

Wurstvergiftungen kümmern. Immer wieder stösst

man auf Sätze wie diesen: „Inzwischen gingen auch
im Theätre Rejane die Geschäfte schlecht, und man
versuchte mit einem Elsässer Drama die Sympathien

des Publikums zu erwerben" (S. 295). Ja, aber warum
erwarb man sie gerade mit dieser „groben Elsässer-

tragödie: Alsace" Gaston Leroux' und Lucien Camilles?
Mikroben sind immer in der Luft; Wirkung tun nur
die, die einen geeigneten Nährboden finden. Die Ver-
fasserin tut all diesen Schreibern und Schreiern im
Guten wie im Bösen unrecht: es sind nicht bloss hell-

sichtige und skrupellose Geschäftsleute gewesen; denn
sonst hätten sie nicht so gute Geschäfte gemacht. Ein
Stückchen Unbewusstheit, etwas Volksseele ist in ihnen;

sie schreiben Schund , aber irgendwo in dem Schund
und der Mache ist ein Atom Volksdichtung enthalten,

und deshalb wird von Zeit zu Zeit in aU der ünkunst
so etwas wie Volksatem bemerkbar und verleiht ilir

Momente einer dumpfen Wucht und gibt ihr den Er-

folg und lässt diesen Produktionen ihre kulturhistorische

Bedeutung. Dasselbe gilt von der Revancheepik und
-lyrik , die der Herausgeber Kühn im ersten Teil des

7. Kapitels behandelt („Der Nationalismus in der fran-

zösischen Dichtung seit 1871"; der zweite, ungleich

tiefergreifende Teil dieses Beitrags hat Hermann Platz

zum Verfasser). Kühn stützt sich auf ausführliche

Vorarbeiten , besonders auf Leonhard Tevens Bonner
Dissertation : „Der Deutsche im französischen Roman
seit 1870 (1916)". Er selber ist ganz Poütiker und
darf nicht literarkritisch beurteilt werden. Er ordnet
seinen StotiF im wesentlichen stofflich und wirft den
Kolportageschriftsteller und den ernsten Erzähler viel-

fach m den gleichen Topf. Höchstens dass sich etwa
Alphonse Daudet und etliche andere mit „feinerer,

durchdachterer ünterhaltungsliteratur" an „die gebildeten

Kreise" wenden, während die Hintertreppenleistung

auf „die breiten Massen" wirken soll (S. 251). Wert-
voll an diesem Beitrag erscheint mir , dass er nach-

drücklich die Aufmerksamkeit auf den bei uns kultur-

historisch nicht ernst genug genommenen Deroulede
lenkt, der „die französische Revanchelyrik jahi-zehnte-

lang fast allein vertreten hat" (S. 244), und dass er

Barres' Stellung ausführlich betrachtet. Mit Barres,

glaube ich, wird sich unsere Romanistik' sehr gründlich

zu beschältigeu haben, wenn sie die Entwicklung der

französischen Literatur im letzten Menschenalter ganz

erfassen will. ,

Barres ist so überaus interessant, weil sich in ihm
Altes und Neues verknüpft : aus dem älteren Frankreich

der Revaucheideen von 1^70 und des Skeptizismus,

Rationalismus und Pazifismus der anschliessenden

Epoche leitet er in das neue Stadium optimistischer

Aktivität auf der Basis einer irrationalen Philosophie

hinüber. Wo dann ein neuer Chauvinismus entsteht.

Davon handelt in den wertvollsten Studien des Buches
Hermann Platz : im zweiten Kapitel sucht er den

Philoso|)hen, im zweiten Abschnitt des siebenten den

Dichtern des jüngsten Frankreich gerecht zu werden. —
Im Nachwort seiner „literarischen Wegbereiter des

neuen Frankreich" erklärte Curtius 1918 als Ziel seines

Buches : „die neue , ihre geschichtlichen Fesseln ab-

streifende Seele des jungen Frankreich vor das Auge
zu stellen ... Es handelt sich um eine Auslese dessen,

was auf dem Boden des zeitgenössischen französischen

Schrifttums einergemeinsamen neuen Geisteswelt Europas

' Inzwischen ist Curtius' wertvolles Barres-Buch er-

schienen, von dem ich in einer ausführlichen Studie der

GRM. berichte. Anm. vom Sept. 1921.
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zuwächst. Deshalb war alles auszuschliessen, was rein

innerfranzösische Bezüge hat : was nur Fortsetzung

französischer Tradition ist; vor allem die nationalistische

und neuklassizistische Literatur". Wie vollkommen
schief, ungerecht und unmöglich diese Anschauung und
Abtrennung ist — denn ein französischer Dichter ohne

innerfranzösische Bezüge ist kein französischer Dichter;

denn die nationalistische und neuklassizistische Literatur

ist in ihi-em künstlerischsten Hervorbringen den Neu-
romantikern und Intuitionisten zu engst verbunden; denn

ohne Tradition sind diese Wegbereiter undenkbar; denn
heissester Nationalismus hat Peguy und Suares und
Claudel entflammt — — die ganze Begriffsverwirrung

des vielgenannten Buches wird aus Platz" schönen
Studien klar, die sich von aller politischen Bitterkeit

fernhalten und das Neue und Grosse , das in Frank-

reich erwachsen ist, gerecht würdigen. Und diese

rein objektive Würdigung ist -— das muss hier gesagt

werden — doppelt schön als ki-itische und als sitt-

liche Leistung und wäre als sittliche Leistung auch dann
besonders zu unterstreichen, wenn kein französischer

Neger in der Pfalz stünde. Denn durchweg enthüllt

sich ein dem Deutschen peinliches Schauspiel. Der
französische Gedanke kommt in enge Berührung mit

dem deutschen ; wechselseitiges Geben und Nehmen
mag der Fall sein; nie gibt der Deutsche weniger, als

er nimmt, oft und oft mehr ; der französische Gedanke
entwickelt sich weiter, sein Neues wird in Deutschland
anerkannt — und in Frankreich vergisst und verleugnet

man nicht nur die Beziehungen zum deutschen Denken,
sondern stellt es als das eigentlich Inferiore und Feind-
liche hin, über das man hinaus müsse. Von Deutsch-
land wird vor dem siebziger Krieg die Methode wissen-

schaftlicher Forschung übernommen. Später ist das
die pedantische Zettelkastenmethode , die dem fran-

zösischen Geist Fesseln anlegt. (Agathen !) Der fran-

zösische Bationalismus birgt die Gefahr unhistorischen,

unorganischen Konstruierens in sich. Deutsche Romantik
weist auf traditionelle Verknüpfungen, auf das Wachs-
tum und sein irrationales Wesen hin; aber dann ist

die deutsche Romantik das Gift, an dem die französische

Klassik Schaden genommen hat, das es auszuscheiden
gilt (Laserre!). Von Schopenhauer und Nietzsche her
führen die Wege zu Bergson, dessen Philosophie dem
Irrationalen und der Intuition Raum schafft. In Deutsch-
land wird ßergsons Neues auch doi't anerkannt, wo
man ihm ablehnend gegenübersteht (so in Rickerts 1920
erschienener, scharf charakterisierender „Philosophie des
Lebens") ; Bergson und die Seinen kehren sich mit
Verachtung von Deutschland ab.

Bergson und die Seinen : so kann man eigentlich

die gesamte gegenwärtige französische Literatur be-

zeichnen
; denn alle, auch die sich gegen ihn wendenden

Autoren , stehen unter seinem Einfluss, und viele er-

kennen ihn mit schwärmerischer Begeisterung als ihren
Führer, als Frankreichs Neuerwecker an. Einige haben
den Lebensschwung, den er predigt, rein oder vor-

züglich politisch gewendet und dadurch ihrem Nationalis-

mus eine höhere Weihe gegeben. Andere haben sich

zur reinsten Form französischer Eigenart hingetrieben
gefühlt, sind geradezu aus romantischem Bedürfnis
Neuklassizisten , Verherrlicher lateinisch-französischen
Wesens geworden; etliche gingen die dem Deutschen
vertrauten Wege der Romantik zum Unendlichen, zur
Mystik. Es sind Curtius' „Wegbereiter". Gerade sie

aber gelangten keineswegs zum blossen Europäertum,
wurden vielmehr — und das ist gewiss kein Vorwurf! —
die ausgeprägtesten Franzosen. Ihr Nationalismus wurde
im Kriege zur Raserei (man denke an Claudels fanatisches

Weihnachtsspiel vom Jahre 1915), und ihr Katholizismus

war von Anfang an , was französischer Katholizismus
immer gewesen ist : Gallikanismus. Der „galhkanischen

Kii'che als Werkzeug der Revanche" hat Otfried Eberz
ein eigenes Kapitel gewidmet, worin er die historischen

Facta seit 1871 aufreiht. Wie die kirchlichen Kreise
alle reaktionären und deutschfeindlichen Bewegungen
teils mitmachten, teils führten, ihre royalistische, ihre

kriegerische Politik. Dabei ist nichts Verwunderliches.
Kirche und Staat haben in Frankreich immer zusammen-
geklungen, christliche Religion und Staatsreligion sind

immer ein und dasselbe gewesen. Gott im Himmel und
Ludwig XIV. auf Erden vertrugen sich ausgezeichnet;

denn beide waren sie Symbole der gleichen Descartisch-

französischen Vernunft. Und das 18. Jahrhundert tat

nichts anderes, als dass es das Symbol wechselte und
an die SteUe der vernünftigen christlichen Gottheit die

Göttin der Vernunft setzte. In unseren Tagen hat man
das in gewissem Sinn grandios komische Schauspie!
erlebt, dass sich die beiden Symbole der gleichen Idee
in die Haare gerieten. Die offizielle Republik hielt

zur Göttin der Vernunft. Die alte christliche Gottheit

erfuhr die stärkste Unterstützung von Bergson. Denn
von seiner Philosophie führen Wege zum Katholizismus
hinüber, und mancher Bergsonianer ist zugleich Kämpfer
für die Kirche und Nationalist in der engsten politischen

Bedeutung des Wortes geworden. Sehr wichtig ist

es, Barres unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten,

und mancher der „Wegbereiter" ist so zu verstehen,

als ein vielfach dem Franzosentum Verflochtener also

und nicht als „Europäer". Die knappen Skizzierungen
der einzelnen Führer und Gruppen, die Platz im siebenten

Kapitel bietet, bedeuten einen Ueb^rblick der jüngsten
dichterischen Produktion in Frankreich , dem wenig
zur Vollständigkeit fehlt. Doch vermisse ich Rolland
und Barbusse. Warum? Die „Philosophie des Lebens",
die die anderen zusammenhält, ist auch in ihnen. Aber
der Nationalismus , der das Thema des Buches aus-

macht , der in Claudel wie in Barres glüht — gewiss
fehlt er in diesen Versöhnlichen, in diesen europäisch
Gestimmten? Ich meine, er ist in ihnen wie in den
andern , wie in allen Franzosen. Gewiss w-oUen sie

Frieden und Völkerversöhnung und Völkerfreiheit —
aber dass die neue Welt eine französisch gerichtete

sei , ist ihnen doch das Selbstverständliche. Und im
letzten Sinn unterscheidet sich ihr Nationalismus von
dem der poh'tischen Nationalisten nicht anders, als sich

der Patriotismus der grossen Revolution von dem des

Siecle Louis XIV unterschied. Wer über den „Nationalis-

mus im Leben der dritten Republik" oder in irgend-

einer anderen Phase Frankreichs schreibt, muss jedes-

mal über das ganze Frankreich schreiben.

Dresden. Victor Klemperer.

Ludwig Schemann, Qobineau. Eine Biographie;
I. Band: Bis zum zweiten.Aufenthalt inPersien:
Strassburg, K. J. Trübner. 1913. .579 S. 8". Geh. M. 9.

Leinwand M. 10; Halbfranz. M. 11 + Zuschlag. II. Band.
Vom Jahre 1864 bis ans Ende. ib. 1916. 750 S. 8».

Geh. M. 12; Leindvvand M. U; Halbfranz. M. 15.50 -f

Zuschlag.
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Ludwig Schemann. Quellen und Untersuchungen
zum Leben Qoblneaus. I. Band. Mit 4 Tafeln. Strass-

burg, K. J. Trübner. 1914. 43.5 S. 8». Geh. M. 9; Lein-

wand M. 10; Halbfranz. M. 11+Zuschlag. IL Band. Mit
18 Tafeln. Berlin und Leipzig, Vereinigung wissen-
schaftlicher Verleger (AValter de Gru^^ter & Co.). 1920.

^454 S. 8». Geh. M. .50.

Alexander Cartelllerl, Ooblneau. Strassburg, K. J
Trübner. 1917. 37 S.

„Mitten im Weltkriege ist ein Werk vollendet

worden, das sowohl durch seinen Gegenstand als durch

die Gründlichkeit unbefangener Forschung der deutschen

Wissenschaft zur höchsten Ehre gereicht : die grosse

Gobineau-Biographie von Ludwig Schemann." So be-

ginnt Cartellieri seine Skizze. In der Tat, ein Monu-
mentalwerk, die Lebensarbeit eines deutschen Gelehrten,

die erst dann die gebührende Beachtung und Wert-
schätzung tinden wird, wenn die Verhältnisse wieder

eine ruhigere Beschäftigung mit französischem Geistes-

leben gestatten. Und doch sollte auch jetzt schon
die unerfreuliche Aussenseite, die uns der überwiegende
Teil des französischen Volkskörpers heute bietet, uns

von der gründhchen Beschäftigung mit Gobineau, wie

sie Schemanns unermüdliche Forscherarbeit erst er-

möglicht, nicht abhalten. Ist doch Gobineau einer

der eigenartigsten, vielseitigsten und anziehendsten

Menschen des 19. Jahrhunderts, wohl Franzose durch

und durch, aber doch ein Forscher und Künstler, der

sich über den Boden der Heimaterde hinweg zu den
höchsten Höhen des Lebens erhebt. Ein wirklich

produktiver Geist ohne systematische Verknöcherung!
Der Einzelforscher wird wohl da und dort das letzte

Eindringen in sein Spezialgebiet vermissen, auch das

Wort „Dilettantismus" wird ihm gelegentlich einmal

entfahren, und doch wird er wieder angezogen werden
von der blitzartig erleuchtenden Universalitität dieses

in allen Zeiten und Welten nach dem Edelmenschen
suchenden, für alles Wahre, Gute und Schöne emp-
fänglichen Geistes.

Es ist ganz unmöglich , hier im einzelnen zu er-

örtern, mit welcher Gründlichkeit Soh. allen Spuren
Gobineaus in Politik , Wissenschaft , Literatur und
Kunst nachgegangen, wie er alle mit Gobineau be-

kannten und befreundeten Persönlichkeiten in den
Kreis seiner Betrachtung gezogen, welche Fülle von
schwer erreichbarem Material er zusammengetragen
und zu einem Ganzen verarbeitet hat, wie er bei aller

nur zu begreiflichen Liebe zu dem verehrten Menschen
und dem unermüdlichen Versenken in seine Schriften

doch auch für die Schwächen dieser grossen Per-

sönlichkeit nicht blind geworden ist. Gobineaus phan-

tastische Gedanken über seine eigene Abstammung
werden kritisch besprochen, sein äusseres Leben wie

seine innere Entwicklung ziehen gleich anschaulich an
uns vorüber.

Auf sein Schaffen hier im einzelnen einzugehen,

würde zu weit führen. Begnügen wir uns damit, nur
noch einmal auf das Weitumspannende seiner Werke
und ihre besondere Bedeutung für unser Volk hin-

zuweisen.

Am bekanntesten ist sein Buch über die Renaissance
und das „Bassenwerk^., das erst jetzt aktuelle Be-
deutung erlangt hat. Die „Ungleichheit der Menschen-
rassen" dürfte inzwischen wohl allen klar geworden
sein, ebensowohl aber auch die Erkenntnis , dass für

die Entwicklung der Menschheit ßassenwerte be-

stimmend sind. Hierzu sei neben seiner Uebersetzung
ganz besonders nachdrücklich auf eine andere Arbeit

L. Schemanns hingewiesen : „ Gobineaus Hassen-
iverk , Aktenstücke und Betrachtungen zur Geschichte

und Kritik des Essai sur Vinegdlite des races htimaines".

Stuttgart, Fr. Frommans Verlag, 1910 (544 S., 8"),

v/orin besonders der Anthropologe, der Ethnologe und
Geschichtsphilosoph Gobineau behandelt wird, die Urteile

über sein Werk gesichtet werden und dieses selbst

eine eingehende kritische Würdigung erfährt.

Die vollkommenste Frucht seiner mehrfachen Be-
schäftigung mit dem orientalischen Leben bUdet das

leider vergriffene Buch „Les ReJigions et Ics Philo-

so2)hies dans VAsie centrale". Mehr Beachtung ver-

diente auch , um nur noch ein Werk herauszuheben,

sein „Amadis", dieses riesige Heldenlied von germa-

nischem Rittertum, das dem Ansturm der gemeinen

Masse erliegt. Darin liegt das Wertvolle seiner be-

deutendsten Schriften, dass sie unter den veränderten

Zeitverhältnissen nicht verlieren, sondern immer wieder

neue kostbare Seiten enthüllen.

Gobineau ist selbst in seinem Vaterland fast nur be-

kannt wegen seines Rassenwerks, seiner „Renaissance",

allenfalls noch, durch seine Novellen und Romane, die

auch in Uebersetzungen der Eeclamschen Universal-

Bibliothek leicht zugänglich sind, wodurch diese auch

hier ihrer Kulturbestimmung gerecht wird. „Wie wenig

er damit aber auch nur von ferne sich erschöpft, das

eben zu zeigen ist die Hauptaufgabe der vorliegenden

Biographie", wie Seh. in der Einleitung zum ersten

Band sagt. Ein glühender Kämpfer gegen den Zeit-

geist
,

gegen die demokratische Nivellierungswut war
Gobineau. Er ist sich klar darüber, dass die Mensch-

heit wieder der Autorität bedürfe. Dass Gobineau in

Frankreich keine Gerechtigkeit widerfahren ist , hat

seinen Grund in den Strömungen, die das geistige

Leben Frankreichs seit den letzten Jahrzehnten be-

dingten und heute mehr denn je beherrschen. Die

Akademie, vor allem aber die französischen Nationalisten

haben immer, wo sie nur konnten, das Ansehen dieses

Wahrheitsuchers herabzusetzen, zu unterdrücken ge-

trachtet. Den Deutschenfreund haben sie in ihm ge-

hasst. Vielleicht aber geht aus den knappen An-

deutungen hervor, wieviel Gobineau für unser Volk,

gerade heute, bedeuten kann. Vor allem gilt dies auch

von seinen „Plejaden".

Vorarbeiten hat Seh. nicht gehabt. In früher er-

schienenen Büchern hat er sie selbst geleistet. Un-
geheuer ist der Stoff, den er zusammengetragen und

verarbeitet hat, aus dem er, der alleinige Beherrscher

des urkundlichen Materials, der alleinige Bewahrer der

mündlichen Ueberlieferung, Gobineaus Bild völlig neu

und in einer nie geahnten Vielseitigkeit hat erstehen

lassen. Er selbst legt auf das Quellenmässige seiner

Darstellung den Nachdruck. Mag sich später auch die

eine oder andere Beurteilung als zu günstig heraus-

stellen, man wird stets der für einen einzelnen Forscher

schier unüberwindlichen Schwierigkeiten eines so ohne

jede Vorarbeit anderer wegbereitenden biographischen

Werkes eingedenk bleiben und seine grundlegende Be-

deutung für jede künftige Gobineau-Forschung an-

erkennen müssen.

Im Interesse der objektiven Vollständigkeit wäre

es wertvoll gewesen, auch Einzelheiten über Gobineaus

Eintritt in die Pariser Gesellschaft (I, 54) nicht un-

27
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berücksichtigt zu lassen, da sich doch der Verf. auch
sonst keinesweus auf die grossen und besonders charak-
teristischen Linien beschränkt, sondern meist sogar
der Einzelheiten so viele registriert, dass die Gesamt-
ivirkung etwas erdrückt wird. Manches davon hätte
in die „Quellrn nvd Untrrsuchwgen" übergehen können,
die neben der Biographie eine ausserordentlich wert-
volle Fundgrube darstellen. Sie enthalten Unter-
suchungen und Dokumente zur Familiengeschichte und
Jugend, z. B. auch Jugendgedichte, politische und
literarische Zeitschriftenaufsätze Gobineaus, Dichte-
risches aus den zwei letzten Jahrzehnten, Briefliches
und die Mitteilung der Gobineauschen Bildwerke. Das
Schicksal , das über Strassburg hereingebrochen ist,

gestattete dem Verf. nicht , das Werk so auszubauen,
wie er es geplant hatte.

Seh. erklärt in der Vorrede zu dem zweiten Baude
der „Quellen", dass er damit sein öffentliches Wirken
für Gobineau beschliesse. Wir können es nicht glauben,
wollen vielmehr hoffen , dass sich dem verdienten
Forscher recht bald die Möglichkeit bietet, auch das
noch zu geben, was er beabsichtigte : eine ausgiebigere
Benutzung des Briefwechsels Gobineaus mit der Gräfin
La Tour, eine Darstellung des Verhältnisses der Amadis-
Fragmente aus dem Nachlass zur Haupthandschrift,
eine genauere Betrachtung der überaus zahlreichen
Varianten und Streichungen der Eenaissancehandschrift
u. a. m.

Die anfangs erwähnte Skizze von Cartellieri
gibt einen knappen Abriss von Gobineaus Leben und
Schaffen. Sie geht nicht, wie man erwarten sollte,

auf die geschichtlichen Probleme besonders ein, doch
ist sie ein guter Führer zu Schemanns gewaltigem
Werk und durch diesen zu Gobineau selbst, diesen
durchaus eigenen Geist, dem sich das aristokratisch-

konservative Ideal später zum arisch-germanischen er-

weiterte — was ihn au( b mit R. Wagner verband —

,

und der gerade darum in Frankreich so wenig popnjär
werden konnte. Auch für die Schwächen Gobineaus,
ja für seine völlig missglückten Werke wie den
„Trait4 des ecritvreif aineithrnirs" und die „Hittoirr
dcfi Pirxi-a" ist der Verf. nicht blind. Andere noch
unveröffentlichten Schriften Gobineaus sind uns nur
durch Scliemanns Inhaltsangaben bekannt.

Gobineau eröffnet der Philologie, der Geschichte,
der Kunst und Philosophie noch ein reiches Arbeits-
feld. Immer aber wird der künftige Forscher von
Schemanns Biographie, seinen

,,
Quellen und Unter-

suchungen", seiner Ausgabe des Rassenwerkes, seinen
Uebertragungen und Einleitungen ausgehen müssen.
Die Ausstattung, die der Verleger dem Schlussband
unter den schwierigsten Verhältnissen hat zuteil werden
lassen, beweist, dass auch er durchdrungen war von
der Ueberzeugung, dass es sich hier um ein Dauer-
werk handle. Getreu dem Spruche Gobineaus : Mcilqrö
toitt ! haben Verfasser und Verleger alle Hemmnisse
überwunden , wird auch Gobineaus Lebenswerk sich
immer mehr durchsetzen und der Menschheit zum
Segen gereichen.

Darmstadt. Albert Streuber.

Fueros leoneses de Zamora, Salamanca, Ledesma y
Alba de Tormes. Ediciön y estudio de Americo Castro v
P'eilerico de Onis. 1. Textos. Madrid, Centro de Estudids
Histöricos. 1916. 839 p. 12 ptas.

Seitdem der schwedische Gelehrte E. Staaff seine

wertvolle Sammlung und Untersuchung altleonesischer

Urkunden veröffentlichte, hat , soweit ich sehe, die

philologische Arbeit über die leonesische Urkunden-
sprache, zu der schon in den sechziger Jahren Gessner
einen Anreiz gegeben hatte, geruht. Seit der Ver-

öffentlichung derDocuments leonais sind nahezu fünfzehn

Jahre verflossen. Inzwischen hat die moderne Mund-
artenforschung eingesetzt: über die heutige Sprache
der Maragateria und Tierra de Astorga hat S. A. Garrote

1909 ein Buch veröffentlicht, das zwar manches Nützliche

enthält, das aber der Philologe nicht für ernst nehmen
kann ' ; über die Volkssprache der Provinz Salamanca

j

hat Lamano y Beneite 1915 ein grösseres Werk er-

scheinen lassen, das vorwiegend lexikologisches Material

umfasst^, und kurz vorher hatte ich einen Teil der

Provinz Zamora bereist. Demnach möchte es scheinen,

als habe der Fortschritt der Forschung der Bedeutung,

die dem nordwestspanischen Mundartengebiet ohne
Zweifel zukommt, nicht entsprochen. Die publizistische

Arbeit ist allerdings gering gewesen; die wissenschaft-

liche Arbeit hat darum aber nicht geruht. Das Centro

de Estudios histöricos zu Madrid hat neben den vielen

Arbeiten, denen es , wie seine zahlreichen und ver-

schiedenartigen Veröffentlichungen ausweisen, obliegt,

das Studium der mittelalterlichen und modernen Sprache
Westspaniens (und Aragons) eifrig gepflegt. Wir dürfen

annehmen, dass in der von Menendez Pidal angekündigten

Darstellung der Geschichte der spanischen Sprache der

Ursprung und die Entwicklung des leonesischen Dialekts

eine besondere Berücksichtigung finden wird.

Ein Vorläufer der dialektologischen Arbeiten,

die wir ans dem Centro erwarten können, ist der

Band , den Am&rico Castro und Federico de Onis

1916 veröffentlicht halben. Er enthält das Urkunden-
material , das die Unterlage für die in Vorbereitung

befindliche sprachliche, historische und juristische

Untersuchung der fueros von Zamora , Salamanca,

Ledesma und Alba de Tormes bildet. Die vier Orte,

deren Gesetzessammlungen in einem Bande vereinigt

sind, werden von den Herausgebern einer Dialekt-

landschaft zugeteilt ; und da sie sämtlich aus dem
13. Jahrhundert stammen, so ist ihre Einordnung in

eine Sammlung berechtigt.

Der Fuero de Zamora war bereits 1883 von
Fernändez Duro veröffentlicht worden , allerdings in

einer Form, die füi- sprachliche Studien durchaus
unbrauchbar war. An seine Stelle setzt A. Castro

eine mit philologischer Genauigkeit und unter Heran-

ziehung aller bekannten Handschriften angefertigte Aus-
gabe. Der Philologe wird C. nicht, wie es ein Historiker

getan hat (Razon y Fe 1917, XLVII, 110), daraus

einen Vorwurf machen, dass er die drei Handschriften

des Fuero in einer überdies sehr übersichtlichen Form
zum Abdruck gebracht hat. Als Grundlage ist die

Handschrift Q benutzt, die offenbar die ursprüng-

lichste Fassung darstellt, und die, wie man sich leicht

überzeugen kann, am stärksten mundartliche Züge auf-

weist: orto (turtoK), porcoft (puercos), morto neben
linierte [muerto], soglo {.tiiegro), sogla (suegra), affronta

(affuenta), auolo (aimelo), auola {auuela); ey *ajo (he),

' Vgl. meine Anzeige Bull. dial. rom. IV, 69.
^ Vgl. meine Anzeige Arch. Stud. neuer. Spr. u. Lit.

N. S. XXXVn, 263-264.
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beysar (besar), obreyros (obreros), canbiarey (canbiare)
;

nueclies neben noche (noches); pobridade (pohredat),

herdade (heredat), ucrdade (ucrdat), uelege (uetjez)

„Alter" ; dublado (dobrado) ; fillns {fnjas), midier neben

mugkr (wuyer); depays neben dcspucs (depucs); por-

talgo iporiadgo), iulguen (iudgucti); sonradura neben

-nbr- {senbradura), scmre {senbre); imJa (por la) usw.

Die gleiche Methode wie Castro befolgt F. de Onis

bei der Herausgabe des Fuero de Salamanca.
Auch von diesem sind drei Handschriften vorhanden,

die dem ersten Herausgeber des Fuero Julian Sänchez

Ruano (1870) zwar bekannt waren, von denen er aber

zum Schaden seiner Verötfentlichung in erster Linie

eine, die zahlreiche Fehler enthält und nicht als die

ursprüngliche Fassung angesehen werden kann , be-

nutzte. F. de Onis druckt in derselben übersicht-

lichen Weise wie C. zwei Handschriften (A, C) voll-

ständig ab und fügt die Varianten der dritten (B)

hinzu. Die nicht unbedeutenden lautlichen und morpho-

logischen Divergenzen zwischen den Handschriften allein

zeigen, da:ss der Philologe keine entbehren kann ; vgl. z. B.

logar (B Uignr), ioyzio (B iuygio, C iuyeio), pudier

(B, C poditr), cuchiiUo (B, C cochiello), camio{C cambio),

pregimero (C pregonero), plogo (C progo), mobre
(C vineble), pJazo (B plago, C prasio), muler neben

mvyer (B, C mugicr); fiyos (B, C fijos); A yuguero,

B wguero, C yugueyro; A Jcgo (C Jeigo neben lego),

duldn (C dubda); iureste (C iiiraate), conseycste (C con-

seiaste neben mateste), fezioron (B firieron, C fegieron).

Die fueros von L e d e s m a und Alba de Tormes
(nö. bezw. sw., beide ungefähr gleich weit von Sala-

manca entfernt) sind nach je einer Handschrift zum
ersten Male veröffentlicht.

Die sprachliche Untersuchung der fueros, die uns

Castro und Onis in Aussicht stellen, wird eine will-

kommene räumhche Ergänzung zu der Abhandlung von

StaafF bieten, der vom Norden ausgehend gerade im

nördlichen Zamora haltgemacht hatte.

Welcher Art die Divergenzen der mittelalterlichen

Sprache des nordleonesischen Gebietes und der Pro-

vinzen Zamora und Salamanca sind , darüber werden
uns ohne Zweifel die beiden Herausgeber der Fueros

leoneses vollen Aufschluss geben können. Heute bildet

der Duero, der die Provinz Zamora in ostwestlicher

Ri^shtung durchschneidet, eine Sprachgrenze. Wie weit

war die Differenzierung im Mittelalter vorgeschritten?

Wir möchten wünschen, dass A. Castro und
F. de Onis, die mit ausgezeichneter Sachkenntnis und
grosser Sorgfalt die Texte veröffentlicht haben, uns

bald den zweiten Band ihrer Veröffentlichung, der

ausser der sprachlichen Untersuchung einen geschicht-

lichen und juristischen Kommentar der Gesetzes-

sammlungen enthalten soll, bescheren mögen. Seit

zehn Jahren sind die schönen Documentos gallegos

von Salazar' veröffentlicht; der versprochene sprach-

liche Kommentar steht noch immer aus *. Mögen die

„Fueros leoneses" vor einem gleichen Schicksal be-

wahrt bleiben!

Hamburg. F. Krüger.

' Inzwischen ist in Hamburg eine Untersuchung über
Lautstand und Verbalflexion dieser Urkunden von A. Bieler
als Promotionsschrift eingereicht worden.

Rudolph Schevill, The dramatic art of Lope de Vega
together with La Dama boba eiited, from an auto-

graph in the Biblioteca uaoional at Madrid, with notes.

(= Qniversity of California Publications in Modern Philo-

logy, vol. 6.) Universitv of California Press, Berkeley,

1918. 340 S. 8».

R. Schevill gehört neben H. A. Rennert zu den

besten Kennern Lopes ausserhalb Spaniens, und des-

halb muss ein Werk von ihm besondere Beachtung

verdienen. Schevill unternimmt den Versuch, die

Technik der Dramen Lopes eingehender zu unter-

suchen, als es bisher geschehen ist. Dass sich

Schevill an eine derartige Arbeit überhaupt gewagt

hat, ist an sich schon ein Verdienst. Die Studie ist

voll der trefflichsten Beobachtungen und Anregungen,

eine Frucht der langjährigen und gründlichen Be-

schäftigung des Verfassers mit der spanischen Re-

naissance-Literatur, der wir auch das vortreffliche

Werk: Ovid and the Renascence in Spain (1913; ver-

danken.

Schevills Absicht war nicht, Lopes Kunst mit der

anderer grosser Dramatiker zu vergleichen, sondern

nur aus Lopes Werk dessen dramatisches Glaubens-

bekenntnis abzuleiten. Es ist nicht die Schuld des

Verfassers , wenn das Werk , so wie es vorliegt, un-

gleichmässig ausgefallen ist. Der Grund liegt in dem
Mangel an geeigneten Vorarbeiten. Und weil diese

Vorarbeiten noch fehlen, darum kann Schevills Werk
noch nichts Abschliessendes bieten.

Methodisch würde ich anders verfahren sein als

der Verfasser. Schevill betrachtet das erhaltene corpus

der Lopeschen comedias als eine Einheit, geht von

den bedeutendsten Werken, mögen sie nun einer

früheren oder späteren Schaffensperiode des Dichters

angehören, aus und leitet daraus die Theorien von

Lopes Kunst ab. Lopes dramatisches Gestalten ist

aber keine Einheit. In seinen früheren Dichtungen

zeigt sich uns Lope als ein ganz anderer als später.

Denn Lopes Kunst hat sich im Verlaufe seines mehi-

als fünfzig Jahre dauernden Wirkens als dramatischer

Dichter immer mehr vervollkommnet und erreicht erst

im Alter ihren Höhepunkt. Wenn wir mehr chrono-

logisch vorgehen , wenn wir Lopes Dramen in den

Rahmen von Lopes Leben einstellen, dann schaffen

wir erst die Basis für das Verständnis von Lopes

Persönlichkeit. Denn sein Leben, seine Anschauungen,

seine Gefühle, seine Freuden und Leiden spiegeln sich

deutlich in seinen Werken wieder. Ein charak-

teristisches Beispiel für die Verschiedenartigkeit und

Wandelbarkeit von Lopes Auffassung der dramatischen

Technik ist die Vorführung der Exposition. Schevill

sagt darüber: „One of Lope's chief claims to being a

complete master of his art is his exposition. In most

of his plays the opening could not be improved upon.

But we realize that he wrote altogether too much to

carry this perfection to the end of every plot, and no

special critical acumen is necessary to note that some

of his plays betray a distinct falling off in the con-

struction as they proceed" (pag. 75). Gewiss kann aus

Lopes späteren Dramen soundso oft festgestellt

werden, dass die Exposition vorzüglich gelungen ist.

Ist das aber auch in Lopes früheren Stücken der

Fall? Bringt Lope nicht alles und jedes auf die Bühne ?

Führt er nicht jede Kleinigkeit, manchmal selbst die

absurdeste vor? Ist nicht oft der ganze erste Akt

nichts anderes als weit ausholende Exposition? Die
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Art , wie Lope in seinen Jugendstücken die Vor-

geschichte auf die Bühne bringt, wie er sie, trotzdem

sie in detaillierter Ausführung vor den Augen des Zu-

schauers vorübergezogen ist, noch ein-, zweimal in

Erzählungen wiederholt, zeigt unmöglich „a complete

master". Die Beispiele, die Schevül für seine Be-

hauptungen anführt , sind darum auch nur in ganz

wenigen Fällen den Jugenddramen Lopes entnommen (6),

meist stammen sie aus Dramen, die im Peregrino 1618

erwähnt sind (18), also wohl in der Zeit zwischen

1604—1618 entstanden sind. Aus den letzten Lebens-

jahren des Dichters sind zehn Dramen herangezogen.

Schevills Werk basiert also in der Hauptsache auf

den späteren ,
gereifteren Dramen unseres Dichters,

die in eine Zeit fallen , in der Lope schon eine ge-

reiftere Persönlichkeit war als in seinen jungen Jahren.

Es fehlt also bei Schevill eigentlich das Zwischenglied

zwischen der Ueberlieferung, die der Verfasser in den

äusserst lesenswerten und gehaltvollen Kapiteln : In-

heritance and Tradition manifest in the Characters"

(pag. 17— 25) und „Inheritance and Tradition manifest

in specific traits of Lope's Plots" (pag. 26—33) dar-

legt und Lopes späteren , künstlerisch bedeutenderen

Schaffensperioden : die Entwicklung zu der von Schevill

dargelegten Kunstauffassung, die sich am deutlichsten

in Lopes Jugenddramen offenbart.

Im zweiten TeU seines Werkes (pag. 117—340)

gibt Schevill eine in jeder Beziehung vorbildliche Aus-

gabe der comedia „La Dama boba" nach dem Auto-

graph. Die Klagen Schevills über die schlechten Aus-

gaben spanischer Dramatiker sind nur zu Ijerechtigt.

Es ist sehr zu- begrüssen, dass Schevill nicht nur

tadelt, sondern auch gleichzeitig an einem praktischen

Beispiel zeigt , wie derlei Arbeiten gemacht werden
müssen. Inzwischen ist auch in Spanien, von der

„Junta para ampliaciön de estudios" in einer neuen
Sammlung: Teatro antiguo espanol" (bis 1920 drei

Hefte) der Anfang gemacht worden zu einer wissen-

schaftlich korrekten Neuausgabe spanischer Dramen.

Würzburg. AdalbertHämel.

Max Leopold Wagner, Mexikanisches Rotwelscti.
Ztschr. f. mm. Phil 39, 513— ö.'JO.

Diese hochbedeutende Veröffentlichung ist die

erste wissenschaftliche Zergliederung des spanischen

Eotwelschwortschatzes, von dem wir bisher nur Material-

Sammlungen wie SaliUas und viele andere, die Wagner
zusammenstellt, besitzen (hierzu kommt fürs Barcelonaer

(katalanische) Rotwelsch neuerdings die treffliche Arbeit

von Givanel i Mas in Biälleti de dialectoJogia 1919,

s. 11 ff.). Aus der grossen Belesenheit in der älteren

spanischen pikaresken Literatur, aber auch aus seiner

Kenntnis von Land , Leuten und Lexizis , die dem
Mitteleuropäer sonst unzugänglich sind, aus einer ge-

wissen Neigung zu e.xotischen Randgebieten der

Romania (Sardinien — Judenspanisch — Amerikanisch-

Spanisch) schöpft Wagner seine Kenntnisse und die

Intuition der sprachlichen Verhältnisse, wie sie auf

dem Terrain sind. Bei ihm atmet man stets die frische

Himmelsluft des prinzipiell gerichteten Gedankens und
bewegt sich im Plein-air einer fern der Studierstube

gesammelten Gelehrsamkeit. Die Erforschung des

spanischen Rotwelsch ist so durch deutsche Kraft

neben die der französischen durch Sainean, Dauzat und

Esnault, der italienischen durch Lombroso, Biondelli,

Ascoli, Niceforo getreten. Ich füge zu Verf.s alpha-

betisch angereihten etymologischen Versuchen folgende

Bemerkungen

:

ahriles , Jahre-, vgl. sp. ahrües_ ,Jugendjahre', und

Krenkel, CaJderon I, S. 204 (z. B. Menendez y
Pelayo, Calderon y su teatro S. 380 [leyenda]

cscrita con . . . et desembarazo de Jof< florklon

ahriles del poeta): es liegt also ein Witz der

Gauner vor: /o sentenciaron a veinte ahriles ,zu

20 seiner blühendsten, schönsten Jahre-.

ajJaramunciar ,gestohlene Sachen kaufen oder ver-

wahren' : Wagner : aparar ,mit den Händen auf-

fangen' -f «»«mor , stehlen'. Der Wortschluss viel-

leicht scherzhafte Verunstaltung eines *a-parament-

ar? Das alte nnirciar , stehlen' gehört wohl nicht

zur Stadt Murcia, mit der es bei Cervantes im

Wortspiel erscheint, sondern zu »mrcidlago ,Fleder-

maus', vgl. murciglero ,larron qui derobe ceux qui

dorment', murcigaUero ,larron de nuit' (Oudin).

bar{r)il ,gut' : Wagner: zig. bare, barö ,gross'. Vgl.

immerhin auch argot-frz. etre d'un hon tonneau

,gut sein', tonneau ,Art , Gattung'. Auch bei

Givanel i Mas erscheint baril , elegant', harirel ,id.'.

helloca ,Haar' : Wagner: ,, Umstellung zu cahello''

;

vielleicht aber auch Anklang an rello , Flaumhaar'.

cabear ,anzeigen, was ein andrer getan hat' : wohl =
*cahrear, cf. ptg. cahra (Giria) ,denunciante,

policia', vgl. argotsp. chivar ,delatar' zu cliiva

,Geiss', barcel.-argot. xivar ,id.'.

calavera m. ,ein schlecht gekleideter Mensch'. Auch
im festländischen Spanisch als Mask., allerdings

in der Bdtg. ,Prasser, Lebemann, Unbesonnener'

üblich, z. B. Valdes, Ja Hermana de San Sulpicio,

S. 141 reconocian cn öl. . . . al cahallero y al

calavera, S. 167 un calavera deshecho, auch im

Kat. als adjektiv: Vilanova. Quadros pop. S. 47

eshojarrats, calaveres, sempre estdn de trumo.

carpanta , Diebsbande' erklärt W. aus sp. carpanta

,Heisshunger, Betrunkenheit', also die Gesellschaft

so benannt, weil sie zum Essen und Trinken sich

zusammenfindet. Im Ptg. bedeutet carapanta
,Betrunkenheit'. Das von Wagner erwähnte ptg.

(atalaia.) carapanta .mulher sem geito' wie mex.-

rotw. carpanta ,Diebesbande' ist für mich aber

die urspr. Bdtg. (vgl. furb. carpione ,Dieb' Rovi-

nelli): ich stelle das Wort zu sp. car2)a ,tigne,

ver qui ronge le drap' (Oudin), oder sp. garra-

hato ,Haken', ptg. carrapato ,Hundslaus', kreol.

carapatä ,sich anklammern' (Lbl. 8, 137), also

carahus, oder carpir ,zerreissen'. Das Suffix -anta

wie in sp. somanta (kat. somayna), Tracht Prügel'

zu soma ,Last' (bei Oudin).

ct/ncha ,Rocktasche' weist wohl auf die Bedeutung

,Vulva', die Wagner jetzt Ztschr. 40, 400 für

Argentinien belegt und die wohl durch den An-

klang an cofio hervorgerufen wurde (vgl. jconcho!

in Galizien, jconxos! in Katalonien als grober

Ausruf zur Verhüllung von cono).

dar de Crisfo ,abrir la puerta empujando con la

espalda' — wohl vom geki-euzigten Christus aus.

ch'charröti ,Türschloss' wohl nicht zu sp. chicharrön.

,Speckgrieben', sondern zu chicharra ,ZLkade;

grobes, rauhes, lärmendes, kratzendes Tonwerkzeug',

ser una chicharra ,eine wahi-e Plappermühle sein'.
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chonito .Schwein' deutet Wagner aus Metathesis von

cochino. Ich vergleiche ptg. (giria) cJiona ,Nacht',

,schlafender Mensch', chonar ,scklafen', choninhas

jUnbrauchbarer, magerer Mensch'. Zur Bdtg. vgl.

piterco, amarranado ,faul' bei Wagner. Hierher

noch kat. xonu , Schmutzstelle'. Da wir ein ptg.

Joaninha ,weiblicher Mann' haben, könnte Zu-

sammenhang vniiJoäo als Appellativ für das Schwein

vorliegen? Vgl. chile. chancho ,Schwein'= Sancko
(Lenz, Dicc. etim.).

cJiota .Geheimpolizei', chotear ,ausplaudern, nicht zu

hebr. schoier ,magistratus', sondern zu sp. clioto

.Zicklein' . chotpcahras .Ziegenmelker' , clwiimo

.saugend', arag. chota .weibl. Kalb, Kuh', also zu

galiz. schotar .saugen'. Vgl. oben cahra und chivur,

cahear : es ist entweder vom Begriff des Melkens
der Ziegen (cf. argotsp. ordei'iar la cahra ,allen

möglichen Gewinn aus einer Sache ziehen') oder

vom Saugen (die Wahrheit herauspressen) aus-

zugehen. Jüdischdeutsch schauter .Amtsdiener.

Polizist, Gendarm' ist dann nur sekundäre Ueber-
einstimmung.

filo .Hunger' : in italienischen Kriegsgefangenenkorre-

spondenzen las ich se la fila soüile col mangiare.

ßsga .Spott' : Wenn das Wort tatsächlich ital. fischio

ist, müsste ftsga ,Dreizack' (EEW .333(5) ein

anderes Wort sein.

furris: Tolhausen verzeichnet zigeunersprachl. furre

,böse' . Besses ein furre im Verbrecherargot

.superior. de buena clase'. Auch Barcelona pürria
,bassa, comune'.

gohernador .Truthahn' : vgl. hiermit in Südwestfrankreich

vicaire für .Hahn', deutsch-gaunerspr. Kaporal
.Hahn' (das aber mit hebr. hapörö .Versöhnung'

zusammenhängen soll , Günther, Dtsch. Gawur-
sprache S. 128).

jalarse .sich berauschen' stellt Wagner zu sp. halar

.ziehen'. Ich würde näher an die von Tallgren,

Neuphil. Miit. lyi2, S. 170 ff. ' besprochenen

sp. jalear ,Lärm machen', kat. xalarse .sich-

gütlich tun, schmausen', auch neapol. scialare in

derselben Bedeutung anknüpfen. Vgl. noch Costarica.

jalar ,enamorar, hacer el amor'.

Zu Juan gallardo ,Hahn' vgl. Juan Cigarron auf eine

Schmeissfliege gesagt (cigarron eig. = .grosse

Heuschreckengrille') bei Giro Bayo Lazarillo

espaiiol S. 17!i: ; Mnerto estä! Juan Cigarron

cayö en la ptercha, ptg. Joäo-pestana ,Schlaf', kat.

(Cadaques) Don Juan de Xarbona ,Tramontana',

ptg. Maria- das-XKrnas-compiridas ,Regen' usw.

mandro .Brot': lunfardo (= argent.-rotwelsch) niarroque

.Brot' ist wohl Italianismus (man beachte die

grosse Anzahl von italienischen Auswanderern in

Argentinien, bachiclia genannt): Soldaten -ital.

inaroc{o), frz. mnroc, von Boerio auf einen ital.

Ort Marocco (bei Mestre) zurückgeführt, aber

' Allerdings scheint Tallgren unrecht zu haben, den
Tanz jnleo zu leug;nen, da ich z. B. bei Giro Baj-o, Lazitrillo

esp. S. 213 lese: Kiaa [eine Jahrmarktskünstlerin] .se vtrd

«hlifiad» d (larse w« jrileito 6 contar uiiri^ ftiguidillas. Vgl.
auch Schuchardt, Ziitachr. h, 274. Die Bedeutungsvermitt-
lung zwischen 7i"^(r .ziehen', ;hiiht'. ,holla!' vluA juluir liegt
in der Bedeutung des letzteren ,durch Händeklatschen,
durch Gebärden zum Tanzen auffordern' (vgl. oU ,andalu8.
Tanz' zu dem Huf iole! ,bravo').

wohl zum Marrokinleder gehörig : vgl. Wagners
qaniuza ,Gemshaut' > ,Brot'.

masteo .männliche Genitalien' : nach Wagner zu mastur-

harsc .sich selbst beflecken' ; oder an arag. masto
,macho' {Ztschr. 30, 467) anzuschliessen ?

matasanos ,Arzt' : vgl. Trueba , Cucntos de vivos y
muertos S. 49, Pereda Sotileza S. 152 in der-

selben Bdtg., kat. matasans ,
Quacksalber'.

meco ,Indianer' : nach der Erzählung , die Pinol fürs

Gahzische belegt, könnte man auf ein daneben

stehendes meco = lt. moechus in gelehrter Fort-

setzung schhessen. Das Wort kommt auch im

Kat. in der Bdtg. ,Teufel' {no ha tenior a Meco)
vor. Vgl. noch arg.-frz. niec .Herr. Gebieter', kat.

mec ,schwach behaart', barc.-argot. niecu ,beneit,

tonto', prov. mek .dumm, stotternd', arag. tarta-

meco .tartamudo'. letzteres vielleicht die urspr.

Bdtg. .stotternd' > .dumm' > .Kerl' > .Herr',

.Teufel' usw.

morar .essen': neben ptg. moquir .oft essen' murquir
.nur mit den Zähnen kauen' haben wir noch

»nmquir in der letzteren Bdtg. (Figueiredo). argotsp.

nmrguir .essen' (Besses). Vielleicht ist besser

als Umstellung von conier ein *moca .Schnauze'

(zu nmccus .Rotz', vgl. >WMCceM.s-Eeflexe in jener

Bdtg. im EEW) anzunehmen, das sich mit *murga
,Schnauze' (vgl. EEW s. v. morigerare und Bruch,

Ztschr. 39, 206) getroffen hat.

nadando ,nichts' : vielleicht auch aus dem Gegensatz

jandando! .vorwärts' entstanden. Zu ;(que)

naranjas (de la China)! als Abweisung der Partner-

rede vgl. die in meinen Äufsätsen z. rom. Syni.

u. Stil. S. 208/9 belegten Wendungen vom Typus
;que . . (ni) que calabazas! (oder magras). _,

Orden familiär: zur Sitte, auch die Familie, ins-

besondere die Mutter, in den Fluch einzuschliessen

bemerke ich, dass sie auch auf slawischem und
magyarischen Gebiete durchaus häufig ist : in Press-

burg sagte zu einem Einjährig-Freiwilligen ein

ungarischer Korporal bei der militärischen Ab-

richtung: az anyddnal; a ren hurvdnak a büdös

szerencseje, wörtl. ,deiner Mutter, der alten H . . .,

stinkiges Glück !'. Meist wurde der Fluch abgekürzt

zu az anydd.

]}alomas ,Bettücher' : merkwürdig, dass ital. colombine

und sp. palomitas auch in einer anderen Ueber-

tragung vorkommen: == ,Mais' (cf. Ztschr. 40. 108

und 713).

palomos .Schlage' : Zu San Benito Palermo ,Schläge

vgl. galiz. palerma ,Schlägerei', ptg. palerma M
,ungeschickter Tölpel'.

pasma f. ,Polizist' : der Barcelonaer Argot hat pasma
,id.' Mask. Ueber diese Geschlechtsveränderung

lege ich nächstdem eine ausführliche Studie vor

:

Beiträge zur romanischen Worthildungslehre (zu-

sammen mit Gamillscheg).

pirarse ,fliehen' : auch andal., ferner kat. pirrdr{sela).

rufo ,Dieb' erklärt W. aus rufidn .Kuppler', rupar

.stehlen' aus robar + rufar. Sollte nicht die

Doppelheit p — f und die Bedeutung .Dieb'

.stehlen' ursprünglich sein und auf ein germanisches

Etymon der ganzen Sippe weisen (entweder zu

EEW 7424 ahd. ruf .Schorf' ital. roffia .Schmutz,

Unrat', frz. rafle vgl. etwa prov. roufeln .räcler'

und zur Bdtg. frz. rdcler selbst, oder zu rupfen,
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dtsch. nippig, zu dem die REW 7427 abgesonderten

aprov. ruf ,schwielig', nprov. rufe ,rauh, borstig',

rufa ,falten, runzeln' gehören müssen) ? Vgl. noch
argotfrz. gr{o)uper .fassen, wegnehmen'.

soplön ,Angeber' : Der Souffleur und der Ohrenbläser
enthalten ähnliche Vorstellungen.

trahajar , stehlen- : auch argot-frz. iraraiUer, auch

faire und barcel.-arg. fcr.

yömis ,ich', yiitis: Besses gibt im sp.-calö. Teil für

,ich' noch menda (Anklang an Mendcz) und mangue,
vgl. barc.-sp. menda, menga, mangu'is (Givanel

i Mas).

Nachtrag: Zu fiJo .Hunger' vgl. noch die Stelle aus

Calderon, La virgen dcl sagrario I, 334<^ : con el

Jiamhre nos pirevienes cuchiUo, que al romper vida

tan corta parece que se afila en lo que corta.

Bonn. Leo Spitzer.

Z eit s chrift en u. ä.

Germanisch "Romanische Monatsschrift IX, 7 8, Juli-
August 1921: Franz Dornseiff, Das Zugehörigkeits-
adjektiv und das Fremdwort. — O. W a 1 z e 1 , Fritz
von Unruh I — G. Neckel, Das Gedicht von Waltharius
manu fortis 11. — Fr. Neu b er t, Studien zur französischen
Aufklärungsliteratur 1. — Max .J. Wolff, Italienische
Komödiendichter V. Giovanmaria Cecchi als Lustspiel-
dichter IL — Konrad Hentrich, '\'ermischte Beiträge
zur Sprachpsychologie und -physiologie. 1. Modales „tun"
im Hochdeutschen. 2. Lautliche Differenzierung als Folge
des Affekts und psychologisch- begrifflicher Differen-
zierung, i. Das Vernersche Gesetz in der h(?thdeutschen
Umgangssprache. 4. Dieser — der nächste. — M. H.
Jellinek, Schopenhauer und die Sprachwissenschaft.

—

F. Eosenberg, Shakespeare in dem Urteil Hippolvte
Taines. ^^ •'

Modern Philoiogy XIX, 1. August 1921: James Eoot
Hulbert, The „West Midland" of the Romances. —
Casimir Douglass Zdan o wicz, From „Le Misanthrope"
to ,,Le Malade Imaginaire". — Rob. V. Merrill, Moliere's
Exposition of Courtly Character in „Don Juan". — Olin
H. Moore, The Infernal Council. — Lewis F. Mott,
Foreign Politics in an Old Play. — Erasmo Buceta,
Los Galle^os en las „Novelas Ejemplares". — Hyder E.
Rollins, Martin Parker: Additional Notes. — 'Ronald
S. Crane, and Hamilton Jewett Smith, A French In-
fluence on Goldsmith's „Citizen of the World". — Archer
Taylor, The Death of ürvar Oddr. — Arthur H.
Nethercot, The Relation of Cowlev's „Pindarics" to
Pindar's Ödes.

Zs. für französischen und englischen Unterricht 20, 2:
Michaelis, La Fontaine, seine Fabeln und sein 300. Ge-
burtstag am 8. Juli 1921. — Zagel, Die wichtigsten
Ergebnisse der Psychologie und ihre Bedeutung für den
Klassenunterricht in den neueren Sprachen. — Noll,
Kriegsfranzösisch. - W. Franz. Grammatisches. —
52. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner.—
Literaturberiohte und Anzeigen: Sehröder, Eucken,
Lebenserinnerungen. — Ders., Lambeck, Philosophische
Propädeutik. — Ders., Jonas Cohn, Geist der Erziehung.
Pädagogik auf philosophischer Grundlage. — Ders.,
Meisinger, Bilder aus der Volkskunde. — W. Franz,
Brie, Aesthetische Weltanschauung in der Literatur des
19. Jahrhunderts. — Günther. Mittel und Wege zur
Erlernung des Spanischen im Selbstunterricht für Philo-
logen (Gräfenberg undAntonio Paz v Melia, Spanische
Unterrichtsbriefe nach der Methode" Toussaint-Langen-
scheidt; Vogel, Einführung in das Spanische für Latein-
kundige; Ruppert, Spanische Konversationsgrammatik
zum Schul- und Privatgebrauch nach der Methode Gaspey-
Otto-Sauer; Schilling, Spanische Grammatik mit Be-
rücksichtigung des gesellschaftlichen und geschäftlichen
Verkehrs; Gräfenberg, Praktisches Lehrbuch der
Spanischen Sprache für den Schul- und Selbstunterricht!.
-— Jantzen, Schücking, Die Charakterprobleme bei

Shakespeare. — Ders., Shakespeares Werke in Einzel-
ausgaben. — Ders., Shakespeare-Rätsel. — Arns, Eisner,
Pian. Ein Requiem. — P e i s e r , Russell, English Business
Correspondance. — Ders., Rössner und Jäger, From
School to Office. — Ders., Oberbach, Kleine englische
Handelskorrespondenz. — Ders., Oberbach, Englische
Handelskorrespondenz in Mustern und Aufgaben. —
Kittkewitz und Knoke, The Junior Clerk. — Ders.,
Grohraann, Senior Book, Part I. — Zeitschriftenschau:
Frauenbildung.

Revue de i'enseignement des langues Vivantes, März,
April, Mai, Juni 1921: Marie Betbeder-Matibet,
LTnfluence de Shakespeare sur Musset dans les Comedies
et Proverbes.

Edda. Nordisk Tidsskrift for Litteraturforskning XIV, 4
Viktor AVaschni tius, A. O. Vinjes Sprachentwiok-
lung. — T. Wennström, Dödsriket hos Homeros,
Vergilius och Dante. •— Johan Mortensen, Molieres
Misantropen. — H. Eitrem, Den fremmede passager i

„Peer Gynt". — Hans Kyrre, M. Goldschmidt og
Norge. — Sigurd Skonhoft, Bjarnstjerne Bjornson og
Bergeus nationale scene. — Aagaat Daae, „Den Norske
Huusven" og Lars Ingier. — XV, 1: Albert Nilsson:
Thorild ännu en gäng. — Elisabeth Hude Pallis,
Tennysons og Swinburnes Arthurdigte. — Valborg
Erichsen, Hamlet og Soren Kierkegaard. — A. Trampe
Bo dtker, Hvorledes bar Shakespeare tsenkt sig Othello?
Ad. Stender-Petersen, Johann Heinrich Voss und
der junge Gogol. — Halvdan Koht, Folkeleg namn-
tradisjon frii vikingtida. — Herman Jseger, Norsk
litteraturforskning i 1919 og 1920.

Zs. für Deutschkunde. Hgb. von W. Hofstaetter und
Fr. Panzer. 3.i, Jahrg , Heft .5. Leipzig. Teubner. 1921.

Inhalt: G. Schläger. Der Reimtrieb als Wortschöpfer. —
F. Seiler, Miitellateinische .Sprichwörter, die in deutscher
I^assung nicht nachweisbar sind. — Ch. Georges,
Klopstocks Ode „Die künftige Geliebte". — H. A. Korf f

,

Zur Iphigenie. — B. Luther. Kleists ..Prinz von Hom-
burg". — A.Janssen, Hermann Bossdorf. — G.Schübel,
Die Geschichte des mittelhochdeutschen Unterrichts. —
Th. Duggen, Das Lesebuch im Dienste literarischer

Erziehung. — 0. Schreiter, Das fingierte Tagebuch
im Aufsatzunterricht. — A. Graf von Pestalozza.
Moralische Betrachtungen in .-Vufsätzen. — E. Majer-
Leonhard, Deutsches Schul-Theater. — K. W iessner.
Albrecht Dürer.

Euphorien 2>!, 3: C. Töwe, Volksliedervarianten. — F. J. S.

Schneider, Montaigne und die Geniezeit. — J. L
Seif ert, SchiUersDemetrius inBöhmen. - XI.Enzinger,
Grillparzers Gedichte und das bayrische Erbe. (Schluss.)
— K. Kaderschaf ka. Zur Testgestaltung von Grill-

parzers „Bruderzwist" und „Libussa". — E. Sulger-
- Gebing, C F. Meyers Werke in iliren Beziehungen zur
bildenden Kunst (l. Anklänge an antike Kunst. 2. Be-
ziehungen zur Kunst des Mittelalters. 3. C, F. Meyer
und die bildende Kunst der Renaissance, insbesondere
Italiens. 4. C. F. Meyer und die zeitgenössische Kunst). —
A. Bechtold, Grimmelshausens Schriften in den Mess-
katalogen 16ö0— 107-5. — M. J. Husung, Ein Finan-
zierungsversuch der Neuberin. — M.Birnbaum, Nach-
träge und Berichtigungen zu den Registerbänden von
Goethes Tagebüchern. — W. Hertz, „Ein Stück ohne
Natuen", der ursprüngliche Titel von Goethes „Lila". —
Ders., Zwei Textberichtigungen zu „Dichtung und Wahr-
heit". — C. V. Faber du Faur, Ein verloren geglaubter
Sobillerbrief. — H. Sc hu 11 er, Zu Julius Mosens Georg
Venlot. — R. Winter, Unveröffentlichte Kleinigkeiten
von Theoiior Storm. — Fr. Hai 1er, Zu Ricarda
Huchs „Blütezeit der Romantik". — Rezensionen: A.

Sauer, Klassikerausgaben, Neudrucke und Auswahlen.
1. Neue Klassikerausgabeu des Bibliographischen Instituts

(Rousseau, Luther, Schiller, Arnim, Brentano, Körner,
Scheffel). II. Reclams Universalbibliothek (Büchner, Storm,
Anzengruber, Keller, Tiroler Novellen der Gegenwart).
111. Jakob Böhme, Adam Müller. — A. Häuf fen, Götze,

Frühneuhochdeutsches Glossar; FrUhiieuhochdeutsches
Lesebuch. — E. Sauer, Koch, Deutsche Vergangenheit
in deutscher Dichtung. — K. Steinacker, Johann
Anton Leisewitzens Tagebücher. — K. Kaderschaf ka,

1
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Heers. Das Leben Friedrich von Matthissons..— A. Sauer,
|

Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung. — Ders., Aus
j

Weimars Vermächtnis. I. Born h ausen, Schiller, Goethe
"uiid das deutsche Menschheitsideal. IL Schurig,

!

Lebensfragen in unserer klassischen Dichtung. — Ders.,
Zeitler, Goethe-Handbuch. — Ders., Goethes Freundinnen.
— A. Sauer, Ulrike von Levetzows Erinnerungen an
Goethe (Selbstanzeige). — M. Enzinger, P. Aegidius
Buclita, Das Beiigiöse in Clemens Brentanos Werken. —
A.Sau er, Bettelheim, Marie von Ebner-Eschenbachs
Wirken und Vermächtnis.

Cuphorion, 18. Ergänzungsheft: Inhalt; Vorbemerkung.

—

H. Mulert, Aus ungedruckten Briefen Gellerts an
Heinrich von Brühl. — Biuno Hirzel, Zwei Briefe

Gleims an Kleist und Gessner. — E. v. Kleist an Gessner.
— Erich Ebstein, Ein Brief von Gleim an Caroline
Herder. Ei läutert von Felix von Kozlowski. — Ein
Brief Zimmermanns. Mitgeteilt von Hermann Schollen-
berger. — Lavaters Zirkularschrpiben über seine Reise
im Sommer 17^3. Mitgeteilt von Heinrich Funok. —
Briefe F. v. Matthisons an Friederike Brun und Karl
Viktor v. Bonstetten. (Aus der Königl. Bibliothek zu
Kopenhagen.) Mitgeteilt von A. Heers. — Briefe von
Friedrich Schlegel an Johann Georg Zimmer. Mitgeteilt

von Erich Jenisch. — Clemens Brentano an den Ver-
leger Zimmer. — F. J Pertlies an J. G. Müller. Mit-
geteilt von Kduard Haug. — Ein unveröffentlichter
Brief Jean Pauls. Mitgeteilt von Will Vesper. — Jakob
Grimm und die Zensur. (Mit einem ungedruckten Briefe.

Von Siegfried Reiter. — Hinweis auf einen zweiten Brief

Jacob Grimms. — Ein Brief Ludwig Tiecks an Carl
Gustaf von Brmkman. Mitgeteilt von Otto Fi e biger. —
Register. Von Alfred Rosenbaum.

Tljdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde,
<ii>, 4: W. de Vries, Etvmologische Aanteekeningen.

Leuvensche Bijdragen XII, 2: J Dupont. Het Dialect

van Biee, een plionetisch-historische Studie (Forts.). —
Besprechungen von: J. W. Muller und L. Schärpe,
Speien van Cornelis Everaert. — L. Goemans und.
A. Gregoire, Petit traite de prononciation fran^aise.
— F. Tiemeyer, Klankleer der gedichten van Willem
van HildegHcrsbergh.

Danske Studier 1: J. W. S. Johnsson, Folkemedicinske
Undt-rsogelser. — Fr. Orluf, Originaltegningerne til

Woim.s Monumenta. — Fra Sprog og Literatur: Stamme-
former i Stednavne — Engelsk Stednavneforskning. —
Kviltur og Folkf minder: Danhke Vider og Vedtsegter —
Norske Folkeviser — Gerhard Kempe.

Maal og Minne, Heft 1 und 2 (1921); J. Reichborn-
Kjennerud, Bustein. — HjalmarFalK, De nordiske
navn for rakitt. — J ReichbornKjennerud, Syk-
domsiiavnene svik og valk. - V'ils Lid, Um linnskot

og alveskot. — HjalmarFalk, Norske navn og kure
for helvedesild. — J. 1< eich born -K Jen nerud, Nils
Lid og Hjalmar Falk, Innsamling av norsk tolke-

medisin. — Leir Aniundsen, NorsKhet i sproget hos
Claus Fasting. — Hjelmar Falk, Johan Storni.

Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet 1 Fin-
land. CLV—CLVII. Helsingfors, 1921. gr. t". Inneh.:

CLV. T. E. Karsten, Svensk bygd i Österbotten nu
och fordom. En namnundersökning. I. XU, 691 S.

Fmk. 60. — CLVl. Studier i nordisk filologi utgivna
genom Hugo Pipping. Tolfte bandet. V, 122; h; 10;

38 S. mit 1 Taf. Fmk. 16. — CLVII. Förhandlingar och
uppsater, 34. CIX, 2-"i4 S. Fmk. 30.

Revue germanique 12, 2: Ernest Seilliere, de I'lnstitut,

Une corre^pondante de Madame de Stael k Weimar,
it y a Cent ans, Sophie de Scliardt. — F. C. Danchin
et C. Gestre, Le roman anglais et americain. — 12, 3;

Regis Michaud, Emerson et la gaie science. — W.
Thomas, Deux lettres inedites de Robert Browning k
Joseph Milsand. — Louis Brun, Le theätre allemand. —
Henri Ruyssen, Le theätre anglais.

Engllsh Studles III, 4. August 1921: E. Kruisinga,
Critical Contributions to English Syntax. IX. Adjective
clausea. X. Provisional it. — K. W. Zandvoort, The
Messenger in the Early English Drama. — A Anscombe,
Margitunum. — Notes an News. — Reviews: Joseph

Hall, Selections from Early Middle English II.SO— 12.50

(W. van der Gaaf). — Readings in English Social History
from Contemporary Literature. Ed. by R. B. Morgan
(E. Kruisinga). — V^I^. G r a n t and J. Main'D i x o n , Manual
of Modern Scots (E. Kruisinga). — M. L. Annakin,
Exercises in English Pronunciation (W. A. van Dongen).— John Sargeaunt, The Pronunciation of English
Words derived from the Latin; Brander Matthews,
The Englishing of French Words; Robert Bridges,
The Dialectical Words in Blunden's Pomes (R. W. Zand-
voortl. — Arnold Bennett, From the Log of the Velsa
(P. V.). — Charles M. Gayley and Benj. Kurtz,
Methods and Materials of Literary Criticism: Lyric,
Epic, and AUied Fornis of Poetrj- (W. van Doorn). —
Arthur Quiller Couch, On the Art of Reading (A. G.
V. Kranendonk). — Worlds Classics 228, 219. 220 (A. G.
V. Kranendonk), — K. Luick, Historische Grammatik der
englischen Sprache 6, 1. — John Minto Robertson,
Mensae secundae Being a collection of Latin mottoes,
phrases, and memorabilia, current in English. — J. E. W.
Wallis, English Regnal Years and Titles; H. H E.
C rast er, The Western Manuscripts of the Bodleian
Library.— George Crabb, English Synonyms.— George G.
Loane, A Thousand and One Notes on A New English
Dictionary.

Romanta 171. Juiliet 1914: A. Counson, Francorchamp
et la Francorum Semita. — C. de Boer, Guillaume de
Machaut et r„Ovide moralise". — E. Faral. Une source
latine de l'histoire d'Alexandre; La Lettre sur les mer-
veilles de Finde II. — C. Salvion i, Centuria di note eti-

mologiche e lessicali I. — J.-L. Weston, Notes on the
Grail Romances. — G. Berte ni, Fragment d'un manu-
scrit du Chevalier au Lion. — L. Constans, LEntree
d'Espagne e' les legendes troyennes — J. Haust, Notes
etymologiques. — A. Thomas, Fragment d'un manuscrit
du Roman de Troie. — Coraptes rendus; J. An gl ade,
Les Poesies de Peire Vidal (A. Jeanroy). —^ C. B. Lewis,
Die altfa-anzösischen Prosaversionen des Apoloniusromans
nach allen bekannten Handschriften (E. Faral). —
E. Niestroy, Der Trohador Pistoleta; F. Naudieth,
Der Trohador Guillem Magret (A. Jeanroy; L. Spitzer). —
C. Salvioni, Note di lingua sarda; Bricciche sarde
(.1. Jud). — In der Chronique werden u. a. kurz besprochen

:

Hugo Brüll. Untergegangene und veraltete Worte des
Franzö.sischen im heutigen Englisch. (L. Foulet). — Edm.
6. Gardner, Dante and ihe Mystics. A study of the
mystical aspect cf the Divina Commedia and its relations

with !-ome of its Mediaeval sources (H. Hauvette). —
Can. Lor. Gentile, Frasario piemontese-italiano. —
Fritz Ginsberg, Die Privatkanzlei der Metzer Patrizier-

familie de Heu l:-l.iO— !-''.i0. In: Jahrbuch der Gesellschaft

für lothr. Geschichte und Altertumskunde XXVI, 1914. —
G. B. Grassi Priviiera-A. de Santis, Lu libru de
lu dialogu de Sanctu Gregoriu lu quali si k traslatatu

da graniatica in vulgari per frati Johanni Campulu de
Missina de li frati Minuri 1337— l:-i43. Cod. V. E della

Nazionale di Roma n. XX. Documenti per serv re alla

storia di Sicilia quarta Serie XI, fasc. 1. — Otto Klein-
schmidt, Syntaktische Studien zu den ältesten Vaude-
villeDichtern Olivier Basselin und Jean le Houx. Stettin

1913 (H. Yvon). — Emile Legouis, Defense de la poesie

fran(;aise a l'usage des lecteurs anglais. London, Con-
stable & Cie. (L. Foulet). — Li(?*es de philologia portu-

fuesa dadas na Bibliotheca nacional de Lisboa pelo Dor.
. Leite de Vasconcellos. Lisboa 1911. XXIV, .520 S.

8". — O Doutor Storck e la litteratura portuguesa. Estudo
historico-bibliographico por J. Leite de Vasconcellos.
— Studii SU Giovanni Boccaccio, a cura della societä

storica della Valdelsa, Castelliorentino 1913. V, 308 S.

8". — A. Birch-Hirschfeld und H. Suchier, Ge-
schichte der französischen Literatur. 2. Aufl. — A. L.

Terracher, La tradition manuscrite de la „Chevalerie

Vivien". Paris Champion. 82 S. 8". — N. Tommaseo,
Canti illirici, a cura di Domenico Bulferetti(A.. Jeanroy).—
172. Octobre 1914: L. Brandin, Traduction fran^aise

en vers des Sortes apostolorum. — E. Phi lipon, Les
parlers de la comte de Bourgogne aux XIII« et XIV«
siöcles. — C. Salvioni, Centuria di note etimologiche

e lessicali II. — G. Bertoni, Un nuovo trovatore ita-

liano: Girardo Cavallazzi. — A. Thomas, Peire Vidal
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an Tfere sainte. — Comptes rendus: I. C. Leoompte,
Eicheut, cid French poem of tlie twelfth Century
(L. Foulet, A. Jeanroy. M. Roquesi. — ML. Wagner,
Aggiunte e rettifiche al Vocabolario dello Spano di un
ignoto Bonorvese; P. E. Guarnerio, Di alcune aggiunte
e rettifiche al Vocabo'ario sardo dello Spano di un ano-
nimo Bonorvese reoentemente messe in luce (J. Jud). —
In der Chronique werden kurz besprochen u. a.

:

L. Ariosto, Orlando furioso secondo le stampe del 1516,
1521, 1.532 rivedute dall' Autore; riproduzione lelterale a
cura di Filippo Ermini (H. Hauvettel. — La bibliotheque
francjaise de Fernand Colomb, par Jean Babelon (M. R.).— II sistenia Ascoliano di grafia fonetica, per Amerindo
Camilli. — V. Crescinie V. Todesoo, La versione
catalana dell' Inchiesta del San Graal. Venezia, Ferrari.
54 S. a". — Ovid Densusianu, Pästoritul la popoarele
romanice, insemnätatea lui linguisticä si etnograficä. 34 S.

8" (M. R.). — Le livre des simples medecines, traduction
franfaise du Liber de simplici medicina dictus Circa
instans de Platearius tiree d'un ms. du XIII^ sifecle et

publiee pour la premiere fois par Paul Dorveaux (M. ß.).— J. Feller, Notes de philologie wallone. — Litterature
espagnole,parJ. Fitzmaurice Kelly. 2.ed ; Bibliographie
de l'histoire de la litterature espagnole, par. J Fitzmaurice
Kelly (M. ß ). — Gedeon Hue t, La legende de la statue
de Venus (ßevue de l'histoire des religions 1913). 25 S.

8°. (A. Längfors). — Gramatioii romäni, tractat istoric

despre evolutiunea studiului gramaticei limbei romäne
de la 1757 pänä astilzi de ß. lonascu (M. R.). — Justin
de Pas, Mvsteres et jeux sceniques ä Saint-Omer au
XV» et XVl- sifecle (M. R.). — Le Roman de Renart le

Contrefait, p. p. Gaston ßajmaud et Henri Lemaitre.
Paris, Champion. 1914. 2 vols. XXII, 371, 361 S. 4».

(M. B.). — Obras completas de Miguel de Cervantes Saa-
vedra. La Galatea. Ed. publ. por ßod. Schevill y Ad.
Bonilla (L. Fovilet). — El sacrificio de la Hisa por Gon-
zalo de Berceo, ed. de Antonio G. Solalinde (M. ß.). —
173. Janvier-Avril 1915: A. T. Baker et M. ßoques,
Nouveaux fragments de la chanson de la Reine Sibile. —
Wm. A. N i t z e , Sans et matiere dans les ceuvres de
Cbretien de Troyes. — A. Parducci, Le Tiaudelet, tra-

duction fr. en vers de Theodulus. — W. Wilmotte, La
Chanson de Roland et la Chan(,-un de Willame. —
A. Längfors, Le Dit des Quatre rois; notes sur le ms.
fr. 25545 de la bibliotheque nationale. — Ders., Notes
et corrections au roman de Renart le Contrefait. —
M. Esposito, Friere ä la Vierge en huitains. —
A. Thomas, Un temoignaje meconnu sur Gui de Tour-
nant. — Ders, Qi vive? — Comptes rendus: F. Dann e,
Das altfranz. Ebrulfusleben (A. Längfors). — H. Hau-
vette, Boccace (H. Cochin). — E. Marcialis, Piccolo
Vocabolario sardo-italiano . . . Fauna del golfo di Ca-
fliari(J. Jud). — A. F. Massera, II serventese romagnolo
el 1277 (G. Bertoni). — M. Niedermann, Sprachliche

Bemerkungen zu Marcellus Empiricus de medicamentis
(J. Jud>. — J. Stalzer, Die Keichenauer Glossen der
Hs. Karlsruhe ll.'i; K. Hetzer, Die Reichenauer Glossen:
W. Foerster, Die Reichenauer Glossen (G. Bertoni) —
C. Salvioni, Per la fonetica e la morfologia delle par-
late meridionali d' Italia (J. Jud) — M. Esposito, In-

ventaire des anciens manuscrits fr. des bibliotheques de
Dublin (A. Längfors). — In der Chronique werden u. a.

kurz besprochen : Sul Veltro allegorico di Dante. Studi
critici, filologici et letterari per G. Fregni (H. Hauvette).
— C. Iburg, Ueber Metrum und Sprache der Dichtungen
Nicole de Margivals, nebst einer kritischen Ausgabe des
Ordre d'amour von Nicole und einer Untersuchung über
den Verfasser des Gedichtes (A. Längfors). — A. Kra-
jewski, Lautlehre und Orthographie Petrarcas auf Grund
des Manuskriptes Cod. Vat Lat. 3195 als Einleitung zu
einem vollständigen Wörterbuch des Canzoniere (H. Hau-
vette). — A. Liedloff, Ueber die Vie Saint Franohois
(A. Längfors). — A PeUizzari, Dal Duecento all' Otto-
cento , ricerche e studi letterari (A. Jeanroy). — La Ba-

taille Loquifer I. Edition critique d'apres les mss. de
l'Arsenal et de Boulogne par J. Runeberg (M. R.). —
M.L.Wagner, Südsardische Trutz- und Lieoes-, Wiegen-
imd Kinderlieder (.1. .Jud) — Die Lieder Raouls von
Soissous, herausgegeben von E. Winkler (A. Jeanroy). —
174. Juillet-Octobre 1915: P. Meyer, Manuscrits medi-
caux en francjais. — E. Muret, Fragments de manuscrits

franpais trouves en Suisse. — G. Bertoni. Scene d'amore
e di cavalleria in antichi arazzi estensi. — A. Dauzat,
Etymologies fran^aises et provencjales. — Wilmotte,
L'auteur des branches II et Va du Renard et Chretien
de Troyes. — A. Guesnon et A. Längfors, Notes et

corrections aux chansons de Raoul de Soissons. —
G. B e r t o n i , Osservazioni al testo del Doctrinal di Ramon
de Castelnou — P. Marchot, Anc. fr. escheper, eschiper.— Ders., Anc. fr. talemelier. — G. Bertoni, Nota sul
dialetto di Bonifacio (Corsica). — Comptes rendus:
E. Gamillscheg et L. Spitzer, Die Bezeichnungen
der „Klette" im Galloromanischen (Thoraas). — S. Glixelli,
Les cinq poemes des trois morts et des trois vifs (Läng-
fors). — L. F. Paetow, The Battle of the Seven Arts
(Jeanroy). — E. Ilvonen, Parodies de themes pieux
dans la poesie franijaise du moyen äge (Längfors). —
S. Stroiiski, La legende amoureuse de Bertran de Born
(Jeanroy). — A. Jeanroy, La Joies du Gai Savoir
(Längfors). — In der Chronique werden u a. kurz be-
sprochen: H. R. Brush, La Bataille de Trente, a middle-
french poem of the fourteenth Century (A. Längfors). —
H. Meyer, Die Predigten in den Miracles Nostre Dame
par personnages (A. Längfors). — L. Fäh, Die Sprache
der altfranz. Boetius-üebersetzung, enthalten in dem
Ms. 365 der Stadtbibliothek Bern (A. Längfors). —
0. Hoby, Die Lieder des Trobadors Guiraut d'Espanha
(A. Jeanroy). — A. Jeanroy. Une Imitation italienne
de Rambaut de Vaqueiras "(G. Bertoni). — 175— 176.
Janvier-Octobre 1916—1917: A. Thomas, Nouveles
Varietes etimolojiqes. — G. Cohen et K. Young, The
officium stellae from Bilsen. — M. Wilmotte, Le Rod-
lieb

, notre premier roman courtois. — E. W a 1 b e r g

,

Date et source de la Vie de Saint Thomas de Cantorbery,
par Benet. — G. Huet, La Legende de la Montagne
d'aimant dans le roman de Berinus. — A. Jeanroy et
A. Längfors. Chansons inedites tirees du manuscrit fr.

1591 de la Bibliotheque nationale. — A. Längfors, Le
Tournoiement d'Enfer, pofeme allegorique et satirique. —
Ders., Le fabliau du Moine, le Dit de la Tremontaine. —
J.-J. Salver da de Grave, Poeme en quatrains con-
serve dans un ms. d'Amsterdam. — A. Jeanroy, Ne
garder l'eure, histoire d'une looution. — G. Bertoni,
Un nuovo frammento d'una versione perduta del Roman
de Troie. — Comptes rendus: G. Bertoni, I Trovatori
d' Italia (A. Längfors). — G. Huet, Chansons et des-
corts de G. de Dargies (A. Längfors). — Hj. Crohns,
Die Bewertung der Frau; Legenden och Predikan och
Exempla; Nägra scripta supposititia (A. Längfors). —
O. J. Talgren, ß. (Eller, Studj sulla lirica italiana :

Di mia disianza (G. Bertoni) — E. F. Langley, The
Poetry of G. da Lentino (G. Bertoni). — L. Frati,
ßimatori bolognesi del Treoento (G. Bertoni). — Dante
Alighieri, Vita nova, trad. H. Cochin (H. Hauvette).

—

V. Broendal, Notes d'etymologie romane (.1. Jud). —
In der Chronique kurze Besprechung von Blanche Su-
torius, Le debat proven^al de l'äme et du corps. Texte
critique (A Jeanro3-). — 177. Janvier 1918—Janvier
1919: F. Lot, Nouvelles etudes sur le cycle arthurien
I—IL — E. Langlois. Le traite de Gerson contre le

ßoman de la ßose. — A. Längfors, Jacques Bruyant
et son poeme La Voie de Povrete et de ßichesse. —
C. Brunei, Formes absolues et formes conjointes du
pronom personnel dans Fanden dialecte du Gevaudan. —
G. Huet, Les sources de la Manekine de Philippe de
Beaumanoir. — A. Längfors, Le Dit de Dame Jouenne,
Version inedite du fabliau du Pre tondu. — J. Anglade,
Notice sur un manuscrit de Ugo d'Alvemia. — G. Ber-
toni, Lettori di romanzi francesi nel quattrocento all«

Corte estense. — Comptes rendus: A. Meillet, Les lan-

gues dans l'Europe nouvelle (L. Foulet). — E. Tappolet,
Die alemannischen Lehnwörter in den Mundarten der
französischen Schweiz (A. Dauzat). — Kr. Nyrop, Manuel
plionetique du fran^ais parle (L. Foulet). — Le roman
de Phlorios et Platzia Pblore, publie par D. C. Hesseling
(G. Huet). — J. Orr, Les ffiuvres de Guiot de Provins,
pofete lyrique et satirique (A. Längfors). — F. C.

strander, Li Romans dou Li8(A. Längfors). — Bertran
de Marseille, La Vie de sainte Enimie p. p. C. Brunei
(A. .Jeanroy). — In der Chronique werden u. a. be-
sprochen: Clovis Brunei, Documents linguistiques du
Gevaudan (A. Längfors). — Essai sur l'histoLre de la con-
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frerie de Notre Dame du Puy d'Abbeville, publie d'apres

les notes recueillies par M. E. Deligüieres, mises en ordre

et completees par M. Henri Macqueron {C. Brunei). —
D. Fryklund, Etymologische Studien über geige-gigue-

jig; Stadien über "die Pochette (J. Jud). — The Gloria
d'amor of Fra Rocaberti. A cataian Vision-Poem of the
15"' Century, edited with introduction, notes and glossary

by H. C. Ileaton (A. Morel-Fatio). — A. Längfors,
Notice sur le manuscrit fran9ais 12483 de la Bibliotheque
Nationale (G. Huet). — A. Meillet, Le renouvellement
des conjonctions (L. Foulet). — Marianne Mörner, Le
Purgatoire de saint Patrice par Berol (L. Foulet). —
Kr. Nyrop, ßecueil de textes fran^ais publies pour les

cours universitaires. Premier fascicule. 2« ed. revue et

augmentee. — Kr. Nyrop, Etüde syntaxique sur le pro-

nom indefini on (L- Foulet). — A. Thomas, Jean Pitart,

Chirurgien et poete (A. Längfors). — Veritable discours

d'un logement de gens d'armes en la ville de Harn, avec
une chanson en vers picards par N. Le Gras, bourgeois

dudit Harn.. Etüde historique et philologique par Oct.

Thorel, acoompagne de notes grammaticales par M. F.

Mantel. — 0. Thorel, Essai historique et philologique
sur „les quatre abeuzes" (C Brunei). — Le Testament
Francjoys Villon de Paris, orne de figures du temps
(L. Foulet). — 178. Avril 1919: J. Anglade, La re-

daction rimee des Leys d"Amors ou les Flors del Gay
Saber. — J. Haust, Etymologies fi-an(;.aises et wallonnes.
— G. Huet, La legende de la Montagne d'aimaiit dans
le roman de Berinus. — A. Längfors, Dou vrai chiment
d'Amours. üne nouvelle source de la „Venus la deesse

d'Amor'". — L. Foulet, Etüde de syntaxe fran<;aise I:

Qiielque. — A. Dauzat. Gaba et ses derives. —
A. Langlois, Manser. — L. Cl^dat, Ne garder Teure.
— G. Bertoni, Una cobbola provenzale di un poeta
italiano contra Carlo d' Angiö. — A. Längfors, Une
enigme dans le Liber Fortunae. — Ders., Simon, auteur
de la Chronique de Floreffe. — J. Druon, Anc. fr.

bemi. — Comptes rendus: H. Schuchardt, Die roma-
nischen Lehnwörter im Berberischen (J. Jud). — M.
Niedermann, Essais d'etymologie et de critiq ue verbale
latines (J. Jud). — A. Levi, Le palatali piemontesi
(J. Jud). — M. Gramm ont, Traite de prononciation
franfaise (L. Foulet). — Kr. N\'rop, Kongruens i Fransk
(L. Foulet). — Le Roman de la Rose par Guillaume
de Lorris et Jean de Meun, p. p. E. Langlois (A. Läng-
fors). — La der Chronique werden kurz besprochen: L.
Rütimeyer, Beiträge zur Schweizerischen ürethno-
graphie ; F. Fankhauser, Zu tessinisch „torba" Speicher
(.J. Jud). — Ovid Densusianu, Antologie dialectalä

(M. R.). — C. Lacea, „Cum" dans la syntaxe rouniaiue

(M. R.). — Mihail G. Boiagi, Graniaticä romänä sau

Macedo-romänä reeditatä cu o introducere si un voca-
bular de Per Papahagi (M. R.). — Le parlate italiane

della Venezia Giulia e della Dalmazia. Lettera glotto-

logica di M. G. Bartoli a un collega transalpine (M. R.).

— Dante Olivieri, II nome locale veneto „lupia, lubia"

ed alcuni toponimi affini (J. Jud). — Influencia do vocabu-
lario portugues em linguas asiaticas por M. S. Rod.
Dalgado (M. R.). — Hilding Kj ellman, La construction
de l'infinitif dependant d'une locution impersonnelle en
fran9ais des origines au XV'' sifecle (L. Foulet). — Kr.

Nyrop, Etudes de grammaire fran^aise (L. Foulet). —
Indicatiuni bibliografice pentru literatura romänä dela

cele mai vechi lucräri pän in 1918 de Ch. Adaraescu
2« ed. (M. R ). — Peider Lansel, La musa ladina.

Antologia de la poesia engiadiiiaisa moderna precedUda
d'una cuorta survista da nossa litteratura poetica 2« ed.

(J. Jud). — Miguel Asin Palacios, La escatologia
musulmana en la Divina Comedia (M. R.). — Catalogue
of the Petrarch Collection bequeatbed by Willard Fiske
compiled b}' Mary Fowler (M. R.). — Dantis Alagherii
operum latinorum concordantiae, curante Societate Dantea
quae est Cantabrigiae in Nova Anglia ediderunt Eduardus
Kennard Kand et Ernestus Hatoh Wilkins quos adjuvit
Alanus Campbell White. —

• J. Anglade, Les origines
du Gai Savoir (A. Jeanroy). — La Chanson de Roland,
traduction nouvelle d'apres le ms. d' Oxford par Henri
Chamard (M. R.). — The Nortbern Passion, four paiallel

texts and the French original, with specimens of addi-

tional manuscripts, ed. by Frances A. Fester (M. R.). —

Egidio Gorra, Sülle origini delT epopea francese (L.

Foulet'. — A. Längfors, Les chansons attribuees aux
seigneurs de Craon. Edition critique (G. Huet). — Obres
de J. Roii; de Cor eil a, publicadas ab una introducciö
per R. Miquel y Planas segous eis manuscrits v primeres
edicions. Biblioteca Catalana (M. R.). — V. Örescini,
Emilio Teza (M. K.i. — 179—180. Juillet-Octobre 1919:
E. Langlois, Remarques sur les chansonniers franfais.
— A. Jeanroy et A. Längfors, Chansons inedites

tirees du ms. fr. 24 406 de la Bibliotheque Nationale. —
E. R. Lang, The Spanish estribote, estrumbote and
related poetic forms. E. Philipon, Les destinees
du phoneme (-t-i dans les langues romanes. — G. Huet,
Charlemagne et Basin et les contes populaires. — F. Lot,
Nüuveaux exemples d'Igoranda. — Ders., Ortivineas. —
Ders., Pour la Chronologie des modifications phonetiques.— L. Havet, Sorus, adjectif de couleur. — L. Foulet,
Le tutoiement en ancien fran9ais. — E. Droz, Note sur
un ms. ignore de la Bibliotheque Nationale (Impriraes,

velin 2i;31, XV'' s.). — Comptes rendus: F. Lot, Etüde
sur le Lancelot en prose (A. Pauphilet). — M. Wilmotte,
Le Francjais a la tiite epique (L. Foulet). — A. Jeanroy,
Bibliographie sommaire des chansonniers proven^aux;
Bibliographie sommaire des chansonniers franpais du
moyen äge (A, Längfors). — Les partures Adam. Les
jeux partis d'Adam de la Halle p. p. L. Nicod [A.. .Tean-

roy). — A. Stepp uhn. Das Fablel von Prestre com-
porte und seine Versionen; ein Beitrag zur Fablel-
forschung und Volkskunde (A. Längfors;. — The „Ad
Deum vadit" of Jean Gerson p. p. D. H. Carnaham (E.

Droz). — R. Tb. H o 1 b r o o k , Etüde sur Patheliu ( L. Foulet).
— B. Rava, Venise dans la litterature franQaise depiiis

ses origines jusqu'ä la mort de Henri IV (E. Droz). —
M. Jeanneret, La langue des tablettes d'execration
latines (J. Jud). — P. G. M. Aleppo et G. M. Cal varuso,
Ld fonti arabiche nel dialetto siciliano , vocabolario
etimologico (G. de Gregorio). — In der Chron^ue werden
kurz besprochen: C. Giordano, Alexandreis, poema di

Gautier de Chätillon (A. Jeanroy). — G. Weigand,
Albanesische Grammatik im südgegisohen Dialekt; Al-
banesisch-deutsches und deutsch-albauesisohes Wörterbuch
(M. R.). — F. D. Falcucci, Vooabolario dei dialetti, geo-
grafiae costumi della Corsica (M R.). — P. E. Guarnerio,
Note etimologiche e lessicali corse (M. R,). — C. Poma,
II composto verbale nella onomastica italiana (M. R). —
E. Furno, II dramma allegorico nelle origini del teatro

italiano (A. Jeanroy). — Cancionero castellano del siglo XV,
ordenado por R. Foulche-Delbosc (M. R.). — Cronica
da ordern dos frades menores 1209—120.5, p. p. J. J.

Nunes (M. R). — F. Remize et J. Barbot, La vie de
sainte Enimie, poeme roman de Bertrand de Marseille.

Traduction fran9aise (C. Brunei). — A bibliography of

mediaeval French literature for College libraries by
L. Foulet edited by Albert Schinz and George A. Under-
wood (M. R.). — Recueil de lettres anglo-fran9aise3

(126.5—1399) par F. J. Tanquerey (M. R.). — Jean-Marc
Bernard, Fr. Villon, sa vie et son ceuvre. Paris, La-
rousse, 1918 (M. R.). — M. Boutarel, La medecine dans
notre theätre comique depuis ses origines jusqu'au
XVIIIf siecle: mires, fisiciens, navres (M. R.). — Comte
Maurice de Pange, Les Lorrains et la France au moyen
äge (M. R.) — Benj. F. Luker, The use of the In-

finitive instead of a finite verb in French (L. Foulet). —
A. Längfors, La scciete franfaise vers l-^'iO vue par

un Frere Precbeur du Soissonnais (L. Foulet). — J.Sal-
verda de Grave, L'influence de la langue fran9aise en
Hollande d'apres les mots empruntes iL. Foulet). — P.

Leendertz, de Strophen von Rutebeuf (G. Huet). —
A. Thomas, Notice sur le manuscrit latin 4788 du
Vatican contenant une traduction fran9aise avec coin-

mentaire par maitre Pierre de Paris de la Consolatio

philosophiae de Boece (M. R.). — Hugo Thieme, Essai

sur l'histoire du vers fran9ais (M. R.). — G. Esnault,
Le Poilu tel qu'il se parle, dictionnaire des termes

populaires recents et neufs, employes aux armees_ en

1914—1918, etudies dans leur etymologie, leur deve-

loppement et leur usage (L. Foulet). — Die altfr. Prosa-

version der Alexiuslegende kritisch herausgegeben von

Erich Lutsch (M. R.). — Adriane Garbini, Antro-

ponimie ed omonimie nel campo della zoologia popolara

28
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(M. E.). — L'histoire de Fauvain, reproduction photo-
typique de 40 dessins du manuscrit franfais 571 de la
Bibliotheque Nationale (XIV« sieclej precedee d'une in-
troduction und du texte critique des legendes de Raoul
le Petit par A. Längfors (M. B.). — Paget Toyubee,
Concise dictionary of proper names and notables matters
in the works of Dante. — Nunzio Macoarrone,
I dialetti di Cassino e di Cervaro. — Ovide Densusianu,
Graiul din Tara Hategului (M. R.) — The „Secrets of
Salerno", an ancient French nianuscript in the possession
of The Royal Irish Academy; by M. Esposito. — Erntst
Tappolet, La survivance de"^ Diana dans les patois
romands (M. R.). — i8i. Janvier 1920: M. Wilmotte,
Chretien de Troyes et le conte de Guillaume d'Angle-
terre. — F. Lot, Nouvelles etudes sur le cvcle arthurien
111. L'ile Tristan. IV. Camlann. V. Les 'noces d'Erec
et d'Enide. — L. Foulet, Corament on est passe de ce
suis je a c'est woi. — R. T. Holbbrook, Le plus ancien
manuscrit connu de Pathelin. — Th, Gerold, Remarques
sur quelques melodies de chansons de croisade. — A.
Längfors, L'article estipot de Gordefroj'. — Cl.
Brunei, Prov. caissa. - Comptes rendus: J Gillieron,
Genealogie des mots qui designent l'abeille, d'apres
l'Atlas liijguistiqne de la France (K. Jaberg). — Jacques
de Bugnin. Le Congie pris du siecle seculier, p. p.
Arthur Piaget (F. E. Schneegans). — In der Chrouique
»erden kurz besprochen: Carl S. R. Co Hin, A biblio-
graphical guide to sematology, a liste of the niost im-
portant works and revie-ws on sematological subjects
hitherto published. — Ovide moralise, poeme du com-
mencement du XlV'e siecle p. p. C. de Boer (M. R). —
M. Esposito, On some waldensian mss. preserved in
the library of Trinity College Dublin (M. it.). — H. Kjel-
man, La construction moderne de l'inlinitif dit sujet

logique en fraijfais (L Foulet). — J. iMelander, Etüde
sur MAGIS et les expressions adversaMves dans les
laiigues romaiies (L. Foulet). — S Merian, Die fran-
zö.~l^ch^ Kamen des Begenbogens. — J. Murray, Le
chäteau d'amour de Robert Gro.'-seteste, eveque de
Lii.coln (A. Jeanroy). — Emil Oehmann, Studien über
die fianzösischen \\ orte im Deut.'-chen im 12. und 13. Jahr-
hundert (A Läigfors), — Wichele Orlando, Gli ac-
torciativi dei non.i jropri di peibona nel cialttio siciliano
con nleiimento a quelli toscani. — E. Schwan, Gram-
inatik des Allfranzösischen, 11. Aufl. iC. Biunel). —
K. Siipydirs de Vogel, Svntaxe hi^torique du iian^ais
(L. Foulet) — O. Streng, Himmel und \\ etter in \olks-
glaube und Sprache in Frankreich. - A. Thomas,
IMaitre Aliboron etude etimologique (M. B.). — Johan
Visiiig, Dpux poeuies de Kichoias Bozon : Le Char
d'Orgueil. La Lettre de l'empereur Orgiieil (A. Jean-
lov) — 182 183. Avril-Juillei 1920 M. Prinet, Les
armoiries dans le roujan du Cbatelain de Coucv. — L.
Sorrento, Nuove note d' sinta^si sicilianar — E.
Hoepffuer, Les pcesies lyiiques du Dit de la Pantheie
de Kicole de Jlargival. -" h. Faral, Kotice sur le
manusoiit latin de la Bibliotheque Nationale no 371Ö. —
L. Foulet, La disparitioL du pieierit. - J. L. Weston,
Notes on the Grail romances: The Perlesvaus and ihe
Prose Lancelot. — E. Langlois, A p)opos du Cou-
rounement Loo'is. — F. Lot, Traditions .sur Gt offrov
Grisegonelle et sur Helgaud de Jlontreuil. — Ders'!,
Infiuences litteraiies aniiques dans les noms de per-
sonnes. — Ders, Textes diplomatiques sur les peleri-
nages. — L. Foulet, Pour le commentaire de \illon:
La Belle lecjon aus enlants perdus. - Ders, Kotes sur
le texte de Villon: Lais et Testament. — A. Thomas,
Anc. prov. sebenc „bätaid". — Comptes rendus: F. Kluge,
Altdeutsches Sprachgut im Mittellatein (J. Judi. — E.G.
Wahlgren, Etude sur les actions analogiques reci-
proques du parfait et du participe passe dans les langues
romaiies (L. Foulet) — R. de Labusquette, Autour
de Dante. Les Beatrices, L'amour et la femme en
Occitanie. L'amour et la femme en Toscane, Les femmes
de Dante (H. Cochin). — Le Tournoiement as dames de
Paris de Pierre Gencien, ed. par M. Pelaez (Ä. Längfors:

\ "~ ^^ roraan de Fauvel par Gervais du Bus
p. p. A. Längfors (E. Hoepffner). - In der Chronique
werden u. a. kurz besprochen: Mario CassUa, La
epistola dl lu nostru Signori (J. Jud). — Per il cinquan-
tesimo corso di lezioni di Arturo Farinelli. L'opera di un

maestro : quindici lezioni inedite e Bibliografia degli scritti

a ttampa (M. E.). — L. Gauchat et J. Jeanjaquet,
Bibliographie linguistique de la Suisse romaude {M. K.). —
Charles Mills Gay lej', andBenj. PutmanJiur t z, Methods
and materials of literary criticism, lyric, epic and allied
forms of poetry (M. RJ. — La Canzone d Orlando tra-
dotta da R. Sciava. — Pedro Henr. Urefia, La versifi-
caciön irregulär en la poesia castellana. — O.Jespersen,
Negation in English and other Languages (L. Foulet).

—

Kr. Nyrop, Etudes de grammaire fran^aise 6— 10 (L.
Foulet). — A. Längfors, Les Incipit des poemes
fran(,-ais anterieurs au XVI« siecle, repertoire biblio-

graphique (L. Foulet). — E. Walberg, EtuJe sur un
poeme anonyme relatif a un miracie de saint Thomas
de Cautorbery (M. R). — Angelo Monteverdi, II

primo dramma neolatino. - Jules Camus, filologo; nota
di F. Neri (M. B.). — C. de Boer, Autour d'un mot. —
Victor Hugo, Legende des Siecles. Nouvelle edition
publiee d'apres les manuscrits et les editions originales . . .

par P. Berret (G. Huet). — A. Birkenmajer, La
Bibliotheque de Richard de Fournival, poete et savant
franijais de la premiere moitie du Xlll^ siecle (S. Glixelli).
— Dantis Alagherii tpistolae. The Letters of Dante,
emended text with introduction, translatiou, notes and
indices . . . by Paget Toyubee (M. R.). — Ramon Meneudez
Pidal, Estudios literariOH (M. R.). — Gligorie Ureache,
izvoarele lui Ureache; interpolaiile lui Simion Dascalu
si textul lui Ureache, studiu di istorie literarä de Dr.
Giorge Pascu (M. B ). — Ivan Pauli, ..Enfant", „gar9on'',
„fille" dans les langues romanes, etudies particulierement
dans les dialectes gallo-roiuans et Italiens (M. R.). —
Pio Rajna, Dante e i romanzi della Tavola ritonda
(M. R.). — 184. Octobre 1920: J. Jud, Mots d'origine
gaulois? — A. Parducci, Boiiifazio di Castellana. —
E. Faral, D'un „passionaire" latin a un roman fran9ais:
quelques sources immediates du roman d'Eracle. — F. Ed.
Schneegans, Le Mors de la pomme. — L. Foulet,
De icest ä cest et l'origine de l'article. — A. Horning,
Daru. — A. Thomas, Sur le vers 412 de Goimout et
laembart. — Comptes rendus: Die Lieder und Bomanzen
des Audefroi le Bastard herausgegeben von A. Culluiaon;
Dichtungen von Matthäus dem .Juden und Matthäus von
Gfiit . .. von H. "VVoUf (A. Längfors). — H. Chamard,
Les origines de la poe^ie franijaise de la Renaissance
(A. Paupliilet). — G. Bertoni, Italia dialettale (G de
Gregoiio). — In der Chronique werden u. a. besprochen

;

M. Remppis, Die Vorsieliungen vou Deutschland im
altlranzösischen Heldentpos una Roman und ihre Quellen
(L. 1'.). — C. Balcke, Der anorganische Nasallaut
im Französischen. — W. Benar}', Die germanische
Erman.irichsage und die frauzösisihe Heloendichtung
(L. F.). — C. J. Merk, An^chauungen über die Lehre
und das Ltben der Kirche im altiranz. Heldenepos. —
E. Lerch, Prädikative Participia für Verbalsubstantiva
im Französischen (L. F.). — E. Gamillsch eg. Die
romanischen Lleuiente in der deutscheu Mundart von
Lusern. — Fr. Bergert, Die von den Trobadors ge-
nannten oder gefeierten Damen (L. F.). — ViggoBr önd al.

Substrater og Laan i Bomansk og Germanst; Studier i

Lyd- og Oidhistorie (M. B.). — P. Herzog, Die Be-
zeichnungen der täglichen Mahlzeiten in den roma-
nischtn Sp lachen und Diah kten (M. B.). — E. Tappolet,
Zur Etymologie von Huguenot (M. B.). — A. Longnon,
Les noms de lieu de la France, leur origine, leur signi-

fication, leui's transformalions (M. B.l. — N. Jorga,
Histoire des Rouniains et de leur civilisatiou (M. B ).

—
Les Cent chefs-d oeuvre etrangers; Franijois Petrarque.
Pieface et traduciiou parH. Cochin |,\I.K)- — G.Saiuts-
bury, A History of the French Novel (M. R.).

The Romanic Review VIII, 1917. N» 1: John R. Fisher,
La vie de Saint Eustache par Pierre de Beauvais (Aus-
gabe des Textes mit kurzer Einleitung und \'arianten-

apparat). — Oliver Farrar Emerson, The old French
diphthong ei (e}') and middle English metrics. (An der
Hand von drei Arten von Beispielen; 1. seint, seinte,

2. deynous, heynous, 3. Ciese3-da. Eneidos, Oenone). —
S. Griswold Morley, Color symbolism in Tirso de
Molina (Beispiele für die symbolische Bedeutung der
Farben im 17. Jahrhundert). — Oliver M. Johnston,
The irrational negative in concessive clauses in French.
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(Beispiele aus altfranz. Texten). — Miscellaneous : Aurelio
M. Espinosa, Synalepha in old Spanish poetry: a reply
to Mr. Lang. (Antwort auf die Besprechung von Lang:
Espinosa, Notes on the Versification of el Misterio de
los Reyes Magos in Rom. Eev. VII). — Book Reviews:
Giulio Bertoni, I Trovatori d'Italia, biografie, te.sti,

traduzioni, note. (W. P. Shepard, sehr eingehend und
mit zahlreichen Aenderungsvorschlägen.) — ü. S c h u 1 1 z -

Gora, Folque de Candie, von Herbert Le Duc de
Danmartin. (Raymond Weeks, beachtenswerte Text-
vorschläge). — Öbituary: Jose Echegaray (f l!)16l von
John D. Fitz-Gerald und William Henry Fräser (f 1916)

von M. A. B. — Notes and News. — N«. 2: Eich-
mond Laurin Hawkins, The friendship of Josef
Scaliger and Fran9ois Vertunien I. und II. — Alma
de L. Le Duc, Goiitier Col and the French Pre-Re-
naissance. Part second : Literary antipathies and p.ersonal

sympathies (I. Gontier Col and the quarrel of the Roman
de la Rose, 11. Gontier Col a member of the „Cour
amoureuse", III. Col's röle in the quarrel between Jehan
de Monstereul and Ambrosius de Miliis). — Albert ,J.

Carnoy, Adjectival nouns in vulgär latin and early

romance („this artiole will be a modest complement
to the chapter of Meyer-Lübke's Einfülirioui, pp. 222

—

2-55"). — Roger Sherinan Loomis, The Tristan and
Perceval caskets (mit 9 Bildern). — Albert Stanburrough
Cook, Chauceriana (I. Chaucer's Clerk's Tale and a

French version of his original. 11. „Nayled in bis eheste"

(Clerk's Tale V. 29). III. Prologue 1—8). — Reviews.
Alfred Coester , The literary history of Spanish America
(W. R. Shepherd); R. de Boysson, Un humaniste
Toulousain, Jehan de Boysson (1-50.5— 15-59) (Helene
Harvitt). — Öbituary': E. C. A., Albert Frederick Kuer-
steiner. — N» 3: Henry R. Lang, Notes on the metre
of the Poem of the 'Cid III ("Fortsetzung von Rom.
Rev- V, 295—349). — Edward H. Sirich, Lope de Vega
and the praise of the simple life (weist nach, dass Lope
nicht direkt von Horaz, sondern von Garcilaso de la Vega
und Fray Luis de Leon beeinflusst wurde). — Alma
de L. Le Duo, Gontier Col and the French Pre-Re-
naissance. Part second (Fortsetzung: IV. The question
of the „Curial", V. Group aspect of contemporary litera-

ture. VI. The role of the „negociateur" in the early
Renaissance. VII. Conclusion). — Richmond Laurin
Hawkins, The friendship of Josef Scaliger and Franfois
Vertunien. (Schluss.) — John L. Gerig, Advanced degrees
and doctoral dissertations in the Romance languages at

the John Hopkins University. A survey and biblio-

graphy. (Von 1881 — 1917, 60 Nummern, 16 davon sind

ungedruckt, darunter: 1881: Edward Allen, On the
Conditional Relations in the Romance Languages, 1881 :

Garner Samuel, The Gerundial Construction in the
Romance Languages, 1888: J. R.Wightman, The French
Language in Canada, 1917: John Allan Child, The
Subjunctive in the Decameron : Primary and Conce.9sive

Clauses vi. a ) — Reviews: A. Renaudet, Prereforme
et humanisme ä Paris, pendant les premieres guerres
d'Italie 1494— 1517 (Gustave Lanson); Remy de Gour-
mont, Le Latin mystique; les pofetes de l'antiphonaire

et la symbolique au moyen-äge (Harold Eimer Mantz). —
Öbituary: R. W., Paul Meyer. N" 4: Albert Stanburrough
Cook, "Chauceriana U (Chaucer's „Linian"). — John
Livingston Lowes, Chaucer's Boethius and Jean de Meun.
— Henry R. Lang, Notes on the metre of the Poem
of the Cid III. Continued. — Hope Emily Allen, The
'Manuel des Pechiez' and the scholastio prologue. (Will
nachweisen , dass das Manuel nicht von William of

Waddington verfasst ist.) — Miscellaneous. Albert Stan-
burrough Cook, Dante, Purgatorio 22, 67-69 — E. H.
Tuttle, Hispanic notes (I. 'ferreneus, IL jam magis,
III. nunquam). — Review; Richmond Laurin Hawkins,
Maistre Charles Fontaine, Parisien (John L. Gerig).

Würzburg. Adalbert Hämel.

Revue du Seizieme Siede. VII, 3—4: A. Lefranc, Les
origines familiales de Rabelais. — L. Sainean, L'histoire

naturelle dans l'ceuvre de Rabelais VII. — P. Vi Hey,
Tableau chronologique des publications de Marot U. —
A. Eckhardt, Ronfard accuse de plagiat. L'iuvention
de l'eglogue. — H. Clouzot, Quelques techniques d'art

industriel au XVI" siecle. — J. Plattard, Pantagruel

et le roman de Perceforest. — Ders., La bibliotheque
et la colleotion de tableaux d'un Chanoine de Poitiers
en 1581. — Besprechungen: H. Denifle, Luther et le

lutheranisme. — P. Lau monier, ffiuvres oompletes de
Ronsard. — E. Eckhardt, Remy Belleau. — H. Clouzot,
ffiuvres de Rabelais.

II Qiornale Dantesco XXIV, 2: E. Bertana, Dantee
Mazziui. — G. Lattanzi, L'ottimismo del poema dan-
tesco. — Pr. Vannuttelli, Planta o piota? — G.
Boffito, Dante geodeta. — E. Sicardi, Appunti sul

testo della „Vita Nuova". — E. Allodoli, Stendhal e

Dante. — G. Bertoni, Sulla poesia di Dante. — Fr.

Ercole, Medio Evo e Rinascimento nella dottrina
politica di Dante. — G. B. Siragusa, Per la versione
del trattato „De Monarchia". — G. Vita-letti, La
commemorazione dantesca a Fönte Avellana. — Be-
sprechungen; V. Turri, Dante (G. Lattanzi). — F.

Nicolini, Un libro delmaestro di Dante. — Fr. Torraca,
Le lettere di Dante. — G. M a z z o n i , II fiore. — Borghezio
Gino, Note dantesche di musica saora e liturgia. —
Ders., M. Asin Palaoios e l'escatologia musulmana. —
E. Levi, Maestro Antonio da Ferrara, rimatore del

See. XIV. — Deutsches Dante-Jahrbuch, 5. Bd. — J. E.

Shaw, And the evening and the moming were one day.

Spanien I, 2; A. Schulten, Spanien im Don Quijote des

Cervantes. — H. Kehrer, Ueber Francisco de Zurbaran.
— I, 3: F. Grandraontagne, Spanier und Deutsche

i in Südamerika. — A. Reiff, Die Anfänge der Oper in

I Spanien, mit Textproben. — W. Mulertt, Der Amadis-

]

roman und seine zweite Heimat. — S. Gräfenberg,
Juan V^alera, Romanschriftsteller und Diplomat. — H. J.

Obrem, Joh. Fastenrath und seine spanischen Freunde.
— 4: A. L. Mayer, Der Bildhauer Francisco Giralte. —
II, 1/2: A. Castro, Der Fortschritt der Wissenschaft im
heutigen Spanien. — M. Artigas, Ein unbekanntes
spanisches Gedicht aus dem Mittelalter. — G. R i c h e r t

,

Spanische Gemälde in deutschen Galerien. — II, 3:

A. Demiani, Erinnerungen an Mollorca. — S. Grafen -

berg, B. Perez Galdos. — M. de Montolin, Die An-
fänge der katalanischen Romantik 1823— 1876. — II, 4;

A. Alt schul, Lope de Vega, Proben aus seinen drama-
tischen Werken. — L. Pf an dl, Pereda, der Meister des

modernen Romans. — H. Grossmann, Spanische Ge-
mälde in deutschen Galerien II.

Hispania III, N» 3, juillet-septembre 1920. Andre Suares
Une lettre sur Don Francisco Melgar. — Ernest Marti-
nenche, Le Theätre de M. Perez Galdös [Abdruck der

bereits am 15. April 1906 in der Revue des Deux Mondes
erschienenen Studie.] — Marius Andre, La ville et le

Chevalier errants. — Camille Pi tollet, L'Abbe Henri
Breuil et son Journal d'Espagne. — Jean Cassou,
Antonio Machado Igeb. 1875, seit 1905 als Lehrer des

Französischen in Soria, lebt jetzt in Baeza, Lyriker]. —
Andre Vovard, Vue d'ensemble sur la legislation du
travail en Espagne — Albert Insüa, Les Jours supremes
(roman de la guerre, traduction par Renee Lafont). —
Chroniques: Revue des Revues. — I,ivres refus. — N" 4,

octobre-decembre 1920; Marius Andre, M. Martinenche,

et la „Celestine". — Camille PitoUet, L'Abbe Henri
Breuil et son Journal d'Espagne (suite et fin). — Ricardo

Palma, Une rivale de la Perichole (trad. par J. Devergie).
— Marius Andre, Azorin pose une question a l'Academie

de Argamasilla. — Azorin, Le Chevalier au Caban
Vert (trad. par Francis de Miomandre). — Azorin, Les
Miguelistes du Toboso (trad. par Jean Cassou). — Jorge
Guillen, La langue espagnole a la Societe des Kations.
— Alberto Insüa, Les Jours supremes (suite et fin.). —
Chroniques; Revue des Revues (enthält in extenso den

Aufsatz von Zidlas Milner im Esprit nouveau: 'Gongora

et Mallarme, la Connaissance de l'Absolu par les Mots').

Livres reijus (bespricht u. a. ausführlich: Salvador

Albert, El Tesoro dramätico de Henrik Ibsen, Barcelona

1920; Oeuvres choisies de Cervantes. Traduction et

Introduction par Henri Collet. Paris 1920; J.-P. Wicker-

sham Crawford, The Sourcee of a Pastoral Eglogue
attributed to Francisco de Figueroa, Mod. Lang. Not.

1920). — IV, N" 1, janvier-mars 1921: Jorge Guillen,
Eugenio d'Ors. — Eugenio d'Ors, Fragments de „La
Ben Plantada". — Baron R. d'Hermigny, La Situation
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economique et sociale des classes rurales en Espagne. —
Andres Gonzalez Blanco, Amiel et Ibsen en Espagne.
— Camille Pitollet, Sur cmelques savants espagnols
contemporains [spricht über Federico Oloriz, Marcelino
Menendez y Pelayo, Eduardo Saavedra, Jose Echegaray,
Santiago Ramön y CajalJ. — Marius .Indre, Les
banquets de Argamasilla. — G. Boussagol, Mani-
festations Universitaires franco-espagnoles a l'Universite

de Toulouse [Feier anlässlich des Besuches von ß. Menendez
Pidal und Americo Castro in Toulouse]. — Chroniques.
Revue des Revues. — N" 2, avril-juin 1921: Dniitri

de Merejkowski. Cervantes. — Ders., Calderön [aus

dem Russischen übersetzt von Jean Chuzevüle]. —
Marius Andre, Les banquets d'Argamasilla (suite). —
Camille Pitollet, Le „Yeai Bork" des Langues Modernes
pour 1920 et la litterature espagnole. — Chroniques.
Revue des Revues. — Livres rei,'us [C. Pitollet bespricht:

Comedia famosa de amar sin saber a quien de Lope
de Vega Carpio, Ausgabe von Milton A. Buchanan und
Bernard Franzen-Swedelius, New York 1920].

Würzburg. A dalbert Hiimel.

Literarisches Zentralblatt 29: A. Meillet, Linguistique
historique et linguistique generale (Wolfgang Krause). —
Manuel Schnitzer, Goethes Josephbilder, Goethes
Josephdichtung. — üO: W. Stammler, Geschichte der
niederdeutschen Literatur (H. K Klenz). — Lawrence
Marsden Price, English German literary intluences;

"W. R. R. Pinger, Laurence Sterne and Goethe (Karl
Holl). — 31: Rud. Schevill, The dramatic art of Lope
de Vega (M. J. W.). — P. Merker, Neue Aufgaben der
deutschen Literaturgeschichte (Max Koch). — 82/33:

Ernst Leu mann. Neue Metrik (Paul Habermann). —
Albert Malte "Wagner, Heinrich Wilhelm von Gersten-
berg und der Sturm und Drang (Wolfgang Stammler). —
84: Gudrun Vogel, Thackeray als historischer Roman-
schriftsteller (M. J. W.). — Adolf Trendelenburg,
Goethes Faust erklärt (Max Koch). — Vilh. Thomsen,
Samlede Afhandlinger II. — 85: Ad. von Grolman,
Fr. Hölderlins Hyperion. Stilkritische Studien zu dem
Problem der Entwicklung dichterischer Ausdrucksformen
(Rud. Raab). — 36: S.Singer, Neidhart-Studien (-tz-).

—

Jos. Grass, Experimental-phonetische Untersuchungen
über Vokaldauer, vorgenommen an einer ripuarischen
Dorfmundart (Heintz). — 87: Ernst Schopf, Die kon-
sonantischen Fernwirkungen (Ernst Fraenkel). — The
Stonyhurst Pageants. Edited with introduction by
Carleton Brown (M. Weyrauch).

Deutsche Literaturzeitung 10: Förster, Die Beowult-
Handschrift, von Hecht. — 11/12: Güntert, Kalypso,
von Herrmann. — 1617: Hermannsson, Modern Ice-

landic, von Neckel. — Feist, Indogermanen und Ger-
manen, von Fraenkel. — 19: Briefe des Dichters Friedrich
Ludwig Zacharias Werner, hrsg. von Floeck, von Maync.
— Thiemke, Die me. Thomas- Becket -Legende des
Gloucesterlegendars, von Hübener. — 20: 21/2.5. Jahres-
bericht des Instituts für rumänische Sprache zu Leipzig,

von Friedwagner. — 22/28: E. Zittelmann, Die Neu-
auflage des „Shakespeare vor dem Forum der Juris-

prudenz". — Schneider, ühland. von Golther.

Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissen-
schaften. Philos.-Histor. Klasse. Nr. 85: Norden,
Römer und Burgunden. Ein Beitrag zur römisch-germa-
nischen Forschung.

Nachrichten der Qesellschaft der Wissenschaften zu
Qöttingen. Phil.-Histor. Klas.se 1920, S. 253—276: F.

Liebermann, Ort und Zeit der Beowulf-Dichtung.

Qöttingische Gelehrte Anzeigen 183, 4—6: Necrologia
Germaniae tomus IV (Edward Schröder). — Chr. Tou-
aillon. Der deutsche Frauenroman des 18. Jahrhunderts.
(0. Walzel).

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum. 24. Jahrg.
Heft 4: J. Geffken über H. Maync, Immerinann. —
5: Laudien, Gerhard Hauptmanns „Bogen desOdysseus".
— 6/7: K. Strecker. Die deutsche Heimat des Ruod-
lieb. — G. Salomon, War Heinrich Vll. ein Minne-
sänger? Eine Entgegnung.

Philologische Wochenschrift, Nr. 24: Wilke, Archäo-
logische Erläuterungen zur Germania des Tacitus, von

Wolff. — Fr. Pf ist er. Die Brahmanen der Alexander-
sage. — Nr. 27 : G o e 1 1 e , Kulturgeschichte der Urzeit
Germaniens, des Frankenreiches und Deutschlands im
frühen Mittelalter, von L. Schmidt.

Lehrproben und Lehrgänge, 1921, 2: W. Liepe über
H. Hirt, Geschichte der deutschen Sprache.

Zs. für Bücherfreunde, N. F. 13, 1—3: A. Leitzmann.
Zwei Briefe Lichtenbergs aus England. — M. Müller-
Jabusch, Unbekannte Dichtungen Fichtes? — H.
V. Müller, Harichs Hoffmann. — C. Michaelis.
Bibliographische Miscellen. 6. Ein unbeachtetes Schrift-

chen Immermanns („Was ihr wollt". 1840). — 13, 4:

C. H. Rot her, Nikolaus Laurentii und seine Dante-
Ausgabe im Jahre 1481. — P. A. M erb ach, Goethe-
Dramen.

Der grundgescheute Antiquarius. Hrsg. von Karl Georg
von Maassen. Jlünchen. Horst Stobbe. .Jahrg. 1,

Heft 4'5. Inhalt : L. T i e c k , Der Psycholog. — Aus Tiecks
Tagebuch: Aphorismen und Paradoxen. — Stimmungs-
bilder aus Tiecks „Die beiden merkwürdigsten Tage aus
Siegmunds Leben". — L. Zwicker, Drei romantische
Gedichte. -- Anti-Romantische Satire. — Romantiker-
Anekdoten : 1. Fr. L. Zacharias Werner, 2. E. T. A. Hoff-
mann und Fouque. — Klinkowstroem, Drei Briefe

von Job. Wilhelm Ritter. — H. Amelung, Karoline
von Günderode an Bettine und Clemens Brentano. —
G.v. Maassen, Ludwig Tiecks Straussfedergeschichten.
— Ein Chamissosches Gedicht („Die Sonne bringt es an
den Tag") und seine mutmassliche Quelle.

Historische Zeitschrift 126, 1: Fritz Härtung, Carl
August von Weimar als Landesherr. — Mentz, Ge-
schichte der griechisch-römischen Schrift bis zur Er-
findung des Buchdrucks, von Brandi.

Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche
Geschichtskunde 48, 2: K. Strecker, Drei Rhythmen
Alkuins. — H. Otto, Zur Frage nach der Entstehung
der Limburger Chronik. — E. v. Steinmeyer, Joseph
Seemüller.

Historische Vierteljahrsschrift, 1920, 1: Dopsch, "Wirt-

schaftliche und soziale Grundlagen der europäischen
Kulturentwicklung, von Wopfner. — 2: B. Schmeidler,
Kleine Forschungen in literarischen Quellen des 11. Jh.

(1 über das Gedicht vom Unibos). — Kalkoff, Ulrich
V. Hütten und die Reformation, von Hermann (Kalkoff
weist als Verfasser des neuen Karsthans Martin Butzer
nach).

Korrespondenzblatt des Qesamtvereins der deutschen
Geschichts- und Altertumsvereine, 1 und 2: Be-
schorner, Flurnamenforschung. — 7 8; W^olff, Wand-
lungen in der Auffassung in der römisch-germanischen
Altertumsforschung, ihrer Quellen und Ergebnisse. II. III.

Braunschvfeigisches Magazin, 5'6: P. Zimmermann,
Ein dem Herzog Ernst dem Bekenner zu Braunschweig
vtnd Lüneburg zugeschriebenes geistliches Lied.

Zs. für die Geschichte des Oberrheins XXXVI, 2: K.
Holl über Hebels Briefe an Gustave Fecht 1791—1826.
Herausgegeben von W. Zentner.

Mitteilungen des Vereins für Sächsische Volkskunde
und Volkskunst. 8. Band. 6. Heft. Inhalt: Täubert,
Urkundliches aus der Kaufmannschaft des 18. Jahrb. —
H. Endler, Volksmedizin. — E. A. Seeliger. Das
zweite Gesicht in Lückendorf. — E. Hahnewald, Die
Klatsche. — H. W. Tittel, Alte Griebenherde von
Pechhütten im Voigtlande. — R. Mättig, Allerhand
Leute von gestern. — R. Bahmanu. Zu unserm Kasper-
theater. — K. Weisse, Zu den Gasthausnamen. —
Ders., Freimaurersagen. — G. Lehnert, Nach Brand
betteln gehen. — VIJI, 7: G. H. Müller, Historische
Betrachtungen zur Weudenfrage.

Mitteilungen der schiesischen Gesellschaft für Volks-
kunde, Bd. XXII: K. Friedrichs, Das Recht in den
Kinder- und Hausmärchen. — W. E. Peuckert, Zu
Dähnhardts Natursagen. — A. Perlik, Scherzfragen
aus Rokittnitz in Oberschlesien. — F. Graebisch, Ver-
dopplung und Wiederholung im Schiesischen in der
Wort- und Satzbildung. — G.Schoppe, Eine .schlesische

Dialektprobe aus dem 17. Jahrh. — W. Schremmer,
Wie Kinderlieder wandern und entstehen.

I
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Zs. für Kirchengeschichte der Provinz Sachsen 27, 1 u. 2:

J. F ick er, Aelteste Bildnisse Luthers.

Biblische Zeitschrift 15, 4: H.J.Vogels, Eine Neu-
fiusgabe des Codex Vircellensis.

Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus 2, 1

:

M. Wundt, Fichte und Klopstock.

Kunstwart und Kulturwart 34, 10. Juli 1921: Schwab,
Landauers Shakespeare.

Das Deutsche Drama 4, 3 : J. B a b , Shakespeares Menschen-
darstellung. — H. Benzmann, Graf Franz Pocoi und
das Kindertheater. — K. Röttger, Die Sprache des
Dramas.

Westermanns Monatshefte 6.5, 10/11; L. Hirschberg,
Hoffmann von Fallersleben, ein deutscher Musiker.

Süddeutsche Monatshefte, Mai; E. Traumann, Dante
und Goethe. —

Der Türmer 2.3, 11: Zoozmann, Ein Rtlokblick auf die

Dante-Arbeit der letzten Jahre in Deutschland.

Der Wächter. Monatsschrift für alle Zweige der Kultur.
4. Jahrg., ö. Heft: AV. Kosch, Das Bergwesen in der
deutschen Romantik. — K. Frhr. v. Eichender ff,

Der Sedlnitzer Eichendorff-Fund. — E. A. v. Seelig,
Aus dem Umkreis „Der Wanderer Peregrin". — W.
Dersoh, Die Tagehücher des Freiherrn Reinhard von
Dalwigk zu Lichtenfels. — F. Asanger, Brentanos
„Viktoria und ihre Geschwister" und Schillers „Wallen-
steins Lager".

Hochtand, Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens,
der Literatur und Kunst 18, 10: L. Sprengler,
Dramaturgie, Romantik und christl. Drama.

Stimmen der Zeit 51, 4: J. Stang, üeber die Lebens-
erinnerungen von R. Voss. — 5: A. Stockmann,
Zacharias Werner nach neueren Forschungsergebnissen. —
8: E. Klein , Deutsche Siedlungen am Schwarzen Meere. —
9: M. Pribilla, Kant und Schiller. Ueber das Ver-
hältnis von Pflicht und Neigung.

Der Tag, 22. Mai: Man. Schnitzer, Goethes „englische
Bibel".

Die Pyramide. Wochenschrift zum Karlsruher Tage*
blatt, 26. Juni: O. Heilig, Ueber die Alt-Karlsruher
Sage vom Lahmenstuhl.

Museum XXVIII, 7. April 1921: Benjamin Constant,
Adolphe, ed. G. Rudier. — 8. Mai 19^;1 : Chr. Sarauw,
Goethes Augen. — K. J. Riemens, Esquisse historique
de l'enseignement du fran^ais en Hollande I (Schluss in

Nr. 9). — 9. Juni 1921: A. Langfors, L'Histoire de
Fauvain. — 10. Juli 1921: G. [-"anconcelli-Calzia,
Experimentelle Phonetik. — A. Heusler, Deutscher und
antiker Vers, der falsche Spondeus und angrenzende
Fragen. — Catalogus der Fransche Taal- en Letterkunde
in de Koninklijke Bibli. — Annales de la Societe Jean-
Jacques Rousseau XII, 1918-1919.

Studien XCV, Maart 1921, J. C. J. Groot, George Eliot

en haar romans. — Mai 1921: Fr. B. Kruitwagen, De
zalige Petrus Canisius en de mystiek van Johannes
Tauler. — Juni 1921: J. van Ryckevorsel, Emile
Baumann.

Videnskapsselskapets Skrifter, Kristiania. IL Hist.-filos.

Klasse 1919, Nr. 3. L tgit for Fridtjof Nansens Fond.
Kristiania, 19:.0. Dybwad in Komm. gr. 8°. — Inneh.:

J. Storm, Ordlister over 1yd- og formteren i norske
bygdemaal. Udgivne ved Olai Skulerud. [Wort-
verzeichnisse tiber Laut- und Formenlehre in der nor-
wegischen Bauernsprache.] VIII, 97 S. — 1921, Nr. 1, 3.

Ebenda. Inneh.: 1. E. W. Seim er, Sylterfriesische

Studien. XII, 158 S.

Nouvelle Revue Fran^aise 1. Avril 1921: Andre Gide,
Paul Alfassa, Gilbert de Voisins, L'oeuvre de Robert
Browning.

Neu erschienene Bücher.
Beckh, Hermann, Prof. Dr., Etymologie und Laut-
bedeutung im Lichte der Geisteswissenschaft. 1.—3. Taus.
Stuttgart, Der Kommende Tag. 1921. .32 8. 8»= Wissen-
schaft u. Zukunft. M. 3..50.

Brorinski, A., Das Theater. Leipzig, Quelle & Meyer.
Wissenschaft und Bildung, Nr. 167. 8". M. 9.

Croce, Ben., Ariosto, Shakespeare, and Corneille. Trans-

lated by Douglas Ainslie. London, Allen &. Unwin.
VIII, 440 S. 8". 10 s 6 d.

Festskrift tillägnad Werner Söderhjelm den 26 juli 1919.

Helsingfors, Holger Schuldt. Stockholm, Albert Bonnier.

329 S. 8". (Inhalt: Georg Brande.s, Lykonskning til

Werner Söderhjelm. — Ellen Key, Till Werner Söder-

hjelm, da han blir sextio är. — Sixten Beifrage, „Vinter-

gatans" genesis. — Just Bing, Goethe og Spinoza. - Anton
Blanck, En poetisk plan av Talis Qualis och dess öde.
— Hans Brix, Til Erasmus Montanus. — Francis Bull,
Schillers betydning for Bjornsons historiske skuespildigt-

ning. — Gunnar Castren, Den gamles hemkomst. —
Sverker Ek, Frödings Baien. — Gerhard Gran, Camilla
GoUett og Welhaven. — Lilly Heber, En norsk digter-

slegt. — Ruth Hedvall, Tavaststjernas förhällande

tili naturalismen. — Olaf Homen, När skrevs Soldat-

gossen? — Hans E. Kinck. Lidt om stil. — Martin
Lamm, Huvudriktningarna inom sjuttonhundratale.ts

estetik. — John Landquist, Historieskrivningens objek-

tivitet. — Agnes Langenskjöld, Hederskontlikten i

Vignys krigsnoveller. — J. V. L eh tonen, Theophile

Gautier och antiken. — Kr. N y r o p , Virkelige Mennesker

och uvirkelige. — Otto Sylwan, En artikel av L. J.

Hierta. — Fred. Vetterlund, Ragnhild och Olof. —
Emil Zilliacus, Anabasis och „Ur Anabasis".)

Kossinn a, G., Die Indogermanen. Ein Abriss. Teil 1.

Leipzig, C. Kabitzsch. 1 : Das indogermanische Urvolk.

Mit 1.50 Textabb. und 6 Tafeln. VI, 79 S. 4" = Mannus-
Bibliothek Nr. 26. Sub.skr.-Pr. M. 17.60; geb. M. 24.60.

Lange, F. K., Drei Theaterromane verschiedener Jahr-

hunderte und ihre gegenseitigen Berührungspunkte
(Scarrons Roman comique, Goethes Wilhelm Meisters

theatralische Sendung, Th. Gautiers Capitaine Fracasse).

Diss. Greifswald. Auszug.
Maurus, P[eter|, Stud. Prof. Dr., Die Wielandsage in

Literatur und Kunst. Weitere neuzeith Bearbeitungen

(T 3'. Ein Nachtr. zu H. 25 d. Münchener Beiträge zur

roman. u. engl. Philologie (MB) u. d. Erg. H. 1910 (T 1)

u. 1911 (T 2). (München 1921: H. Schrödl, aufgest.):

M. Kellerers Verl. in Komm. II, 41 S. 8". M. 3. München,
Eupprecht-Kreisoberrealschule. P 1921.

Piper, Hartmut, Altern und Neugeburt im Völkerleben.

Ein Beitrag zu Deutschlands Neugeburt. Hamburg,
Gente. 144 S. 8".

Thurneysen, Rudolf, Die irische Helden- und Königs-

sage bis zum 17. Jahrhundert. Gedr. mit Unterst, d. Abt.

f. irische Sprache der Däil Eireann. T. 1 u. 2 [in 1 Bd.].

Halle (Saale), M. Niemeyer. 1921. XI, 708 S. gr. 8".

M. 40; Lwbd. M. 55; Hldrbd. M. 120.

Zoozmann, Richard, Zitatenschatz der Weltliteratur. Eine

Sammlung von Zitaten, Sentenzen, geflügelten Worten,

Aphorismen, Epigrammen, Sprichwörtern, Sprüchen,

Redensarten usw. Nach Schlagworten geordn. 5 , verb. u.

verm. Ausg. 48.—52. Taus. Leipzig, Hesse & Becker Verl.,

1921. VIII S., 1520 Sp. 8«. Hlwbd. M. 24; Lwbd. M. 30.

Aron, Alb. Will., Traces of Matriarchy in Germanic

Hero-Lore. Universitv of Wisconsin Studies in Language

and Literature. 9. Madison 1920. 77 S. 8«.

Aufsätze, Fritz Milkan gewidmet. Leipzig, Hiersemann.

(Darin u. a. A. Bömer, Ist Ulrich von Hütten am
ersten Teil der Epistolae obscurorum virorum nicht be-

teiligt gewesen?) tt 1 1, i

Bartels, Adolf, Hebbels Herkunft und andere Hebbel-

Fragen. Gründl. erörtert. Berlin und Leipzig, B. Behrs

Verl. 1921. 126 S. 8" = Hebbel-Forschungen. Nr. 9.

M. 14; geb. M. 18. „ . , j r.u
Bass, Alfred, Deutsche Sprachinseln in Südtirol und Uber-

italien. Heft 1. Leipzig, Johannisgasse 15, Verlag der

Mitteilungen , Bund der Sprachinselfreunde (A. Bass),

1921. gr. 8«.
I
Umschlagt.] = Die Sprachinsel. 1- Land

und Leute. Mit 1 [färb.] Karte u. 40 Abb. [auf Taf.].

3. (Titel-)Aufl. 1914. IX, 109 S. M. 10.
, , , ,

Behn, Siegfried, Dr. Priv.-Doz., Rhythmus und Ausdruc^k

in deutscher Kunstsprache. Mit 9 (eingedr.) Taf u. 20 lab.

Bonn, F. Cohen. 1921. 304 S. mit Abb. gr. 8«. M. 40;

Keb. M. .50.
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Bergerh off, H., Humanistische Einflüsse in den deutschen
Familiennamen. Freiburger Diss. 86 S. 8".

Berthold, Luise, Beiträge zur hochdeutschen geistlichen
Kontrafaktur vor 1500. Marburger Diss. (Aviszug.) 31 S. 8".

Bode, Wilhelm, Goethe in vertraulichen Briefen seiner
Zeitgenossen. Auch eine Lebensgeschiohte. Bd. 2. Berlin,

E. S. Mittler & Sohn. 1921. 8». 2. Die Zeit Napoleons
1803-1816. VII, 507 S. M. 3.=); Pappbd. M. 4-1; Lwbd.
M. .52.

Braune, Wilhelm, Althochdeutsche Grammatik. 3. u.

4. Aufl. 2. Abdr. Halle (Saale), M. Niemej-er. 1921.

XII, 326 S. gr. 8 = Sammlung kurzer Grammatiken
germ. Dialekte. 5. M. 24; Hlwba. M HO.

Brown, P. Hume, The Life of Goethe. 2 Bde. New York,
H. Holt & Co.

Caruso, Ada Pia, Valore delUeducazione estetica secondo
le teorie di Federico Schiller. Napoli, tip. F. Raimondi.
113 S. 8».

Dörnenburg, E., u. W. Fehse, Wilhelm Raabe und
Dickens. Ein Beitrag zur Erkenntnis der geistigen Gestalt
W. Raabes. Magdeburg, Creutz. IV, 68 S. M. 9.

Etzel, .Job., Das deutsche Fersental in Südtirol. Neue
Titelausgabe (1914). Leipzig, Johannisgasse 15, Verlag
der Mitteilungen, Bund der Sprachinselfreunde (A. Bass).

XII, 102 S. 8°. M. 5.

Fehse, Wilh., Wilhelm Raabes Erwachen zum Dichter.
Magdeburg, Creutz. 59 S. 8". Kart. M. 9.90.

Festgabe Friedrich von Bezold dargebracht zum 70. Ge-
burtstag von seinen Schülern, Kollegen und Freunden.
Bonn, Schröder. [Darin u. a.: R. Meissner, cuonio
uuidi. — A. Schulte, Die Deutschen und die Anfänge
des Buchdrucks in Spanien. — G. Ellinger, Simon
Lemnius als Lj-riker.]

Grimm, Jacob, und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörter-
buch. 11. Band, 2. Abt., 3. Lief. Ueberhirnig-Ueber-
rumpeln. Bearbeitet von V. Dollmayr. L'feipzig, Hirzel.

Güntert, Hermann, Von der Sprache der Götter und
Geister. Bedeutungsgeschichtliche Untersuchungen zur
Homerischen und Eddischen Göttersprache. Halle (Saale),

M. Niemeyer. 1921. VII, 183 S. gr. 8". M. 26; kart.
M. 82.

Heckel, Hans, Dr. Priv.-Doz., Die Schlesischen Provinzial-
blätter von 1785—1849 in ihrer literargeschichtlichen Be-
deutung Ein Beitr. zur Geschichte der deutschen Litera-
tur in Schlesien. Breslau, M. & H. Marcus. 1921. VIII,
186 S. gr. 8» == Wort u. Brauch. Heft 15. M. 20.

Heu sie r, A"ndreas, Die deutsche Quelle der Ballade von
Kremolds Hache. Berlin, Verlag d. Akademie d. Wissen-
schaften; Vereinigung wissenschaftl. Verleger in Komm.
1921. S. 44.>-469. 4». M. 1 -f 300" o T. Aus: Sitzungs-
berichte der Preuss. Akademie der Wissenschaften.

^Ph.los.-bist. Klasse. 1921. XXXII.
Kaus, Otto, Dostojewski und die deutschen Literaten.

Berlin.

Keller, Gottfried, Goftfried Keller in seinen Briefen.
Hrsg. u. eingel. von Heinz Amelung. Mit Kellers Bildn.
in Gravüre u. einer Handschriftprobe. Berlin, Leipzig,
Wien, Stuttgart, Deutsches Verlagshaus Bong & Co. 1921.

^275 S. 8». Lwbd. M. 35; Hldrbd M. 50.

Kelly, J. A., England and the Euglishman in German
literature of the eigliteenth Century. New York, Columbia
Univer.sity Press. XVII, 156 S. gr. 8». Doli. 1.25.

Kleinberg, Alfred, Ludwig Auzengruber. Ein Lebens-
bild. Stuttgart, J. G. Cotta. M. 48; geb. M. 60.

Kosch, Wilhelm, Univ.- Prof. Dr., Friedrich Spe. 2. Aufl.
6.-9. Taus. M.-Gladbach, Volksvereins -Verlag. 1921.

46 S., 1 Titelb. = Führer des Volkes. Bd. 8. M. 4.

Kr ick er, Gottfried, Theodor Fontane. Der Mensch, der
Dichter und sein Werk. Mit 5 Bildn. des Dichters (auf
4 Taf.). Berliu-Halensee, X. Steins Verlh. 1921. 72 S.

kl. 8". M. 6.

May dorn. Bernhart, Dr. Geh. Stud.-R., Erläuterungen zu
Lessings „Minna von Barnhelm". 3., verb. Aufl. Pader-
born, F. Schöningh. 1921. 96 S. kh 8" = Schöninghs
Erläuterungsschriften zu deutschen u. avisländ. Schrift-
stellern. Heft 10. M. 3-f.50»'u T.

Meyer, Richard Jloritz, Die deutsche Literatur des 19. und
20. .Jahrhunderts. Hr.sg. u. fortges. von Hugo Bieber.
6. Aufl. 30.—35. Taus. Volksausg. Berlin, G. Bondi. 1921.
Vin, 689 S.. 8 Taf. gr. 8» = Meyer, Geschichte d. deutschen
Literatur. Bd. 2. M. 18; geb. M. 30.

Mogk, Eugen, Hochsch.-Prof. Dr., Die heidnisch-germa-
nische Sittenlehre im Spiegel der eddischen Dichtung. —
Die nordeuropäische Menschenart und die germanischen
Völker. Von Dr. Ludwig Wilser. Leipzig, Johannis-
gasse 15, Der Ritter vom Hakenkreuz, Verl. 1921. 18 S.

gr. S" = Von deutscher Sprache u. Art. Heft 10/11. M. 2.

Mogk, Eugen, Dniv.-Prof. Dr, üeber Runen und Haken-
kreuze. Leipzig, Johannisgasse 15, Der Ritter vom Haken-
kreuz, Verl. 1921. 12 S. gr. 8». M. 2.

Mullenhoff, Karl, Sagen, Märchen und Lieder der
Herzogtümer Schleswig. Holstein und Lauenburg. Neue
Ausg., bes. von Otto Mensing. Schleswig, J. Bergas.
1921. XLVII, 565 S. gr. 8". M. 60: geb. M. 70.

Nibelungenlied, Das. Hrsg. von Karl Bartsch. 7. Aufl.

Anast. Neudruck [1911]. Leipzig, F. A. Brockhaus 1921.

XXVI, 420 S. 8" = Deutsche Klassiker des Mittelalters.

Bd. 3. M. 23; geb. M. 28.

Satori-Neumann, Bruno, Geschichte des Weimarischen
Hoftheaters unter Goethes Leitung. I. Periode 1791 —
1798. Diss. Greifswald. Berlin, Eisner. 44 S.

Seil, F., Jean Pauls Dualismus. Bonner Diss. VII,
102 S. 8°.

_

•

^

Sievers, Eduard, Lietzmann und die Schallanalyse. Eine
Kritik und eine Selbstkritik. Leipzig, .1. C. Hinrichs.
1921. 48 S. gr. 8° = Das Neue Testament schallana-
lytisch untersucht. Stück 2. M. 9.

Sohrt, Der Umlaut von n, o, «, au nach Hsiä. u. Ur-
drucken Lutherscher Schriften. Diss. Greifswald. VH,
108 S.

Soll, Karl Dr., Der junge Schiller. Aus Briefen und Er-
innerungen zusammengest. u.eingel Berlin, Ullstein & Co.
1921. 184 S. 16« = Di^ fünfzig Bücher. Bd. 26. Pappbd.
M. 4.

Specht, Fritz, Dr., Deutsche Redekunst. Berlin, Franz
Schulze. 1921. 97 S. 8». Pappbd. M. 7 -(- 10»/o T.

St auf von der March, Ottokar, Zwei Deutsche aus
Deutschlands furchtbarster Zeit. Zeitz, Sis- Verlag. 1921.

23 S. 8». M. 2.50. [Umschlagt.]: Stauf v. d. March,
Moscherosch und Logau.

Steiner, E., Dr., Theodor Storm. Eine Darst. seiner

menschl. u. künstler. Entwicklung. Basel, Wepf . Schwabe &
Co. 1921. 110 S. 8». M. 5.

Stoff 1er, Fr., Die Romaue des Andreas Heinrich Buch-
holz 1607— 1671. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte
des 17. Jahrh. Diss. Marburg. VII, 123 S. 8».

Strecker, Karl, Nietzsche und Strindberg. Mit ihrem
Briefwechsel. Mit 2 Bildbeig. München, Georg Müller.
1921. 155 S. 8". M. 16.

Türck, Hermann. Goethe und sein Faust. Leipzig, W. Born-
gräber. 1921. 238 S. gr. 8». M. 14; Hlwbd. M. 20.

Vietor,' W., Die Aussprache des Schriftdeutsohen. Mit
dem Wörterverzeichnis der amtlichen „Regeln für die

deutsche Rechtschreibung'' in phonetischer Umschrift
sowie phonetischen Texten. 10., durchgesehene Auflage
besorgt von Dr. Ernst A. Mever, Stockholm. Leipzig,
Reisland. XI, 137 S. 8». M. 8; geb. M. 11.

Wähle, Ernst, Deutsches Archäologisches Institut. Die
Besiedelung Südwestdeutschlands in vorrömischer Zeit
nach ihren natürlichen Grundlagen. (Anlage 2.) Ansbach,
1921, C. Brügel & Sohn; [Frankfurt a M., Eschersheimer
Landstr. 107] : Römisch-Germanische Kommission des
Deutschen Archäolog. Instituts. 4 " = 12. Bericht der
Römisch-Germanischen Kommission 1920. Beih. (An-
lage 2.) Fundkatalog. (43 S.i

Walther von der Vogelweide, Die Gedichte. Hrsg.
von Hermann Paul. 5. Aufl. Halle (Saale), M. Niemeyer
1921. IV, 211 S. kl. 8« = Altdeutsche Testbibliothek.
Nr. 1. M. 12; kart. M. 16.

Wehnert, Bruno, Prof. Dr., Oberl., Erläuterungen zu
Goethes Hermann und Dorothea. 3., verb. Aufl. Pader-

. born. F. Schöningh. 1921. %< S. kl. 8» = Schöninghs
Erläuterungsschriften zu deutschen u. ausländ. Schrift-

stellern. Heft 1.5. M. 3-f 5ü''/o T.

Wehnert, Bruno, Prof. Dr., Oberl., Erläuterungen zu
Schillers AVallensteins Lager. Die Piccolomini. 3., verb.
Aufl. Paderborn, F. SchöninKh. 1921. 107 S. kl. 8» =
Schöninghs Erläuterungsschriften zu deutschen u. ausländ.

Schriftstellern. Heft 3. M. 3-f50»oT.
Weyel. Friedrich, Dr. Realgymn.-Dir., Erläuterungen zu

Schillers „Wilhelm Teil''. 4., durchges. Aufl. Paderborn,
F. Schöningh. 1921. 71 S. kl. 8» = Schöninghs Er-
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läuterungsschriften zu deutschen u. ausländ. Schrift-

stellern. Heft 2. M. 2.-50 + .50''/o T.
Wolffert, Fritz, Vor- und Taufnamen- Verzeichnis. Zu-
sammengest. u.hrsg. Zeitz: Selbstverlag; (Umschl.aufgest.:
J. Brettreich) 1921. 32 S. kl. 8». M. b.

Witkop, Philipp, Prof., Die deutschen Lyriker von Luther
bis Xietzsche. Bd. 2. Leipzig u. Berlin, B. G. Teiibner.
1921. 8". 2. Von Novalis bis Nietzsche. 2., veränd. Aufl.
IV, 302 S. M. .32; Hlwbd. M. 38.

Woordenboek der Nederlan dache Taal-. VII, 12.

Kapucijn-Kartuizer. Bewerkt door A. Beets. — XIV, 2.

Schaap-Scharen. Bewerkt door J.A.>I. Knüttel. 'S-Graven-
hage en Leiden, M. Nijhoff ; A. W. Sijthoff.

Zilchert, Eobert. Dr., Goethe als Erzieher. 1. u. 2. Aufl.
Leipzig, J. C. Hinrichs. 1921. VII, 187 S. kl. 8». M. 17;
Pappbd. M. 22."j0.

Älfrik [Aaelfric Grammaticus]: De vetere et novo
testamento, Pentateuch, Josua. Buch der Richter und
Hiob. ünveränd. (anast.) Neudr. (1872i. Hamburg, H.
Grand. 1921. IV, 272 S. 8 » = Bibliothek der angel-
sächsischen Prosa. Bd. 1. M. 50.

Aelfric [Grammaticus]: Exameron Anglice or The cid
English Hexameron. Ed. with an introduotion, a collation

of all the manuscripts, a modern English translation,
parallel passages from the other works of Aelfric and
notes on the sources bv S(amuel) J. Crawford, M. A.,

B. Litt.. Prof. Hamburg,' H. Grand. 1921. 85 S. gr. 8» =
Bibliothek der angelsächsischen Prosa. Bd. 10. M. 30.

Birkhead, Edith, The Tale of Terror: A Study in the
Gothic Romance. London, Constable.

Burgert, Edward, The dependence of Part I of Cyne-
wulf's Christ upon the Antiphonary. Diss. der Catholic
University of America, Washington D. C. 102 S. 8".

Burke, Edmund, Selections with essays by Hazlitt, Arnold,
and others. With an introduction and notes by A. M. D.
Hughes. Oxford, Clarendon Press. London, Milford.
XVI, 192 S. 8». 3 s. 6 d.

Chapbook, The, Nr. 22. April 1921.- Poetrv in Prose.
Three Essays by T. S. Eliot, Fred. Manning, Rieh.
Aldington. London, The Poetry Bookshop. 16.

Chapbook, The. Nr. 24. June 1921. A List of 101
Commendable Plays, Ancient and Modern, compiled by
the Plays and Publications Committee of the British
Drama League. London, Poetrj' Bookshop. 1/6.

Clark, Barrett H., The British and American Drama of
To-day. Cincinnati, Stewart Kidd & Co.

Clarke,John, The Spelling of the King's English. London,
Longmans. 2 s. 6 d.

Corpus Glossar}', The. Edited by W. M. Lindsay. With
an Anglo-Saxon Index by H. Mc M. Buckhurst. Cambridge,
University Press. XYt, 291 S. gr. 8».

Craig, Edw. Gordon, De l'art du theätre. Traduction
fran9aise par Genevieve Seligmann-Lui. Introd. de Jacques
Ronche. Paris, ed. de la Nouvelle Revue franoaise.
XX, 283 S. Fr. 2.i.

Crees, J. H. E., Meredith Revisited and other Essays.
London, Cobden-Sanderson. 12 s. 6 d.

Deutschbein, M.. Das Wesen des Romantischen. Cöthen,
Otto Schulze. Vn. 120 S. 8°.

Drayton, Michael, Nimphidia. The Court of Fayre.
Stratford-upon-Avon, The Shakespeare Head. Oxford,
Blackwell. 30 S. 5 s.

Ehrentreich, A., Zur Quantität der Tonvokale im
Modern-Englischen. Auf Grund experimenteller Unter-
suchungen. Berliner Diss. 41 S. Teildruck. Die ganze
Arbeit erschien im Verlage von Mayer & Müller, Berlin.

Emerson, O. F., John Dryden and a British Academy.
Proceedings of the British Academy. Vol. X. London,
Milford. 16.

English Prose. Chosen and arranged bv W. Peacock.
In 5 vols. Vol. L Wycliffe to Clarendon. Vol. U.
Milton to Gray. World's Glassics. London, Milford.

Gairdner, W. H. T. Joseph and bis Brothers. An Old
Testament Passion Play. London, Society for the Pro-
motion of Christian Knowledge.

Glasier, J Bruce, William Morris and the Early Days
of the Socialist Movement. With a Preface by Miss May
Morris. London, Longmans. 6 s. 6 d.

Grant, William, and James Main Dixon, Manual of

Modem Scots. Cambridge University Press. XXII,
500 S. 8°. 20 s.

Hall, Joseph, Selections from Earlv Middle English.
1130—12-50. Part I: Text. Part 11: Notes. Oxford,
Clarendon Press. 21/.

Hayes, Will, Walt Whitman: the Prophet of the New
Era. 194 S. 8". London Daniel. 4 s. 6 d.

Herrick, Robert, Poetical Works. Edited by F. W.
Moorman, with a prefatory note by Percy Simpson.
London, Milford 5 .

Hubbard, Frank G., The Plundering of the Hoard in

Beowulf. Reprinted from the University of Wisconsin
Studies in Language and Literature.

Irish Poets of To-day. An Anthologv. Compiled b}'

L. D. 0. Walters. London, Fisher & Unwin. 8/6.

Morgan, R. B., Readings in English Social History from
Contemporary Literature. Vol. I. From Pre-Roman Days
to 1272. Vol. ll. 1272— 148-5. Cambridge University Press.

Newman, George, John Keats: Apothecary and Poet.
Sheffield, T. Booth. London, Friend's Bookshop. 36 S. 1 s.

Odell, George C. D., Shakespeare from Betterton to

Irving. Vol. I. XIV, 456 S. 8». Vol. IL VIII, 498 S.

London, Constable.
Omond, T. S., English Metrists. Being a sketch of

English prosodical criticism from Elizabethan times to

the present dav. Oxford, Clarendon Press. London,
Milford. 336 S.' 8». 10 s. 6 d.

Phelps, W. L., Essays on Modern Draraatists. London,
Macmillan. 12/6. (Ueber Barrie, Shaw, Galsworthy u. a.)

Poidomani, Aristide, Macbeth, tragedia di Shakespeare.
Messina, tip. D'Angelo. 102 S. 8°. L. 8.

Poutsma, H., The Characters of the English Verb and
The Expanded Form and equivalent or analogous con-

structions of the Verb in English and cognate languages.
Noordhotf 1921. Fl. 3.25. 4«.

Shakespeare, W., The Two Gentlemen of Verona. Edited
by A. Quilier-Couch and J. Dover Wilson. Cambridge
University Press. 6'.

Shakespeare's Sonnets. XIX, CLIV, 7 S. Stratford-

upon-Avon, The Shakespeare Head. Oxford, Blackwell.
10 s. 6 d.

Strong, John R., Note upon the „Dark Lady"^ Series of

Shakespeare's Sonnets. New York, Putnam.
Tomkinson, W. S., The Teaching of English. Oxford,
Clarendon Press. 6 6.

Transactions of the Connecticut Academy of arts and
sciences. Vol. 23, Nov. 1919, S. 1-63: A. St. Cook,
Chaucerian pppers.

Tucker, Gilbert M., American English. New York, A. A.

Knopf.
Villard, L., La femme anglaise au 19« siecle et son

evolution d'apres le roman anglais cont. Paris, Didier.

8». Fr. 5.

Whitman, Walt, The Gatherin^ of the Forces. Editoriais,

Essays, Literary and Dramatic Reviews, and otherMaterial

written by Walt Whitman as Editor of „The Brooklyn
Daily Eagle" in 1846 and 1847. Edited by Clevehand
Rogers and John Black. With a foreword and a sketch

of Whitman's life and work during two unknown years.

London, Putiiams. Vol. I. LXIII, 272 S. Vol. II. XIII,

394 S. 8". 90 s.

Adamo, Filomena, La donna del settecento e la donna
del Goldoni. Girgenti, tip. Montes. 69 S. 4».

Alfieri, V., Saul, interpretato da Attilio Momigliano.

Con un saggio introduttivo. Catania, V. Muglia. XXIX,
112 S. 8». L. 6.

Alonso Cor t es, N., El falso „Quijote" y fray Cristobal

de Fonseca. Valladolid, Cuesta. 25 S.

Ariosto, L., Orlando furioso, a cura di Ferruccio Martini.

Torino, Paravia. 564 S. 8°. L. 12.

Aroca, Emilia, Della poesia popolare sarda in generale

e di alcuni componimenti in particolare. Cagliari, tip.

V. Musanti. 63 8. S".

A z z 1 i n a , M., Le idee estetiche del Foscolo. Caltanissetta,

tip. Ospizio di beneficenza. 122 S. 8".

Banderet, Paul, & Philipp Reinhard, Phonograph zur

Einfuhrung in die Aussprache der französischen Laute.

Ein Hilfsmittel, neben jedem französ. Lehrbuch ver-

wendbar. Bern, A. Franoke. 1921. 14 S. 8». Fr. 0.70.
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Balsam o, Salv., II sentimeiito religiöse del Leopardi.
Terranova, tip. G. Scrodato. 13 S. ö».

Balsamo, Salv., La conversione del Manzoni. Terranova,
tip. G. Scrodato. 15 S. 8».

Bianco, Luigi, La gioventü poetica di G. Leopardi e y;li

Idilli. Sassari, tip. G. Gallizzi. 117 S. 8». L. 4.

Boccaoci, Giovanni, II Filocolo. Introduzione e note di

Ettore De Ferri. Vol. I. Torino, Unione tip.-ed. L,
y2.5 S. 8". L. 10. Collezione di classic! italiani con note,
fondata da Pietro Tommasini-Mattiuoci, diretta da G.
Balsamo-Crivelli. Vol. XIV.

Bois- Robert, Epistres en vers. Edition critique avec
un commentaire , tire de documeuts pour la plupart
inedits par M. Cauchie. Tome I: 1619—1658. Collection
des textes fran^ais modernes. Paris, Haohette. 8".

Boui liier, V., La renommee de Montaigne en Allemagne.
Paris, Champion. 64 S. S". Fr. 4.

Brunot, F., Histoire de la langue fran9aise des origines
a 1900. T. V. Le fran^ais en France et hors de France
au XVlIf sieole. Paris, Colin. 413 S. 8". Fr. 12.50.

Cancel, P., Asupra temelor vec.bi slave biserioe^ti in (7 s^i

asupra nasterei slavicului -y. Buciiresti, Soceo. 40 S. 8°.

Cancel, P., Despre „Human" si despre unele probleme
lexicale veohi slavo-romane. BÜcuresti, Socec. 97 S. 8".

7 Lei.

Cancel, P., Termenii slavi de plug in Daco-Eomana.
Bucuresti, Socec. 59 S. 8°. 6 Lei.

Capra, Cordova Ettore, „Cio che potea la liugua nostra"

:

conferenze (Leopardi poeta d'amore; Voci di dolore e
imagini di bellezza deü'Italia nostra nel divino poema;
Edmondo de Amicis). Messiua, tip. Guerriera. 134 S. 8".

Carducci, Giosue, ('a ira, con commento storico-letterario
di Demetrio Ferrari. Kuova edizione. Bologna, Zani-
chelli. VI, 185 S. 8<^. L. 6.50.

Casa. Giovanni Della, II galateo, con introSuzione e note
di Ugo Scoti-Bertinelli. Torino, Paravia. 160 S. 8». L. 6.

Cervellini, Giov. Batt., Torquato Tasso. Parte II. Le
opere. Messina, G. Principato. VIII, 105 S. L. 5. Storia
critica della letteratura italiana. 19/20.

Chiarini, Gius., Vita di Giacomo Leopardi. Edizione
stereotipa, terzatiratura. Firenze, Barbara. XV, 474 S. 8".

Cognetti, Asträs Luigia, II „Conquisto di Granata" di

Girolamo Graziani: contributo alla storia dell'epopea
posteriore alla Gerusalemme Liberata di T. Tasso.
Messina, tip, s. Giuseppe. 141 S. 8".

Curatolo, P., La poesia di Giosue Carducci. Melfi,
Licoione e Navazio. 142 S. 8". L. 12.

D'Amico, Adolfe, L'imitazione ariostesca ne La Hermo-
sura de Angelica di Lope de Vega. Pistoia, ditta A.
Pacinotti & C. 30 S. 8".

Dauzat, A., Essais de geographie linguistique. Paris,
Champion. 136 S. 8». Fr. 15.

Debenedetti, Santorre, Flamenca. Torino, casa ed.

G. Chiantore succ. E. Loescher. 46 S. 8". L. 8. Opusooli
di filologia romanza. I.

De Michelis, A., I „Sepolcri" tlel Foscolo neirambiente
in cui sooi-sero. Torino, Baravalle e Falconieri.

Dendi, V., ün romanziere dimenticato: Salvatore Farina.
Pisa, tip. Folchetto. 109 S. 8». L. 8.

Diaz-Jimenez y Molleda, E., Juan del Enoina en
Leon. Madrid, Fortanet. 40 S. P.

Donadoni, E., Torquato Tasso: saggio critico. Firenze,
Battistelli. 2 Bände. 378, 274 S. 8". L. 20.

Equini, Adolfo, C. I. Frugoni alle corti dei Farnesi e dei
Borboni di Parma: lembi di vita settecentesca parmigiana.
Vol. IL Palermo, R. Sandron. 434 S. 8». Collezione
settecentesca XII.

Fabbri, E., Papini come scrittore. Firenze, casa ed. la
Nave. 24 S. 8». L. 1.50.

Faguet, E., Andre Chenier. Paris, Hachette. 189 S.

Les Grands Ecrivains fran^ais.
Fail, Noel du, Propos rustiques. Introduction et notes

de .1. Boulenger. Paris, Editions Bossard. 164 S. 8".

Fr. 12.

Ferrara, M.. Contributo allo studio della poesia savo-
naroliana. Pisa, tip. Folchetto. 95 S. 8". L. 7.

Foerster, Wendelin, und Eduard Koschwitz, Alt-
Jranzösisches Uebungsbuch. Die ältesten Sprachdenk-
mäler mit einem Anh. Zum Gebr. bei Vorlesungen und
SeminarUbungen begr. Mit 2 Steindr.-Taf. 6. Aufl. be-

sorgt von Alfons Hilka. Leipzig, 0. R. Reisland. 1921.

VI S., .326 Sp. 4». M. 15; geb. M. 20.

Francesco, Lucrezia De., La pastorale scenica nella
seconda meta del seoolo XVI in Italia. Saggio critico.

Monteleone, tip. G. Passafaro. 106 S. S".

Fregni, Gins., Alessandro Tassoni e il canonico Annibale
Sassi, e cioe della iscrizione che nel 1639. e in lingua
latina, fu fatta dal can. A. Sassi al .suo amico letterato
e poeta Tassoni: studi critici, storici e filologici. Modena,
Soc. tip. modenese. 31 S. 8*'.

Friedmann, Wilh., Molieres Leben und Werke. [Sonder-
abdruck aus Molieres sämtlichen Werken herau.sgegeben
von Dr. Neresheimer.] Berlin, Propyläen-Verlag. 1 19 S. 8".

Fucile, L-, Vittorio Alfieri e 1' avitocritica alla Cleopatra:
saggio. Messina, tip. S. Guerriera. 59 S. 8".

Ganivet, Angel, Spaniens Weltanschauung und Welt-
stellung. München, Georg Müller. 156 S. ^''.

Gatti, Pasquale, L'unitä del pensiero leopardiano: saggio
oritioo-polemico. Napoli Giannini. 106 S. 8°. L. 3.50.

Gatto, Gaetano, L'Ampliitruo di Plauto e le imitazioni
di Ludovico Doloe e Moliere. Catania, tip. S. Monaohini.
98 S. 8». L. .5.

Gentile, G., Frammenti di estetica e letteratura. Lanciano,
Carabba. 406 S. L. 12.

Germano, S., Origini e vicende della lingua italiana.
Siracusa, tip. L'Eco della provincia. 86 S. 8".

Giessener Beiträge zur Romanischen Philologie hrsg.
von D. Behrens. III. u. V. Giessen, Romanisches Seminar.
1921. III. \V. Gott seh alk , Lat. audire im Französischen.
102 S. gr. 8" mit 1 Karte. M. 14. V: G. S t ephan. Die
Bezeichnungen der Weide im Galloromanischen. M. 13.

Gillieron, J., Pathologie et therapeutique verbales. IV.
Paris, Champion. -200 S. 8». L. 2-5. Coli, linguist.

Vol. 11.

Giovanni, Alessio Di, L'arte di Giovanni Verga. Con-
ferenza. Palermo, R. Sandron. 39 S. 8". L. 2.

G i o r g i , E , Alessandro Tassoni e la Secchia rapita.
Trapani, cas» ed. Radio. 86 S. 8">. L. 3.

Giuliano, Balbino, La religiosita del mistero (Giovanni

Pascoli). Roma, casa ed. l'Agave. 44 S. 8°. L. 3.

Giusti, Giuseppe, Poesie, Introduzione e note di Egidio
Bellorini. Torino, Unioiie tip.-ed. XXXI. 238 S. 8°. L. 7.

Collezione di classici it. con note fondata da Pietro
Tommasini-Mattiuoci. diretta da Gustavo Balsamo-Crivelli.
Vol. XXVII.

Goyau, G., La Pensee religieuse de Joseph de Maistre.
Paris, Perrin & Co. Fr. 9.

Guillemin, A., La preposition „de" dans la litterature

latine et, en particulier, dans la poesie latine de Lucrece
ä Ausone. Thfese. Dijon. Chälons-sur-Saone, E. Bertrand.
VIII, 140 S.

Hankins.J.. Phil. Nericault Destouches. Paris, Champion.
440 S. Fr. 20.

Heck er, Oscar. Prof Doc: II piccolo italiano. Manualetto
di lingua parlata, compilato sugli argomenti principali

della vita pratica e corredato dei segni per la retta
pronunzia. 5. ed. Freiburg i. B., J. Bielefeld. 1921.

211 S. kl, 8», Pappbd. M. 12.50.

Humpers, A., Etüde sur la langue de Jean Lemaire
de Beige. Paris, Champion. 240 S. 8». Fr. 20. (Biblio-

theque de la faoulte des lettres de Liege. XXVII.)
Interligi, Gesualdo, Studio su Giuseppe Artale, poeta,
drammaturgo , romanziere del secolo XVII. Catania,
V, Muglia. 127 S. 8«. L, 7.

Jacob, Hans, Das Leben des Dichters Jean-Arthur Rimbaud.
München, O. C. Recht. 1921. 81 S. 8°, M. 25; Pappbd.
M. 40.

Krüger, Gustav, Prof. Dr., Französische Synonymik nebst
Beiträgen zum Wortgebrauch. Lfg. 7. (8." 625—720.)
Lfg. 8. (S. 721—816.) Dresden und Leipzig, C. A. Koch.
19^;l. M. 10.

Küchler, W., Ernest Renan. Der Dichter und der
Künstler. Gotha. Perthes. = Brücken 5. M. 20.

La Mettrie, L'Homme machine. Suivi de l'Art de jouir.

Introd. et notes par M. Solovine. Paris, Editions Brossard.
218 S. 8». Fr. 12.

Lanson, G., Histoire de la litterature fran(,aise. 13'' ed.

(1C0<> mille). Paris, Hachette. XVIII, l'JOl S. Fr. 4.

Lanzillo, R., Motivi di estetica monzoniana. Saggio
critico. Firenze, A. Vallecchi. 102 S. L. .5.
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Leopardi, Giacomo, Versi: Pavalipoiueni della Batra-
comiomachia. A cura di AI. Donati. Bari. Laterza.
Scrittori d'Italia 50. 2-JO S. 8°. L. l-i.-DO.

Leopardi, Giacomo, I paralipomeni della Batracomio-
machia e altre poesie ironiche e satiriche. Introduzione
e note di G. AJlodoli. Torino, ünione tip.-ed. LX. 200 S.

8°. L. 6. Collezione di classici it. con note diretta da
G. Balsamo-Crivelli. Vol. XXXII.

Lerber, W. de, L'influence de Clement Marot aus XVir»
et XVIII'' sieoles. Lausanne, F. Haeschel-Dufev; Paris,
H. Champion. XV, 128 S. S».

Levi, Ezio, üguccione da Lodi e i primordi della poesia
italiana. Firenze, Battistelli. 191 S. 8". L. 20. Biblio-

teca medievale I.

Lister, .John Thomas, Perlesvaus Hatton Manuscript 82,

Brauch 1. Diss. University of Chicago. 87 'S. 8».

Lot-Borodin e, M., Trois Essais sur le Lancelot Du Lac
et la Quete du Saint-Graal. Paris, Champion. 120 S. 8".

Fr. 7.

Manacorda, Gius., Studi foscoliani. Bari, Laterza. XV,
:i30 S. 8». L. 18.50. Biblioteca di cultura moderna, 106.

Manuel, Juan. El Coiide Lucanor. Prölogo y notas de
F. J. Sanchez CantoD. Aladrid, Saturiiino Calleja. 3^8 S.

Marie de France, Les Lais. 1—4. Intr. par Ernst
Hoepffner. Strasbourg, J. H. E. Heitz. 1921. XXIII,
107 b. 16° = Bibliotheque franijaise = Bibliotheca ßo-
manica. 274. 275. M. 6.

Marivaux. Le Spectateur fran^ais. Introduction et notes

par P. Bonnefon. Paris, Editions Bossard. 320 S. 8".

Fr. 12.

Martinez, Guglielmo Pasquale, L'Asino d'oro e i Dis-
corsi Sulla bellezza delle donne, di Agnolo Firenzuola.
Appunti e questioni. Campobasso. Colitti. 36 S. 8". L. 3.

Mejan, L., Fables patoises (dialecte de Nimes) avec la

traduction litterale en fracfais. Ximes. (j8 S.

Menendez Pidal, E., Cn aspecto en la elaboraciön de.

..El Quijote". Madrid, Jimenez y Molina. 54 S. 3 pes.

Michaut, G., Sainte-Beuve. CoUection des Grands Eori-

vains fran9ai3. Paris Hachette. 8°. Fi-. 4.

Moroncini, Erminia, II Baretti artista. Roma, Albrighi,
Segati & C. 145 S. 8». L. 6.

Moroncini, Enrichetta, Alfredo De Musset e l'Italia.

Roma. Albrighi, Segati & C. 228 S. 8^ L. 10.

Muratti, Sp., Vecchio Friuli: spigolature storico-Iettrarie.

(ün cantuccio d'Arcadia: II dialetto dei nostri avi; II

vecchio Friuli e il suo poeta.) Trieste, libr. Internazio-
nale, C. U. Trani. 117 S. 8°.

Oddone, E., Cantilene popolari dei bimbi d'Italia. Ber-
gamo, Istit. ital. d'arti grafiche. 100 S.

Parenti, Gino Andrea, Saggio critiro sopra il Conquisto
di Granata (di Girolamo Graziaui). Empoli, tip. E. Noc-
cioli.

_
103 8. 8».

Parini. Giuseppe, II Giorno e le odi. commentati a cura
di EgiJio Bellorini. Xapoli-Firenze. soc. ed. F. Perrella.
4:318. 8». L. 10.

Parisi, T., Un poeta tragico dei sec. XIX; Francesco
Benedetti da Cortonal785— 182l. Piacenza, tip. A. Bosi.
101 S. 8».

Pellico, Silvio, Due lettere inedite. Pubblicate a cura di

Ferd. Martini. Pescia. 11 8. 8".. Per le nozze Bardelli-
Vivarelli.

Pitollet, C, V. Blasco Ibanez. Ses romans et le roman
de sa vie Paris, Calmann-Levy. 328 8. 8". Fr. 8.

Porta, Carlo. Poesie scelte e annotate dal dott. Carlo
Vincenzi. Milano, casa ed. Risorgimento. 204 S. 8". L. 6.

Collezione universale di lettratura, arti e scienze 9—11.
Porto, Filippo, Studi rabelesiani: sp.ggio primo. Catania,

F. Battiato. 91 S. 8'\

Presti, A., I roraanzi di AI. Verri. Messina, tip. Guerriera.
137 S. 8".

Proudhon. Dli principe federatif et De la necessite de
reconstituer le parti de la, Revolution. Introd. et notes
de Charles-Brun. Paris, Editions Brossard. 222 S. 8".

Fr. 12.

Rabizzani, Giovanni, Ritratti letterari, a cura di A.
Pellizzari, con una nota di A. F. Formiggini. Firenze,

soc. ed. F. Perrella. XV, 101 8. 8». L. 5. Biblioteca

rara: testi e docunieuti di letteratura. d'arte e di storia,

raccolti da A. Pellizzari. Serie II, vol. XXXVI—XXXVIII.

Raocosta, R. I, Antonio Bresciani e le correnti ideali dei
suo tempo. Milano, tip. C. Tamhurini. 66 S. 8".

Retana, VV. E., Diccionario de filipinismos con la revision
de lo que al respecto lleva publicado la Real Academia
Espanola. M,adrid. Bailly-Bailliere. 174 8. 4". S.-A. aus
Revue Hispanique. LI.

Rigotti, Borghesini Maria, II sentimento mistioo nel-
l'opera di Giovanni Pascoli. Mantova, G. Mondovi. XII,
120 8. 8«. L. 9.

I
Roethe, Gustav, Oeffentliehe Sitzung zur Feier des

' Leipnizischen Jahrestages vom 30. Juni. Gedächtnisrede
auf Heinrich Morf. Berlin, Verlag der Akademie der

!
Wissenschaften ; Vereinigung wissenschaftl. Verleger in

;
Komm. 1921. 8 8. 4». (Umschlagt.) M. 0..50 -f- 300% T.
Aus: Sitzungsberichte der Preuss. Akademie der Wissen-
schaften. 1921. XXXIII.

Roland, La Chanson de. D'apres le manuscrit d'Oxford.

.j. Ed. Intr. par Gustav Groeber. Strasbourg, J. H. E.
Heitz. 1921. 174 8. 16" = Bibliotheque fran^aise =
Bibliotheca Romanica. .53'ö4. M. 6.

Roosbroeck, G. L. van, The Purpose of Corneille's Cid.
Minneapolis, Pioneer Printers. 39 8.

Russo, L., Metastasio. Bari, Laterza. 256 S. 8". L. 14.50.

Biblioteca di cultura moderna 105.

Sammartino, Lina, L'abate letterato e galante dei
settecento italiano. C. I. Frugoni. Salerno, libr. ed.

Manzoni. 61 8. 8». L. 4.

Scherillo, Michele, Ippolito Pindemonte e la poesia
bardita. Messina, casa ed. G. Principato. 106 8. 8".

L. 2. Storia critica della lettcratura italiana 12.

Schwan, Eduard, Dr. weil. Prof., Grammatik des Alt-
französischen. Neubearb. von Dr. Dietrich Behrens, Prof.
T. 3. Leipzig, 0. R. Reisland. 1921. gr. 8». 3. .Materialien
zur Einführung in das Studium der altfranz. Mundarten.
Mit Kt. 3. Aufl. Vin, 147 8. M. 8; kart. M. 12.

Scolari, A., I secondi romantici: appunti per una storia
dell'anima romantica in Italia. Ravcnna, soc. tip. ed.

Ravennate. 45 S. 8°. L. 3..50.

Signorile, A., La ..Ninfa Tiberina" di Francesco Maria
Molza: studio. Bari, Laterza. 57 S. 8". L. 5.

Silviae vel potius Aetheriae peregrinatio ad loca sancta.

Hrsg. von W. Heraeus. 2. Auflage. Heidelberg, Winter.
VIII, 52 8. S'\ M. -5.

Stanganelli, Bice Gilda, Francesco dall' Ongaro. Napoli,
tip. S. Morano 120 8. 8". L. 8.

Stanganelli, L, I versi d'amore di Lorenzo il Magni-
fico. Napoli, P. Martinucci. 27 S. 8". L. 4.

Taaso, Torquato, Gerusalemme Liberata : poema eroico.

Prefazione. di Guido Mazzoni, note di Arnaldo Della
Torre. Torino, Paravia. IX, 416 S. L. 9.

Tauro De Tintis, Fr., L'arte e il pensiero di M. Rapi-
' sardi: studio critico. Recanati, lip. R. Simboli. 159 8. 8".

Thomas, H., Spanish and Portuguese romances of chivalry.

The revival of the romance of chivalry in the Spanish
Peninsula and its extension and influencä abroad. Cam-
bridge. Univ. Press. 8". sh. 25.

Tirso de Molina [d. i. Gabriel Tellez], Comedia de
Burlador de Sevilla, v convidado de piedra. Strassburg,

J. H. E. Heitz. 1921. V, 106 S. 16" = Biblioteca espafiola=
Bibliotheca romanica. 272. 273.

Tommaseo, N., Dizionario della lingua italiana com-
pendiato ad uso delle famiglie da G. Biagi. Vol. IL
Torino. Unione tip.-ed. torinese. VIII, 1826 8. L. 54.

Tosti. M., Fclice Bisa^za e il movimento intellettuale in

Messina nella prima metä dei sec. XIX. Messina, Tip.

La Sicilia. 206 8. 8». L. 8.

Vargiu, E. M., Fran9ois Coppee, il poeta degli umili.

Roma, tip. Cuggiani. 96 S. 8". L. 8.

Vicuna Cifuentes, Julio, Estudios de „folk-lore" chileno.

Mitos V supersticiones recogidos de la tradicion oral

chilena", con roferenoias coniparativas a los de otfos

paises latinos. Santiago de Chile, Impr. Universitaria.

342 S. 4».

Vicuua Cifuentes, .1., Versificaciön castellana. Tres

breves disertaciones. Santiago de Chile, Imp. Univ.

15 S. 4». .

Viviani, Ugo, I Guadagnoli, poeti aretini. Arezzo, U.
Viviani. Vn, 176 8. 8'\ L. 6.

Voretzsch, Karl, Dr. Prof., Altfranzösisches Lesebuch

zur Erläuterung der altfranzösischen Literaturgeschichte.
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Halle (Saale), M. Xiemeyer. 1921. XII, 210 S. gr. 8» =
Sammlung kurzer Lehrbücher der roman. Sprachen u.

Literaturen. 7. M. 22; Hlwbd. M. 28.

Zaccaro, 0., Francesco Eezzano e la poesia religiosa nel
settecento. Lecco, tip. del Eesegone. 29 S. 8°.

Zamara, M., Fonti classiche e moderne del Passeroni
favolista: saggio critico. Piacenza, tip. A. Bosi. VH,
11.5 S. 8".

Zucchetti, Mario, Giuseppe Barett i ed il rinnovamento
letterario della seconda metä del settecento. Firenze,

tip. Carpigiani e Zipoli. 29 S. 8".

D a n t e - L i t e r a t u r.

Albini, Gius., Le egloghe. Conferenza. (Leotura Dantis.)

Firenze. Sansoni. 30 S. 8». L. 2..50.

Bassi, Giuseppe, Nuovi commenti a Dante: itinerario del

Paradiso. Lucca, Cooperativa tip. ed. 98 S. 8°. L. 6.50.

Bernocco, Gino, La Divina Commedia esposta in tre

quadri sintetico-sinottici. Firenze, Bemporad e figlio.

19 S.

Bonardi, Carlo, II Virgilio dantesco nelV interpretazione
-critica di Francesco D' Ovidio. Segue una chiosa al verso

:

„Voi. cittadini, mi chiamaste Ciacco". Napoli, casa ed.

Federico e Ardia. 31 S.

Canelli, Pasquale, Dante ed Aurelio Costanzo. Spunti
di critica. Milano. soc. dei giovani Autori. 31 S. 8".

Cavallari, E., La fortuna di Dante nel trecento. Firenze,

soc. ed. F. Perrella. 462 S. 8'>. L. -10. Biblioteca della

Eassegna IL
Chiminelli, P.. La fortuna di Dante nella Cristianitä

rilormata. Eoma, Casa ed. Bilyclinis. XI, 290 S. L 1.5.

Cosi, Nella, Dante e la patria. Arezzo, tip. E. Zelli.

31 S. 8».

Dantis Alagherii Opera Omnia. I: '(Inlroduzione di

Benedetto Croce). La Divina Commedia. II Canzoniere.

—

II: Vita Nuova. II Convivio. Eclogae. De Monarchia.
De Vulgari Eloquentia. Questio de Aqua et Terra.
Epistolae. Leipzig, Insel-Verlag. XX VIII, .537; .523 S. 8».

Dante Alighieri. Tutte le opere, novamente rivedute,

con un oopiosissimo indice del contenuto di esse. Seconda
edizione, riveduta e corretta. Firenze, G. Barbera. VI,

4.53 S.

Dante Alighieri. La Divina Commedia, commentata
da G. A. Scartazzini. Ottava edizione in gran parte rifusa

da G. Vandelli, col rimario perfezionato di L. Polacco
e indice dei nomi propri e di cose notabili. Nuova
tiratura, riveduta. Milano, Hoepli. XVIII, 1008, 97 S.

L. 18.

Dante Alighieri. La Divina Commedia illustrata nei
luoghi e nelle persone a cura di Corrado Eicci. Edizione
del secentenario della niorte di Dante. Milano, U. Hoepli.
1120 S. 700 Stiche und 170 Tafeln. L. 600.

Dante Alighieri. II Codice Trivulziano 1080 della Divina
Commedia. Eiprodotto in eliocromia sotto gli auspioi

della sezione milanese della Societa Dantesca Italiana

con una introduzione del prof. D. Luigi Eocca. Milano,
Hoepli. VII 1, 237 S. Fol L. 7.50.

D'Ancona,A., IlDe Monarchia. Lectura Dantis. Firenze,
Sansoni. 42 S. 8». L. 2..50.

Donadoni, E., II canto VIII del Purgatorio. (Lectura
Dantis.) Firenze, Sansoni. 38 S. 8°. L. 2..50.

Ercolini, Dom., La perenne giovinezza del pensiero di

Dante. Catania, V. Giannotta. 32 S. 8". L. 2.

Falke, K., Dante. München Buk. M. 90.

Flamiiii. Fr., II Convivio. Conferenza. (Lectura Dantis.)
Firenze, Sansoni. 34 S. 8°. L. 2..50.

Fornaciari, E., 11 canto XVIII deirinferno. (Lectura
Dantis.) Firenze, Sansoni. 31 S. 8». L. 2.50.

Fregni, Gius., Di Dante Alighieri, e ciofe dei nomi di

Alighieri, di Aldiglieri, di Alaghieri, di Aligeri, di

AUighieri, ecc. : studi critici. storici e filologici. Modena,
Societä tip. modenese. 17 "S. 8".

Fregni, Gius., Nel canto XXXIII dell'Inferno di Dante.
11 conte L'golino della Gherardesca nella muda degli
uccelli e nella torre ddla fauie coi siioi figli e nipoti:

studi critici, storici e filologici. Modena, Soc. tip. modenese.
14 S. 8°.

Gimorri, A., Caron diniomo: contributo all' interpretazione
del 3. canto deirinferno. Modena, tip. Immaculata Con-
cezione. 24 S. 8".

Giovannozzi, Giovanni, II canto XXIV del Paradiso
(Lectura Dantis.) Firenze, Sansoni. 40 S. 8". L. 2.50.

Hasse, K. P., Dante Alighieri im Lichte seiner und
unserer Zeit. Meerane, E. E. Herzog. VU, 92 S. 8».

M. 15.

Insinga, A., La tensione intellettuale dell'immagine
neir Inferno dantesco. Palermo, libr. Moderna. 31 S. 8".

Kahn, O., Dante. Seine Dichtung und seine Welt. München,
Beck. M. 18.

Koch, Max, Dantes Bedeutung für Deutschland. Mainz,
Kirchheim & Co. 63 S. 8». M. 6.

Malaspina, E., II hello liturgico nel poema di Dante.
Firenze, Lihr. ed. Fiorentina. 170 S. L. 6.

Misciattelli, Piero, Pagine dantesche. (II canto dei

suicidi, Inf. XIII; II canto dei simoniaci, Inf. XIX: II

canto della preghiera e della vittoiia angelica, Purg. VIII;

Dante e la poesia dei trovadori; Dante e la poesia della

Vergine). Siena, casa ed. Giuntini, Bentivoglio e C.

226 S. 8». L. 12.

Novati, Fr., Le epistole. (Lectura Dantis.) Firenze,

Sansoni. 33 S. 8". L. 2.30.

Pappacena, Enrico, Discorso sulla grandezza di Dante.
Lanciano, tip. F. Misciangelo. 210 S. 8". L. 5.

Passerini, Gius. Lando, Dante (1265—1321). Note bio-

grafiche e storiche. Milano , casa ed. Kisorgimento.
255 S. 8". L. 6. Collezione universale di letteratura,

arti e scienze. 1 — 3.

Eajna, Pio, II trattato De vulgari eloquentia. Conferenza.
(Lectura Dantis.) Firenze, Sansoni 32 S. 8". L. 2..50.

Eicci, Corrado, Ore ed ombre dantesche. Firenze, F. Le
Monnier. 307 S. b». L. 1.5.

Eicci, Corrado, L' ultimo rifugio di Dante. Seconda
edizione. 480 S. 8°. 30 Holzschnitte. Milano, Hoepli.
L. 100.

Eocca, L., II canto XVI del Paradiso. Lectura Dantis.

Firenze, Sansoni. 50 S. 8». L. 2.-50.

Sanctis, Fr.De, Esposizione critica della Divina Commedia.
Opera postuina, edita a cura di Gerardo Laurini. Napoli,

A. Morano. 106 S. 8». L. 4.

Schulenburg, Werner von der, Dante und Deutschland.
Betrachtung zweier Zeitalter. Freiburg i. Br., Ernst
Guenther Verl. Hpergtbd. M. 30.

Spinazzola, V., L'arte di Dante. Napoli, R. Ricciardi.

Vlll, 115 S. L. 6.

Torraca, Fr., I precursori della Divina Commedia. Con-
ferenza. (Lectura Dantis.) Firenze, Sansoni. 35 S. 8".

L. 2.50.

Turri, V., Dante. Firenze, Barbera. 454 S. 8". Con tre

tavole. L. 20.

Visin g, Job., Dante. Andra Uplagen. Göteborg. 166 S.

8". 3 Kr. 75 Öre. Populärt vetenskapliga föreläsningar

vid Göteborgs Högskola. V.

Vossler, K., Daute als religiöser Dichter. Bern, Verl.

Seldwyla. .58 S. 8^ M. 16.

Wesselski, Albert, Die Legetide um Dante. Weimar,
Alex. Duncker. 96 S. 8°. M. 10; Hlwbd. M. 18.

Literarische Mitteilungen, Personal-
nachrichten usw.

Die Bevue hispaiiique veröffentlicht demnächst 20 un-

bekannte, von L. Pfandl in den Handschriftenbeständen
der Münchener Staatsbibliothek entdeckte lyrische Dich-
tungen (.Sonetcs, Liras, Dicimas, Eedondillas) der Brüder
Lupercio und ßartolome Leonardo de Argensola.

Professor Dr. O. Walzel in Dresden folgt einem Ruf
als 0. Professor der deutschen Literaturgeschichte an die

Universität Bonn.
Der Göttinger Privatdozent Dr. Fr. Neumann ist

als etatsmä.ssiger ao. Professor für deutsche Sprache und
Literatur an die Universität Leipzig berufen worden.

t zu Frankfurt a. M. am 18. August der Oberlehrer
Professor Dr. S. Graefenberg im Alter von .58 Jahren.

t am 2. .September in Leipzig der Romanist Gymnasial-
professor a.D. Dr. Otto Knauer, 77 Jahre alt.
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Erwiderung.
Wenn ich selber meine Theorie, Milton sei Albino

gewesen, als auf den ersten Blick „abenteuerlich" bezeichne,

so hat die Kritik doch die Pflicht, meine Darlegungen in

.allen Einzelheiten zu prüfen, ehe sie das endgültige Urteil

„phantastisch" ausspricht, wie dieses W. Fischer getan hat

(ü. 175 ff.). Und zwar ohne dass er auf den eigentlichen

Sinn meiner BeweisführuDg eingegangen wäre. Es liegt

aber im Interesse der Wissenschaft, dass hier Klarheit ge-

schaffen wird, und so bitte ich um die Erlaubnis, meinen
Standpunkt erneut kurz begründen und die Einwendungen
Fischers prüfen zu dürfen.

Fischer verlangt von vornherein Unmögliches. Ich

führe „keine einzige wirklich schlüssige Tatsache" an
(S. 176 A). Wenn es eine derartige Tatsache gäbe, so hätte

ich keine lange Abhandlung zu schreiben brauchen; es

würde sich dann um etwas ganz Selbstverständliches

handeln, und der Albinismus Miltons wäre längst ein Ge-
meinplatz der Literaturgeschichte. In einem Falle wie
dem vorliegenden ist nur ein Beweis aus der eigenartigen

Konstellation von einzelnen Tatsachen möglich, die, jede

für sich mehrdeutig, nur in ihrer Gesamtheit, gleichsam
durch Häufung, den Schluss erzwingen.

Die breite Grundlage meiner Theorie ist die in den
poetischen Werken der ersten Periode Miltons zum Ausdruck
kommende Photophobie und N_yktalopie des Dichters. Bei
der Behandlung dieses Gegenstandes muss sich die Kritik

unbedingt mit der von mir wiederholt angeführten höchst
bedeutsamen Schrift von Hans Sperber, Motiv und
Wort, auseinandersetzen, was Fischer unterläs.st. Er gibt

zu, dass die Sehvorgänge bei Milton nicht in normaler
Weise verliefen, nimmt aber keine klare Stellung zu dem
Problem und der von mir vorgeschlagenen Lösung, sondern
verursacht Verwirrung durch die Bemerkung, die Sj'mptome
könnten für Farbenblindheit sprechen, die aber aus anderen
Gründen unmöglich wäre — welche Bemerkung mithin
gänzlich irrelevant ist. Dabei entgeht ihm vollkommen
der Umstand, der von einigen als der zwingendste Beweis
für bestehende Photophobie angesehen wird, nämlich dass

nach der Erblindung die Sj-mptome plötzlich verschwinden!

Die durch das literarische Verhalten postulierte Licht-

scheu des Dichters findet in seinen kaum von Fischer ge-

würdigten Lebensgewohnheiten eine derartige Bestätigung,

dass der Schluss gezogen werden muss, diese Lichtscheu
beruhe auf körperlichen Ursachen. Ich habe das Zutrauen,
dass mir bis hierher viele werden folgen können, und die

meisten von diesen werden gewiss auch meine weiteren
psychologischen Erwägungen gutheissen, die dem körper-

lichen Defekt eine tiefgehende Wirkung auf das Seelen-

leben des Dichters zuschreiben.

Ich konnte mich mit diesen Feststellungen nicht be-

gnügen, sondern ich habe weiter nach den phj'sischen

Ursachen des Augenleidens Miltons geforscht. Die be-

kannteste Erkrankung, die Symptome wie die geschilderten

bedingt, ist der, mehr oder weniger ausgeprägte, Albinismus.

Da der Albino des natürlichen Farbstoffes ermangelt, fällt

er äusserlich durch weissliches Haar und eine ungewöhn-
lich weisse Hautfarbe auf. Nun muss es höchlich über-

raschen, wenn die allein ernst zu nehmende Beschreibung
von Miltons Äusserem, die von Aubrey, in eigenartiger

Weise abgefasst ist. Aubrey berichtet, wahrscheinlich nach
des Dichters Tode, über dessen Aussehen in mittleren
Jahren (G. C. VVilliamson, The Porfraits . . . of John Milton
[exhibited at Christ's College], Cambridge 1908, S. 24). Er
spricht also nicht als Augenzeuge, sondern sagt nur aus,

was man ihm mitgeteilt hatte. Das Gleiche gilt erst recht
von den Malern Eichardson (lB6i— 174.5) und Vertue
(1084— 17."i6), auf deren Zeugnis Fischer sich nicht berufen
darf. Aubrey nennt zwar das Haar im Texte li/ilit brown,
am Rande aber schreibt er ahrown (= aithurii); die Haut-
farbe nennt er exceediiig fayre. Fischer geht mit keinem
Worte auf mein durch Verweis auf eine andere Stelle des
Manuskriptes gestütztes Argument ein, dass hier anhurn
den wahren Sachverhalt schildere, der durch light brotni

nicht genau wiedergegeben werde. Fischer ist anscheinend
der Ansicht, aubiini sei nur ein Synonym für light broiin,

wie in bezug auf diese Stelle auch im NED. zu lesen ist.

Ich muss diese Anschauung energisch zurückweisen. Fischer
hat mir gegenüber schon einmal gezeigt, dass er mit seinen
Behauptungen betreffs englischer Farbenbezeiohnungen

kein Glück hat. Ich tadelte die Uebersetzung von purple
durch „purpurrot" und sagte, die eigentliche Bedeutung
sei „violett". Fischer verteidigt die abgelehnte Ueber-
setzung (NSpr. 27, 180 ^J, worauf ich nur antworten kann,
dass derjenige, der etwa « puriile tie mit „eine purpurrote
Krawatte" wiedergeben wollte, unweigerlich dem Fluche
der Lächerlichkeit verfiele. Ebensowenig geht es an, von
„einigen recht gezwungen erklärten Stellen" aus dem NEU.
zu sprechen (S. l7tiB), und meine Erklärung von auhiirn
als „weisslich" beiseite zu schieben. Dem steht zunächst
die Etymologie im Wege: F. auborne < L. rtlhnnmm
(= subalbwii Du Cange), „fast weiss, weisslich" ; dann aber
auch die ausdrückliche Feststellung der Herausgeber des
NEI)., dass diese alte Bedeutung im 17. .Jahrh. noch be-
stand. Die von Fischer in so achtloser Weise behandelten
Stellen sind die einzigen (!) aus dem betreffenden Zeitraum,
und sie enthalten die Beschreibungen von aubiini als sub-

flncus, subriitilus, subritfus , a (.olour beliceen u-hUe und red.

Diesen Stellen kann ich aber noch weiteres Material bei-

fügen. Schmidt, Shakespeare Lexkon erklärt das Wort
folgendermassen : probably whitish, flaxen, und er verweist
auf Florio (ed. 1611): that whitisli colour of leomcns hair
uhieh we call an Alburne or Abrune colour.

Meine Erklärung von e.rcecdiiifi fai/re als „von ausser-
ordentlicher Weisse" scheint Fischer nicht zu beanstanden.
Es läge auch nicht der geringste Grund dazu vor. Um so
verwunderlicher ist es, wenn er daran Anstoss nimmt, dass
ich Massons falsche Interpretation dieses Ausdrucks als

„freche Erfindung" brandmarke. AVenn man bedenkt, dass
Masson hier sein Sprachempfinden gröblich vergewaltigt
hat, um sein gefälschtes Idealbild Miltons mit einer zart
rotweissen Gesichtsfarbe auszustatten , und dass diese
Täuschung bisher nur gläubigem Nachsprechen begegnet
ist, so sollte man es mir nicht verargen, dass ich von dem
leider ganz in Vergessenheit geratenen Rechte Gebrauch
mache, eine Sache beim richtigen Namen zu nennen.
AVilliamson setzt ohne jegliches Zögern e.cceedinq fayre
gleich very paUid (a. a. 0. S. 24, 81) und beweist damit, was
hier nochmals ausdrücklich festgestellt sei, dass fair, wenn
von der Hautfarbe gebraucht, „weiss" bedeutet, und zwar
„weiss" ohne jegliche Einschränkung.

Ebenso auffällig wie die Personalbeschreibungen sind
die Zeugni.sse der Porträts, über die Williamson in er-

schöpfender Weise handelt. Von den avithentischen, in

Farben ausgeführten Darstellungen zeigt allerdings das
Jugendbildnis von Janssens das Haar als auhnryi (William-
son S. 121) im heutigen Sinne, d. h. als of a gobten-

broivH or ruddy-brotrn colour. Es ist möglich, dass diese

Farbengebung auf Stilisierung von selten des Malers be-

ruhte, worüber noch eine kunsthistorische Untersuchung
anzustellen wäre. (Janssens malt auch das Haar der Per-
sonen auf den Porträts 1320 und 1321 der National Gallery
braun.) Aubrey scheint sich mit seiner Behauptung direkt

an das Bild, das er gut kannte (W^illiamson S. 2), angelehnt
zu haben. Alle anderen Darstellungen sprechen gegen
diesen Farbenton. Das Onslow-Porträt zeigt fair hair

(blondes Haar) (S. 33), das Woodcook-Miniatür, welches das
zuverlässigste Bildnis zu sein scheint, wird wie folgt be-

schrieben: long fair hair, very pallid countenance (S. 31).

Das im Gentlemaii's Magazine, Sept. 1787, beschriebene Bild,

das gewisse Ansprüche auf Echtheit erheben kann, zeigte

das Haar rot (S. 3, 41. Nr. 37). Und so kommt Williamson
überhaupt zu dem Schluss, dass Miltons Haar in der Jugend
rötlich (!) gewesen sein muss.

Diese Andeutvmgen mögen genügen, um zu zeigen,

dass meine Theorie geeignet ist, die seltsamen Verhältnisse

der Personalbeschreibungen und bildlichen Darstellungen
aufzuklären. Das tlbrige Material muss ich hier über-

gehen. Wie stark allerdings der Grad des Pigment-
mangels war, ob es sich bei Milton um kompletten oder
partiellen Albinismus gehandelt hat, wird wohl nie ent-

schieden werden können. Wenn er seine Augen als

„grau" beschrieb, was F'ischer gegen mich anführt, so

geschah dieses nach der Erblindung an grünem Star (vgl.

Köln. Ztg. Nr. 1062, 19. 12. 20), hat also nichts Befremd-
liches. Falls seine Pupillen wirklich rot gewesen waren,

so hätte er diese peinliche Tatsache sicherlich später ver-

schwiegen, so dass also hier gegen mich kein Beweis e.v

silodio geführt werden kann.

Dorpat. H. Mutschmann
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A u t \v r t.

Da zu hoffen ist, dass Mutschmanns Älbinotheorie

demnächst von fach ärztlicher Seite genauer geprüft werden
wird, erübrigt es sich für den Laien, nochuials auf die

medizinischen Einzelheiten näher einzugelien. Es genüge
daher, festzustellen, dass Mutschmann m obigen Aum-

führungen den Gegengrund , der ra. E. im Philaras-Brief

enthalten ist, in keiner Weise entkräftet.

Was die Erklärung des Wortes aubnrn anlangt, so

erscheint mir die Uebersetzung als „weisslich" nach wie

vor zwar nicht als unmöglich, wohl aber — an dieser

Stelle — als „gezwungen". Denn gerade die von Mutsch-

mann aus dem NED. angeführten Bedeutungen: suhflnvus,

subruHlus, subrufus enthalten alle eine rötliche Farb-

schattierung und das Zitat 1591 übersetzt mit aubitni

geradezu spanisch rojo ,rot'. Uebrigens gibt Masson (1, 275)

die Stelle bei Aubrey paläographisch irreführend w-ieder.

Das Wort „abnuni" 'steht nicht „am Rande", wie Masson
und nach ihm Mutschmann angibt, sondern ist [nach dem
diplomatischen Abdruck bei Stern 1, 1, 335—44 1

über das

Wort Jirou-ue' gesetzt. Wie wenig es sich bei dieser

Korrektur um einen „ingenieusen Verschleierungsversuch"

Aubreys handelt, ergiljt sich deutlich aus einem Blick auf

den ührigen Text, der mit so zahlreichen Durchstreichungen,

lieber- und Uuterschreibungen durchsetzt ist, dass unsere

Stelle für jeden unvoreingenommenen Beurteiler den

Charakter einer harmlosen Variante gewinüt, was ja auch

bei diesen ungeordneten, in der uns überlieferten Form
keineswegs für den Druck bestimmten Notizen gar nichts

Aulfälliges hat. — Das Buch von Williamson über die

Milton-Porträte bleibt mir unzugänglich; um so be-

ruhigender ist für mich Mutscbmanns Feststellung, dass

nach W. Miltous Haar in der Jugend rötlich gewesen sein

müsse. Dies und nichts anderes schien und scheint mir
aus dem Material des NED. hervorzugehen. Und ich kann
daher nur wiederholen, was ich Litbl. 1921, »Sp. I7ü schrieb:

„Bei rötlichem Typus [der somit nicht nur durch die un-

gezwtmgene Worterklärung, sondern auch durch die sach-

lichen Untersuchungen Williamsons bestätigt wird] sind

graue Augen durchaus normal" — und von solchen be-
richtet Aubrey.

Eine Parallele der Milton-Zitate Mutschmanns mit
der Methode Sperbers und Spitzere scheint mir einen
wesentlichen Unterschied aufzuweisen. Die Untersuchungen
Sperbers an den Erzählungen Mevrinks laufen darauf hinaus,
zu zeigen, „dass ein für die literarische Eigenart eines

Dichters bedeutungsvolles Motiv Entsprechungen im Bereich
der Sprache aufweist, dass .... sprachliche und erzählende
Erfindung Hand in Hand gehen oder, besser gesagt, sich

auf die gleichen psychischen Ursprünge zurückverfolgen
lassen" (Slolir nnd \Vijrt, Leipzig 191», S. 43i. Dagegen
hütet er sich wohl, aus den drei als Lieblingsvorstellui.gen
Mevrinks. erwiesenen Komplexen (Ersticken, Blindheit,

Vampirmotiv) irgendwelche Rückschlüsse auf eme be-

sondere körperliche Veranlagung des Dichters zu ziehen.

Und Spitzer versucht in seiner scharfsinnigen Analyse der
Morgenstern.schen Sprachkunst die „Psychoanalyse des
dichterischen Worts^\ eine besondere Art der „St listik"

(ebd. S. 94), aber keine Pathologie von Zwangsvorstellungen,
denen der Dichter mit „krankhafter Aufmerksamkeit" [so

Milton und das Licht, S. 16] sich zuwendet.

W ü r z b u r g. Walther Fischer.

Notiz.

Den germanistischen Teil redigiert Otto Behaghel (Giessen,

Ilohnaunstrasse lu), den romanistischen und englischen Fritz Xeu-
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Köhler, D.W., Prof. an der Universität Zürich.

t Kölbing, Dr. Eugen, Prof. an der Universität Breslau

t Koeppel, Dr. E., Prof. an der Universität Strassburg.
Körner. Dr. Joseph, Professor an der III. deutschen Staats-

realschule in Prag.
Körte, Dr. Alfred, Geh. Hofrat u. Prof . an der Univ. Leipzig.

t Koerting, Dr. G., Geh. Regierungsrat und Professor an
der Universität Kiel.

t Koerting, Dr. H., Prof. an der Universität Leipzig.

K ö s t e r , Dr. A., Geh. Hofrat und Prof. an der Universität
Leipzig.

Kohlund, Dr. Johanna, in Freiburg i. Br.
Kolsen, Prof. Dr. Ad., in Berlin.

t Kopp, Prof. Dr. A., in Marburg.
t Koschwitz, Dr. E., Prof. an der LTniversität Königsberg.
Kossmann, Dr. E., vorm. Professor an der Universität Gent.
Krämer, Prof. Dr. Ph., Oberlehrer in Giessen.

t Kraeuter, Dr. J. F., Oberlehrer in Saargemünd.
Kraft, Dr. Fr., Schuldirektor in Quedlinburg.

t Kraus, Dr. F. X., Geh. Hofrat und Prof. an der Universität
Freiburg i. Br.

t Krause, Dr. K. E. H., Direktor des Gymnasiums in Rostock.

t Kressner, Dr. A., Realschulprof. in Kassel.
Kreutzberg, Dr., in Neisse.
Krüger, Dr. F., Privatdozent an der Universität Ham-
burg.

Krüger, Dr. Th., in Bromberg.
Kruisinga, Dr. E., in Amersfoort (Niederlande).

t Krummacher, Dr. M., Direktor der höheren Mädchen-
schule in Kassel.

Kubier, Dr. A., Kgl. Gymnasialprof. in Weiden.
Küchler, Dr. Walther, Prof. an der Universität Wien.
Kück, Dr. E., Oberlehrer in Berlin-Friedenau.
Kühn, Dr. K., Realgymnasialprof. a. D. in Wiesbaden.
t Kummer. Dr. K. F.. Hofrat und k. k. Schulinspektor in

Wien.

Lachmund, Dr. A.. Prof. am Realgymnasium in Schwerin
(Mecklenburg),

t Laistner, Dt. L., Archivar in Stuttgart.

t L am bei, Dr. H., Prof. an der Universität Prag.
Lamprecht, Dr. phil., Gymnasialprof. 'in Berlin.
Lang, Henry R. , Prof. an der Yale University, New
Haven (Conn.).

Larsson, Dr. L., in Lund.
t Lassen, Prof. Dr. A., Realgymnasialprof. a. D. un<l

Universitätsprof. in Berlin-Friedenau.

t Laun, Dr. A., Prof. in /Oldenburg.
Leendertz, Dr. P., Prof. in Amsterdam.
Lehmann, Dr. phil., in Frankfurt a. M.
Leib, Dr. F., Studienreferendar in Worms.
Jjeitzmann, Dr. A., Prof. an der Universität Jena,

t Lemcke, Dr. L., Prof. an der Universität Giessen.

Lenz, Dr. Rud., Universitätsprofessor in Santiago de Chile.

Jjerch, Dr. Eugen, Professor an der Univer.sität München.
I^essiak, Dr. 0., Prof. an der Universität Würzburg.
t Levy, Dr. E., Prof. an der Universität Freiburg i. B.

T.,ewt;nt, Dr. Kurt, Oberlehrer in Berlin.

t Lidforss, Dr. E., Prof. an der Universität Lund.
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t Lieb recht, Dr. F., Prof. an der Universität Lüttich.

t Lindner, Dr. F.. Prof. an der Universität Rostock.

Lion. Prof. Dr. C. Th., Schuldirektor a.D. in Dortmund.

Ljungren, Lio. phiL Ewald, Bibliotheksassistent üi Lund.

t Loeper, Dr. Gustav v.. Wirkl. Geh. Oberregierungsrat

in Berlin,

t Löschhorn, Dr. Karl, früher Direktor der höheren

Knabenschule in Wollstein (Posen), Hettstedt.

L|o u b i e r , Dr. .lean, in Berlin-Zehlendorf.

Löwe, Dr. R., in Strehlen.

t Ludwig, Dr. E., Gymnasialprof. in Bremen.
Lundell, Dr. .J. A., Prof. an der Universität Upsala.

Maddalena, Dr. E., vorm. Lektor an der Universität Wien.

t Mahrenholtz, Dr. R., Gymnasialoberlehrer a. D. in

Dresden.
•;- Mangold, Dr. W., Gymnasialprof. a.D. m Berlm.

Mann, Prof. Dr. Max Fr.. Studienrat in Frankfurt a. M.

Mannheimer, Dr. Albert, Lehramtsreferendar in

Wimpfen a. X.

t Marold, Dr. K., Gymnasialprof. in Königsberg.

Martens, Dr. W., Gvmnasialdirektor in Konstanz.

t Martin, Dr. E.,' Prof. an der Universität Strass-

bürg i. E. ....
t Maurer, Dr. K. v.. Geh. Rat und Prof. an der Universität

München.
Maync, Dr. Harry, Prof. an der Universität Bern.

Merck, Dr. K. Jos., in Tübingen.
Meringer. Dr. R.. Prof. an der Universität Graz.

Metz, Dr. Rudolf, Lehramtspraktikant in Mannheim.

t Meyer, Dr.E.H.. Prof. an der Universität Freiburg i. B.

t Mever, Dr. F., Hofrat und Professor an der Universität

Heidelberg.
Meyer, Dr. .John. vorm. Prof. an der Universität Basel,

ord. Honorarprofessor an der Universität Freiburg i. B.

Meyer, Prof. Dr. K., Bibliothekar in Basel.

t Mever, Dr. R., in Braunschweig. ^.

Meyer-Lübke, Dr. W.. Geh. Regierungsrat und Prof.

an der Universität Bonn.
Michaelis de Vasconcellos, Dr. phil. Carolina, o. Pro-

fessor für rom. Sprachen au der Universität Coimbra.

Mickel, Dr. Otto, in Salzgitter am Harz.

Middendorf, Dr. H., vorm. Prof. in Würzburg.
Milchsaok, Dr. G., Prof. und Oberbibliothekar in Wolfen-

büttel.

Minckwitz, Dr. M. J., in München.

t Minor, Dr. .J., Hofrat und Prof. an der Universität Wien.

t Misteli, Dr. F., Prof. an der Universität Basel.

Mogk, Dr. E., Prof. am Realgymnasium und Prof. an der

Universität Leipzig.

Molz, Prof. Dr. Herrn., Oberlehrer in Giessen.

Moog, Dr. W., Privatdozent an der Universität GreHswald.

Mqrel-Fatio, A., Directeur-adjoint an der Ecole desHautes

Etudes und Professor am College de France in Paris.

t Morf , Dr. phil., Dr. jur. h. c. H.. Geh. Regierungsrat und
Prof. an der Universität Berlin.

Morgenstern. Dr. G., Redakteur an der Leipziger Volks-

zeitung in Leipzig-Lindenau.
Morsbach. Dr. L.. Geh. Regierungsrat und Prof. an der

Universität Göttinnen.
Moser, Dr. V., in München.
Much, Dr. Rud., Prof. an der Universität Wien.
Mulertt, Dr Werner. Privatdozent an der Universität

Halle a. S.

Müller(-Fraureuth). Dr. K. W., Professor und Konrektor
in Dresden.

Müller, Dr. Max, in Duisburg.
Müller, Dr. Walter, in Genf.

Muller, Dr. J. W., Professor in Utrecht.

Muncker, Dr. F., Prof. an der Universität München.
Muret, Dr. E.. Prof. an der Universität Genf.

tMussafia. Dr. A.. Hofrat und Prof. an der Universität

Wien.

t Nader, Prof. Dr. E., Direktor der Hietzinger Staats-

realschule in Wien.
Nagel, Dr. Willibald. Prof. an der Hochschule für Musik

in Stuttgart.
Nagele, Dr. A., Prof., in Marburg in Steiermark.

Naumann, Dr. Hans, Professor an der I^niversität Frank-
furt a. M.

Naumann, Dr. Leop., in Berlin -Wilmersdorf

.

t Nerrlich, Dr. P., Gymnasialprofessor in Berlin. "

Netoliczka, Dr. Oskar, Gymnasialprofessor in Kronstadt
(Siebenbürgen).

Neubert, Dr. Fritz. Privatdozent an der Universität

Leipzig.
Neumann, Dr. Carl, Geh. Hofrat und Prof. an der Uni-

versität Heidelberg.
Neumann, Dr. Fritz, Professor an der Universität

Heidelberg.
Neu mann, Dr. L., em. Prof. an der Universität Freiburg i.B.

t Nicol, Henry, in London.
Nörrenberg,'Dr. C, StadtbibUothekar in Düsseldorf.

Nyrop, Dr. K., Prof. an der Universität Kopenhagen.

Ochs, Dr. Ernst, in Freiburg i. Br.

Oczipka. Dr. Paul, in Königsberg i. Pr.

Olscnki, Dr. Leonardo, Professor an der Universität

Heidelberg.

t Oncken, Dr. W., Geh. Hofrat und Prof. an der Uni-
versität Giessen.

t O s t h o f f , Dr. H., Geh. Hofrat und Prof. an der Universität

Heidelberg.
Ott, Dr.A.G., Prof. an der Techn. Hochschule in Stuttgart.

Ottmann, Dr. H.. Realgvmnasialprof. a. D. in Giessen.

Otto, Dr. H. L. W., in Leipzig.

Pakscher, Dr. A., in Berlin-Grunewald.
Panzer, Dr. Friedr., Geh. Regierungsrat und Prof. an der

Universität Heidelberg.
Pariser, Dr. L., Kgl. Gerichtsassessor a.D. in München.
Passerini, Graf G. L., in Florenz.

P assy , Dr. Paul, Prof. und Directeur-adjoint der Ecole des

hautes etudes (Paris) in Neuilly-sur-Seine.

Pater na, Dr. W., in Hamburg.
t Paul, Dr. H.. Geheimrat u. Prof. an der Universität
München.

Pauli, Dr. K., Professor am Lyzeum in Lugano.

t Peiper, Dr. R., Gymnasialprof. in Breslau.

]?etersen, Dr. J., Prof. an der Universität Berlin.

Petersens, Dr. Carl af, Bibliothekar in Lund.
Petsch, Dr. Roh., Prof. an der Universität Hamburg.
Petz, Dr. Gideon, Professor an der Universität Budapest.

Petzet, Dr. Erich, Oberbibliothekar an der Hof- und Staats-

bibliothek in München.

t Pf äff. Dr. F., Hofrat und Professor und Universitäts-

bibliothekar in Fieiburg i. B.

P f a n d 1 , Dr. Ludwig, in München.
Pf leiderer, Dr. W.. Prof. in Tübingen.
P h i 1 i p p i d e , A., Prof. an der Universität Jassy.

Philippsthal, Dr. R., Realschulprof. in Hannover.

t P i c o t , Dr. E., Consul lionoraire, Prof. an der Ecole des

langues orientales Vivantes in Paris.

Pietsch, Dr. Paul. Geh. Regierungsrat und üniversitäts-

professor in Greifswald.
Pillet, Dr. Alfred. Prof. an der Universität Königsberg.
Piper, Dr. Paul, Gymnasialprof. in Altona.

Pizzo, Dr. Piero, an der kaufmännischen Schule in Zürich.

Planta, Dr. Rob. von, in Fürstenau (Graubünden).
Pogatscher. Dr. Alois, em. Prof. an der Universität Graz.

t Proescholdt, Dr. L., Prof. und Direktor der Garnier-

schule in Friedrichsdorf i. T.

P u § c a r i u , Dr. Sextü, Prof. an der Universität Klausenburg.

R a d 1 o w . Dr. E.. in Petersburg.
Rajna, Pio, Dr. hon. c, Prof. am Istituto degli Studi sup.

zu Florenz.
Ranke, Dr. F.. Professor an der Universität Königsberg.
Rauch, Dr. Chr., Professor an der Universität Giessen.

t Raynaud, G., Bibliothecaire honoraire au departement
des manuscrits de la Bibliotheque nationale in Paris.

Read, William A., Professor an der Louisiana State üni-

versity, Baton Rouge, La.
Regel, Dr. E., Prof. an der Oberrealschule der Frankeschen

St. in Halle.

t Reinhardt, Karl. Prof. in Baden-Baden.

t R e i n h a r d s t ö 1 1 n e r , Dr. K. V., Prof. an der techn. Hoch-
schule und Prof, am Kadettenkorps in München.

Rein ho Id. Dr. .Joachim, in Krakau.
Reis, Dr. H., Professor in Mainz.

t Reissen berger, Dr. Iv.. Oberrealschul-Direktor a. D. in

Graz.
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Restori. A.. Professor an der Universität Genua.
Reuschel, Dr. Karl, ord. Honorarprofessor an der Techn.
Hochschule und Gymnasiallehrer (Dreikönigsschule) in

Dresden-N.
t Rhode, Dr. A., in Hagen i. W.
Richter, Dr. Elise, Professor, Privatdozentin an der

Universität Wien.
Richter, Dr. Helene, in Wien.
Richter, Dr. K.. Privatdozent an der Universität in

Bukarest.
Ries, Professor Dr. .John, in Strassburg i. E.
Risop, Dr. A., Realschulprofessor in Berlin.
Roethe, Dr. G., Geh. Regierungsrat, Prof. an der Uni-

versität Berlin.

Rötteken, Dr. H., Prof. an der Universität Würzburg.
Rohlf s, Dr. Gerh., Privatdozent an der Universität Berlin.
Rolfs, Dr. W., Hofrat in München.
t Ropp, Dr. G. v. d.. Geh. Regierungsrat vind Prof. an der

Universität Marburg.
Rossmann, Dr. phil., Realgymnasialprof . in Wiesbaden.
t Rudow, Dr. Wilh., Redakteurin Grosswardein (Ungarn).

t Sachs, Dr. K., Realgymnasialprof. a. D. in Brandenburg,
t Salvioni. Dr. C, Prof. an der Aocademia scientifico-

letteraria zu Mailand.
S a 1 1 w ü r k , Dr. E. v., Staatsrat und Ministerialdirektor im
Ministerium des Kultus und Unterrichts a. D. in Karlsruhe.

Saran, Dr. F., Prof. an der Universität Erlangen.-

t Sarrazin, Dr. G., Prof. an der Universität Breslau.
+ Sarrazin, Dr. Jos., Prof. in Freiburg i. B.

t Sauer, Dr. B., Prof. an der Universität Kiel.

t Savj-Lopez, Paolo, Prof. an der Universität Catania.

t Sartazzini, Dr. J. A., Kirohenrat und Pfarrer in Fahr-
wangen (Aargau).

Schädel, Dr. B., Professor an der Universität Hamburg.
Schatz, Dr. .J., Prof. an der Universität Innsbruck.
t Scheffer-Boichorst, Dr. B., Prof. an der Univ. Berlin.
Schian, Dr. M., Professor an der Universität Giessen.
Schick, Dr. Jos., Prof. an der Universität München.
Schild, Dr. P., Gymnasiallehrer in Basel.
Schipek, Dr. Jos., Gymnasiallehrer in Saaz.

t Schläger, Dr. G., in Freiburg i. B.
Schleussner, Dr. W., Prof. an der Oberrealschule in Mainz.
t Schlösser, Prof. Dr. R., Direktor des Goethe- und

Sohillerarchivs in Weimar.
Schmidt, Dr. Arth. B. , Geh. Hofrat und Prof. an der

Universität Tübingen.
Schmidt, Dr. Johann, Gvmnasialprof. in Wien.
Schmidt, Tr., Gymnasialprof. in Heidelberg.
Schmidt, Dr. Wilh., in Darmstadt.
t Schnabel, Dr. Bruno. Reallehrer an der Kgl. Industrie-
schule in Kaiserslautern.

Schneegans, Dr. F. Ed., vorm. Prof. an der Universität
Heidelberg, in Strassburg i. E.

t Schneegans, Dr. H., Prof. an der Universität Bonn.
t Schnell. Dr. H., Realgymnasiallehrer in Altona.
t Schneller, Chr., Hofrat, K. K. Landesschulinspektor a. D.

in Innsbruck.
Schnorr von Carolsfeld, Dr. Hans, Direktor der Staats-
bibliothek in Mtlnchen.

t Schoepperle, G., University of Illinois, Urbana, Hl.
Department of English.

Scholle, Dr. F., Oberlehrer in Berlin (?).

Schoppe, Dr. Georg, in Breslau.
Schott, Dr. G., in Frankfurt a. M.
Schröder, Dr. Fr., in Königsberg.
Schröder, Dr. Franz Rolf, Privatdozent an der Universität
Heidelberg.

t Schröder, Dr. R., Geh. Rat und Prof. an der Universität
Heidelberg.

Schröer, Dr. A.. Prof. an der Universität Köln.
t Schröer, Dr. K.J., Prof. an dertechn. Hochschule in Wien.
Schröter, Dr. A. , Bibliothekar an der Landesbibliothek

in Wiesbaden.
Schuchardt, Dr. H., Hofrat und vorm. Prof. an der Uni-

versität Graz.
S c h ü c k i n g , Dr. L. L., Professor an der Universität Breslau.
Sohürr, Dr. F., Privatdozent an der Universität Frei-
burg i. B.

Schullerus. Dr. A., Prof. am evang. Landeskirchenseminar
A. B. Ln Herniannstadt.

Schultz, Dr. A., vorm. Prof. an der Universität Prag.
Schultz, Dr. Franz, Prof. an der Universität Frankfurt a. M.
Schultz-Gora, Dr. 0., Prof. an der Universität .Jena.

Schulze, Dr. Alfr., Honorarprofessor und Direktor der
Universitätsbibliothek in Marburg.

Schumacher, Dr. Fr., in Kiel.

Schumacher, Prof. Dr. Karl. Direktor am Römisch-
Germanischen Zentralmuseum in Mainz.

t Seh Wally, Dr. Fr., Prof. an der Universität Königsberg.
t Schwan, Dr. E-, Prof. an der Universität Jena.
Seelmann. Dr. W.. Oberbibliothekar in Berlin.

t SeemUller. Dr. J., Hofrat u. Prof. an der Universität
Wien.

Seiler, Dr. F., Sekundarlehrer in Basel.
Settegast, Dr. Fr., em. Prof. an der Universität Leipzig.

t S i e b e c k , Dr. H., Geheimerat u. Professor an der Universität
Giessen, i. R.

Siebert, Dr. Ernst, Leiter des städt. Realprogymn. i. E.
Nowawes bei Berlin.

Siebs, Dr. Theodor, Prof. an der Universität Breslau.

t Sieper, Dr. E., Prof. an der Universität München.
Sievers, Dr. E., Geh. Hofrat und em. Prof. an der Uni-

versität Leipzig.

t Sittl, Dr. K., Prof. an der Universität Würzburg.
t So ein, Dr. A., Prof. an der Universität Basel.
Söderhjelm, Dr. W., Prof. an der Universität Helsingfoj-s.
Söderwall, Dr., Prof. an der L^niversität Lund.
t Soldan, Dr. G., Prof. an der Universität Basel.
Sperber, Dr. Hans, Privatdozent an der Universität Köln.
Spies, Dr. Heinr., Prof. an der LTniversität Greifswald.
Spiller-Sutter, Dr. R.. Gymnasiallehrer an der Kanton-

schule in Frauenfeld (Thurgau).
Spitzer, Dr. Leo, Professor an der Universität Bonn.
t Sprenger, Dr. R., Realgymnasialprof. in Northeim i. H.
Staaff , Dr. E., Prof. an der Universität Upsala.

t Stähelin, Dr. R., Prof. an der LTniver.sität Basel.
Stammler, Dr. Wolfgang, Professor an der techn. Hocli-
schule in Hannover.

fSteffens, Dr. Georg, Privatdozent an der UniversitätBonn

.

Stengel, Dr. E., em. Prof. an der Universität Greifs-
wald, Halle a. S.

Stern, Dr. Alfred, Professor am Polytechnikum Zürich.
fStiefel, A. L., Dr. h on. c, Prof. an der Kgl. Luitpold Kreis-

Oberrealschule in München.
Stjern ström, Dr. G., Bibliothekar in Upsala.
t Stirn ming, Dr. A., Geh. Regierungsrat und vorm. Pro-

fessor an der Universität Göttingen.
Storm, Dr. J., Prof. an der Universität Christiania.

t Strack, Dr Max L., Prof. an der Universität Kiel.

t Strack, Dr. A., Prof. an der Universität Giessen.

t Stratmann, Dr. F. H., in Krefeld.
Strauch, Dr. Ph., Geh. Regierungsrat und Professor an

der Universität Halle.
Streuber, Dr. Albert, Oberlehrer in Darmstadt.
Strich, Dr. F., Professor an der Universität München.
t Stürzjnger. Dr. J., voi-m. Prof. an der Universität
Würzburg.

Stuhrmann, Dr. J., Gymnasialdirektor in Deutsch-Krone.
Subak, Dr. J., Prof. an der Handels- und nautischen
Akademie in Triest.

t Suchier, Dr. H., Geh. Regierungsrat und Prof. an der
Universität Halle.

Suchier, Dr. W., Prof., Privatdozent an der Universität
Göttingen.

Sulger-Gebing, Dr. Emil, Prof. an der Techn. Hoch-
schule in München.

Süss, Dr. W., Professor an der Universität Leipzig.
Sütterlin, Dr. L., Prof. an der Universität Freiburg i. B.
Symons, Dr, B., Prof. an der Universität Groningen.

Tapp ölet, Dr. E., Prof. an der Universität Basel.
Tardel, Dr. H., Oberlehrer am Realgymnasium in Bremen.
Täuber, Dr. C, Prof, an der kantonalen Handelsschule in

Zürich.

t Ten Brink, Dr. B., Professor an der Universität Strass-

burg i. E.
T h i s , Dr. Constant , Realschuldirektor in Strassburg i. E.

t Thumb, Dr. A., I'rof. an der Universität Strassburg i. E.

Thurneysen, Dr. R., Geh. Regierungsrat und Prof. an der
Universität Bonn.

Tiktin, Prof. Dr. H., Lektor au der Universität Berlin.



XV 1922. Literaturblatt für germanische und romanisciie Philologie, (ßegister.) XVI

t Tobler, Dr. A., Prof. an der Universität Berlin.

t Tohler, Dr. L., Prof. an der Universität Zürich.
Toischer, Dr. W., Gymnasialprof. und Privatdozent an

der Universität in Prag.
t Tomanetz, Dr. K., Gymnasialprof, in Wien.
Trampe Bödtker, Dr. A., in Kristiania.
Traumann, Dr. Ernst, in Heidelberg.
Trautmann, Dr. E., Professor an der Universität Prag.
Trojel, Dr. E., in Kopenhagen.
Tümpel, Dr. K., Gymnasialprof. in Bielefeld.

t U 1 b r i c h , Prof. Dr. O., Geh. Kegierungsrat u. Direktor a D.
der Friedrich-Werderschen Oberrealschule zu Berlin.

Uhlirz, Dr. K., Prof. an der Universität Graz.
Ullrich, Prof. Dr. H., Oberlehrer a. D. in Gotha,

t Ulrich, Dr. J.. Prof. an der Universität Zürich.
Unger, Dr. Eud., Prof. an der Universität Königsberg.
Unter forcher, Dr. A., Prof. in Eger.

t Unwerth, Dr. Wolf von, Professor an der Universität
Greifswald.

Urtel, Professor Dr. H., Privatdozent an der Universität
Hamburg.

t Usener, Dr. H. , Geh. Regiex-ungsrat und Professor an
der Universität Bonn.

Varnhagen, Dr. H., Geh. Hofrat und em. Prof. an der
Universität Erlangen.

VercouUie, Dr. J., Prof. in Gent.
Vetter, Dr. F., Prof. an der Universität Bern.

t Vetter, Dr. Th., Prof. an der Universität Zürich.

t Vietor. Dr. W., Prof. an der Universität Marburg.
V i s i n g , Dr. J., em. Prof. au der Universität Gotenb\u-g.
fVockeradt, Dr. H., Gymnasialdirektor in Recklinghausen.
Vogt, Dr. Fr., Geh. Regierungsrat und Prof. an der Uni-

versität Marburg.
Volkelt, Dr. J., Geh. Hofi-at und Professtir an der Uni-

versität Leipzig.

t Vollmöller, Dr. K., Universitätsprof. a.D. in Dresden.
Voretzsch, Dr. C, Geh. Regierungsrat und Prof. an der

Universität Halle a. S.

Vossler, Dr. K., Prof. an der Universität München.

W a a g. Geh. Hofrat Dr. A., Professor an der Universität und
Direktor der Höheren Mädchenschule mit Mädchen-
Realgymnasium in Heidelberg.

Waas, Prof. Dr. Chr., Oberlehrer in Mainz.
Wack, Dl-. G., Gymnasialprof. in Kolberg.
Wackernagel, Dr. J., Prof. an der Universität Basel.

Wagner, Dr. Alb. Malte, in Hamburg.
Wagner. Dr. M. L., Professor an der Universität Berlin.

Wagner, Dr. W., in Köln a. Rhein.
Waldberg, Dr. M. Frhr. v. , Prof. an der Universität
Heidelberg.

Walde, Dr. A., Prof. an der Universität Breslau.
Wallensköld, Dr.A., Prof. an der Universität Helsingfors.
Walther, Dr. Wilh., Prof. an der Universität Rostock.
Warnke, Dr. K., Direktor der .\lcxandrinenschule(H. M. S.)

in Koburg.
Wartburg, Dr. W. von, Privatdo/ent ander Universität
Bern-, Aarau.

t Wätzold, Prof. Dr. St., Geh. Oberregierungsrat in Berlin.
Weber, Prof. Dr. Carl, in Halle a. S.

Weohssler, Dr. E., Prof. an der Universität Berlin.

Wegener, Dr. Ph., Gymnasialdirektor in Greifswald.
Weidling, Dr. Friedrich. Gymnasialoberlehrer in Fürsten-

walde.
Weigand, Dr. Gust., Prof. an der Universität Leipzig.

t Weinhold, Dr. K., Geh. Regierungsrat und Prof. an der
Universität Berlin.

Weissenf eis. Dr. R., Prof. an der Universität Göttingen.
Wendriner, Dr. Richard, in Breslau.

t Wen dt. Geh. Rat Dr. G., Gymnasialdirektor und Ober-
schulrat a. D. in Karlsruhe.

t Werle, Dr. G., Oberlehrer in Lübeck.
Wesle, Dr. Carl, Privatdozent an der Universität Frank-

furt a. M.
t Wesselofsky , Dr. AI., Prof. an der Universität Peters-

burg.

t Wetz, Dr. W., Prof. an der Universität Freiburg i. B.
Widmann, Dr. G., Vikar an der Wilhelmsrealschule in

Stuttgart.
Wiese, Prof. Dr. B., Oberlehrer und ord. Honorarprofessor
an der Universität Halle.

Willenberg, Dr. G., Realgymnasialprof. in Lübben.
t Wilmanns, Dr. W. , Geh. Regierungsrat und Prof. an

der Universität Bonn.
Wilmotte, Dr. M., Prof. an der Universität Lüttich.
te Winkel, Jan, Prof. an der Universität Amsterdam.
t Wissmann, Dr. Theodor, in Wiesbaden.
Witkowski, Dr. G., Prof. an der Universität Leipzig.

t Witte, Dr. K., Geh. Justizrat und Prof. an der Universität
Halle.

Wocke. Dr. H., in Liegnitz.
Wolfskehl, Dr. Karl, in München.
Wolff, Dr. E., Prof. an der Universität Kiel.

Wolff, Dr. Max J., Professor in Berlin.

t Wolff, Dr. Job.-, Prof. in Mühlbach (Siebenbürgen).
Wolpert, Georg, Gymnasialdirektor a. D. in Würzburg.
Wörner, Dr. Rom., vorm. Prof. an der Universität Frei-

burg i. B., Honorarprofessor an der Universität München.
t Wttlfing, Dr. J. Ernst, in Bonn.
t Wülker, Dr. E.. Archivrat in Weimar.
t Wunderlich. Prof. Dr. H., Oberbibliothekar an der Kgl.

Bibliothek in Berlin. Frohnau bei Berlin.

Wurzbach, Dr. Woltg., Prof, Privatdozent an der Uni-
versität Wien.

Zaun er, Dr. Adolf, Professor an der Universität Graz.
Zenker, Dr. R., Prof. an der Universität Rostock.
Ziemer, Dr. Herrn., Gymnasialprof. in Kolberg.
Ziesemer, Dr. W., Professor au der Universität Königs-
berg i. Pr.

Zimmermann, Dr. Paul, Geh. Archivrat in Wolfenbüttel.
Zingarelli, Dr. C, Prof. am Liceo in Campobasso

(Italien).

t Zingerle, Dr. W.v., Bibliothekar und Prof. an der Uni-
versität Innsbruck.

Zolnai, Dr. Bela, in Budajiest.
Zubaty, Dr. Jos., in Smichov bei Prag.

t Zupitza, Dr. .1., l'i-of. an der Universität Berlin.

II. Alphabetisch geordnetes Verzeichnis der besprochenen Werke.

-Alexander-Roman, Der altfranz. Prosa-, herausgegeben
von Alfons Hilka (Breuer) 380.

Aroca, s. Cancionero musical.
A s s , Komposition und Dar.stellungskunst in Detlev
von Liliencrons Prosa (Streu her) 3U4.

Beatrijs naar het Haagsche handschrift uitgegeven door
C. G. Kaakebeen (Lion) 20.

Benedetto, Le origini di ..Salammbu". Studio sul re-

alismo storico di G. Flaubert (Lerch) 32.

Berendsohn, Goethes Knabendichtung (Behaghel)
367.

Berendsohn, Der neuentdeckte Joseph als Knabendichtung
Goethes (Heuer und Behaghel) ül.

Beschorner, Verbale Reime nei Ohauoer (Koch) 102.

Bianchi. Novelle und Ballade in Deutschland von
A. von Droste bis Liliencron (Behaghel) 90.

Biblioteca filoldgica de 1' institut de la llengua catalan
VI, IX (Spitzer) "200.

Borcherdt, Augustus Buchner und seine Bedeutung für

die deutsche Literatur des 17. Jahrhunderts (Schopp e) 36.^.

Bosch. J.-K. Huvsmans' religiöser Entwicklungsgang
(Streuber) 44.

Bottiglioui, L'ape e 1" alveare nello lingue romanze
(Rohlfs) 100.

Brandt, Goethes Faust auf der Kgl. Sächsischen Hof-
bühne zu Dresden (Dammann) 367.

Brie, Aesthetische Weltanschauung in der Literatur des

19. Jahrhunderts (Streuber) 361.
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Burdach, Befonnation — Renaissance — Humanismus,
zwei Abhandlungen über die Grundlagen moderner Bildung
und Sprachkunst (Körner) 153.

f'ancionero musical y poetico del siglo XVII, recogido
por Claudio de la Sablonara, y trascrito en notacion
moderna por D. Jesus Aroca (Pf an dl) 124.

Chansons satiriques et bachiques du XIUc siecle ed. par
A. Jeanroy et A. Langfors (Hilka) 313.

Chiminelfi, La Fortuna di Dante nella Cristianitä Ei-
formata (Klemperer) .321.

Clasicos castellanos. Nr. 39. Lope de Vega, Comedias I

(Pf an dl) 46.

Classiques francjais, Les, du moyen äge 14, 23, 24 (Hilka)
313.

Cohen, Mysteres et Moralites du Manuscrit 617 de Chan-
tilly (Würz b ach) 315.

Coleociön universal Nr. 69, 70. Tirso de Molina, El
Condenado por desconfiado. Ed. cuidada por A. Castro
(Pfand 1) 46.

Conon deBethune, Les chansons de, ed. par A. Wallen-
sköld (Hilka) 314.

(
' r o c e , Dantes Dichtung. Deutsch von .Tulius Schlosser
(Klemperer) 321.

Curtius, Deutsch-französische Kulturprobleme (Lerch)
119.

Curtius, Maurice Barres und die geistigen Grundlagen
des franz. Nationalismus (Lerch) 119.

Dantes Divina Commedia durch Ver.senkung und Ein-
gebung wiedergeboren von Siegfrid v. d. TrenK (Basser-
mann) 194.

Dantes Commedia. Deutsch von Hans Geisow (Basser-
mann) 194.

Dante, Die göttliche Komödie. Uebertragen von R. Zooz-
mann. Mit Einführungen und Anmerkungen von C. Sauter
(Bassermann) 194.

Dante, Die göttliche Komödie, uebertragen von R. Zooz-
mann (Bassermann) 194.

Delbrück, Germanische Syntax IV (Naumann) 163.

Deutsch bein, Sprachpsychologiscbe Studien (Lerch) 1.

Diotima, Die Briefe der, veröffentlicht von Frida Arnold,
herausgegeben von W. Vietor (v. Grolman) 171.

Ehrenberg, Tragödie und Kreuz (v. Grolman) 161.

E k w a 1 1 , Scandinavians and Celts in the North-West of

S _ England (Binz) 22.

Engel, Frankreichs Geiste.sführer (Wurzbach) 28.

Esmoreit Abel Spei uit de XlVf eeuw (Lion) 20.

Estudis romanics. Llengua i literatura. T. 2 (Spitzer)
200.

Falke, Dante , seine Zeit , sein Leben , seine Werke
(Vossler) 251.

F a r i n e 1 1 i , Viajes por Espafia y Portugal desde la edad
media hasta el siglo XX. Divagaciones bibliograficas
(Pfaudl) 331.

Finsterbusoh, Der Versbau der mittelenglischen Dich-
tungen Sir Perceval of Gales und Sir Degrenant
(Funke) 2-5.

F letcher, Symbolism of the Divine Comedy (Klemperer)
321.

Förster, Altenglisches Lesebuch für Anfänger (Binz) 311.

Friedmann, Dante. Gedächtnisrede (Klemperer) 321.

Fries, Beobachtungen zu Wildenbruchs Stil und Versbau
(Streuber) 304.

Geizer, Maupassant und Flaubert (Lerch) 32.

txiese. Der romantische Charakter I (Körner) 225.

Glaser, Aufklärung und Revolution in Frankreich. Eine
literarhistorische Studie (Neubert) 319.

Goethes erste grosse -lugenddichtung, .Joseph, herau.s-

gegeben von P. Piper (Heuer und Behaghel) 91.

Goethe. Poesie liriche commentate da Lorenzo Bianchi
(V. Grolman) 236.

Goette, Kulturgeschichte der Urzeit Germaniens, des
Frankenreichs und Deutschlands im frühen Mittelalter
(Helm) 363.

Götze, Frühneuhochdeutsches Glossar. 2. A. (Behaghel)
235.

Good, Studies in the MUton Tradition (Fischer) 371.

Gormont et Isembart. 2'' ed. revue par Alphonse Bayot
(Hilka) 31.3.

Guevara, Luis Velez de, El Rey en su imaginacirJn publ.
por J. Gomez Ocerin (Pf an dl) 46.

Gülzow, Ernst Moritz Arndt in Schweden (de Boor) 309.

Hatzfeld, Dante, seine Weltanschauvmg (Klemperer)
321.

Hermannsson, Catalogue of runic literature fH. de B o o r)

370.

Heusler, Nibelungensage und Nibelungenlied (Wesle)
232.

Hilka, Der altfranzösische Prosa- Alexander -Roman
(Breuer) 380.

Hof f mann-Kra yer. Volkskundliche Bibliographie für

das .Jahr 1917 (Wocke) 11.

Hörn, Sprachkörper und Sprachfunktion (Binz) 17.5.

Itinerarium hispanicum Hieronymi Monetarii. Heraus-
gegeben von Ludwig Pfandl (Hämel) 332.

Jeanroy et Langfors, Chansons satiriques et bachiques
du Xlfr siecle (Hilka) 313.

Joseph, Goethes erste grosse .Jugenddichtung, heraus-
gegeben von Paul Piper (Heuer und Behaghel) 91.

Kaakebeen, s. Van alle Tijden.

Kaspers. Die acum-Ortsnamen des Rheinlandes. Ein
Beitrag zur ältei-en Siedlungsgeschichte (Gramer) 297.

K eiser, The influence of Christianity on the Vocabularj'
of Old English Poetry (Funke) 94.

_

Kessler, Johann von Morsheims Spiegel des Regiments
(Götze) 168.

Kjellman, La construction moderne de l'infinitLf dit

sujet logique en franeais (Lerch) 106.

Kjellman, Mots abreges et tendances d'abreviation en
franeais (Spitzer) 27.

Klemperer, Einführung in das Mittelfranzösische (Lerch)
377.

Kock, Kontinentalgermanische Streifzüge (Behaghel) 10.

Körner, Das Nibelungenlied. Aus Natur und Geistes-

welt .591 (Wesle) 232.

Körner, Die Klage und das Nibelungenlied (Wesle) 232.

Köäter, Die Meistersingerbühne des 16. Jahrhunderts
(Götze) 236.

Krüger, Französische Synonymik nebst Beiträgen zum
Wortgebrauch (Streuber) 116.

Küchler, Libussa (Sulger-Gebing) 306.

Küchler, Ernest Renan (Lerch) 182.

Landsberg, Ophelia: Die Entstehung der Gestalt und
ihre Deutung (Ackermann) 2.39.

Liebert, August Strindberg. Seine Weltanschauung und
Kunst (Metz) 17.

Liepe, Elisabeth von Nassau-Saarbrücken. Entstehung
und Anfänge des Prosaromans in Deutschland (Behaghel)
169.

Ligthart, s. Van alle Tijden.

List er, Perlesvaus Hatten Manuscript 82 (Hilka) 118.

Lope de Vega, Comedias I. .Ed. de J. Gomez Ocerin

y R. M. Tenreiro (Pfandl) 46.

Maync, Immei'mann. Der Mann und sein Werk im Rahmen
der Zeit- und Literaturgeschichte (Bock) 307.

Menendez Pidal, Roncesvalles. Un nuevo oantar de

gesta espanol del siglo XIII (Krüger) 387.

Menendez y Pelayo, Estudios sobre el teati'o de Lope
de Vega (Hämel) 387.

Mentz, Devitsche Ortsnamenkunde (Götze) 87.

Meyer -Lübke, Romanisches Etymologisches Wörterbuch.
Lief. 7-14 (Herzog) 240.

Mitjana. Comentarios y apostillas al Canoionero poetico

y musical del siglo XVH (Pfandl) 124.

Mörner, Le Purgatoire de Saint Patrice du ms. de la

Bibl. Nat. f. fr. 25 545 (Hilka) 382.

Moser, Die Strassburger Druckersprache zur Zeit Fischarts

(Helm) 364.

Mysteres et Morahtes du Manuscrit 617 de Chantilly p. p.

Gustave Cohen (Wurzbach) 315.

Navarro Tomas, Manuel de jironunciaciön espafiola

(Hämel) 2.54.

K
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Neckel, Die Ueberlieferungen vom Gotte Balder dar-

gestellt und vergleichend untersucht (Golther) 164.

Olrik, Om Ragnarock (Golther) 237.

Olrik, Nogle Grundsaetninger for sagnforskning (Golther)
237.

Ordene de chevalerie, L', an
with introduction and notes
(Hilka) ::!1.

Old Fench poem. Text,
by Roy Temple House

Paradisus anime intelligentes iParadis der vernuftigen
sele). Herausgegeben von Ph. Strauch (Behaghel) 13.

Pascu, Beiträge zur Geschichte der rumänischen Philologie
(M e y e r - L ü b k e) 2-J5.

Pascu, Sufixele romäne^ti (Meyer-Lübkel 25.i.

Paul, Deutsches Wörterbuch. 3. A. (Behaghel) ><l'i.

Pauli, Contribution ä l'etude du vocabulahe d'Alphonse
Daudet (Spitzer) 376.

Petsch , Deutsche Dramaturgie. I. Von Lessing bis Hebbel
(Ho 11) 30-1.

Piper, s. .Joseph.

Purgatoire, Le, de saint Patrice du ms. de la Bibliotheque
Nat. f. fr. 25.545 p. p. M. Möruer (Hilka) 382.

Rabelais, Des Franvois, Gargantua und Pantagruel.
Verdeutscht von Engelbert Hegaur und Dr. Owlglass
(Neumann) 318.

Radebrecht, Shakespeares Abhängigkeit von .John Marston
(Ackermann) 239.

Reinaert de Vos. Tweede druk (Lion) 20.

Ividdel, Flaubert und Maupassant (Lerch) 3'J.

Roethe, Bismarck, Arndt und die deutsclie Zukunft
(Sulger-Gebing) 237.

Russo, Metastasio (Vossler) 199.

Sablonara, Claudio de la, s. Cancionero Vusical.

Sainz y Rodriguez. Las l'olemicas sobre la cultura

espafiola (Hämel) 254.

Schmitt-Doro tir, Politische Romantik (Jordan) 229.

Schnitzer, Goethes .Josephbilder, Goethes Josephdichtung
(Heuer und Behaghel) 91.

Schröder, Nibelungenstudien (Golther) 302.

Sedl maier. Schönherr und das österreichische Volksstück
(Sulger-Gebing) 306.

Seidel, Einführung in das Studium der romanischen
Sprachen (Spitzer) 376.

Seiler, Das deutsche Sprichwort (Götze) 300.

Sevilla, Vocabulario Murciano (Rohlfs) 4.5.

Siebs, s. Unwert.
Sommer, Vergleichende Syntax der Schulsprachen. Deutsch

Englisch, Französisch, (griechisch, Latein (Lerch) 81.

.Stamm -Hey n es Ulfilas oder die uns erhaltenen Denk-
mäler der gotischen Sprache. Neu herausgegeben von
F. Wrede (Behaghel) 162.

Steinhäuser, Die neueren Anschauungen über die Echt-
heit von Shakespeares Pericles (Ackermann) 370.

Stern, Die Kindersprache. Eine psychologische und sprach-
theoretische Untersuchung (Behaghel) 167.

Streitberg, Gotisches Elementarbuch (Behaghel) 162.

Strohmeyer, Französische Grammatik auf sprach-
historisch-psychologisoher Grundlage (Glaser) 178.

Teatro antiguo espafiol. Textos y estudios III: Luis
Velez de Guevara (Pf an dl) 46.

Temple House, L'Ordene de chevalerie, an Old French
poem (Hilka) 31.

Theaterkultur. Volkstümliche Vorträge, Einführungen
zu Aufführungen des "Würzburger Stadttheaters 1. 2. 3.

(Sulger-Gebing) 306.

Thibaudet, La Vie de Maurice Bar res (Lerch) 119.

Tirso de Molina, El Condenado por desconfiado. Ed.
cuidada por Americo Castro (Pfandl) 46.

Tob Jer. VermischteBeiträge zur französischen Grammatik I.

3. Aufl. (Lerch) H18.

Toro y Gisbert. Los Nuevos Derroteros del Idioma
(Wagner) .383.

Touaillon, Der deutsche Frauenroman des 18. Jahr-
hunderts (V. Grolman) 14.

Tuyl Simmuns, van, Goethe 's Lyric Poems in English
Translation (Streuber) 303.

Ulfilas, s?. Stamm-Heyne.
Unwert, v., und Siebs, Geschichte der deutschen Litei'a-

tur bis zur Mitte des 11. .Jahrhunderts (Behaghel) 363.

Vau alle Tijden. Onder Redactie van C. G. Kaakebeen
en .lan Ligthart Xr. 1, 2, 3 (Lion) 20.

Vidalenc, William Morris (Binz) 177.

Vietor, Die Lyrik Hölderlins (v. Grolman) 171.

Voretzsch, Altfranzösisches Lesebuch zur Erläuterung
der altfranzösischen Literaturgeschichte (Hilka) 181.

Vossler, Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprach-
entwicklung. 2. A. (Spitzer) 246.

Vossler, Dante als religiöser Dichter (Klemperer) 321.

Wagner, H. W. v. Gerstenberg und der Sturm und Drang
(Sulger-Gebing) 366.

Wagner, Das ländliche Leben Sardiniens im Spiegel der
Sprache (Vossler) 192.

AVartburg, v.. Französisches etymologisches Wörterbucli.
Eine Darstellung des galloromanischen Wortschatzes 1

(Rohlfs) 242.

Weber, Die Götter der Edda (Schröder) 310.

Wehrhan, Die deutschen Sagen desMittelalters(Wooke)ä4.
\V ehrhan. Die Freimaurerei im Volksglauben (Wocke)94.
Willame, La chan(,un de, An edition bv Elizabeth
Stearns Tyler (Hilka) 117.

Zillin ger. Der Dichter des Wallenstein (Su Ige r-Geb in g)
306.

Zweig, Romain Rolland, der Mann und das W^crk (Fried-
mann) 187.

HI. Sachlich geordnetes Verzeichnis der besprochenen Werke.

A. Allgemeine Literatur- und Kulturgescliiehte.

Ehrenberg, Tragödie und Kreuz. I. Die Tragödie unter
dem Olymp. IL Die Tragödie unter dem Kreuz (v. Grol-
man) 161.

Burdach, Reformation — Renaissance — Humanismus.
Zwei Abhandlungen über die Grundlagen moderner
Bildung und Sprachkunst (Körner) 153.

Brie, Aesthetische Weltanschauung in der Literatur des

19. Jahrhunderts (Streuber) 361.

Seh mi t t-Dorotii-, Politische Romantik (.lordan) 229.

Wehr h a n , Die Freimaurerei im Volksglauben (W o ck e) 94.

B. Sprachwissensfhaft
(exkl. Latein).

Deutschbein, Sprachpsychologische Studien (Lerch)
Hörn, Sprachkörper und Sprachfuuktion (Binz) 175.

Clara und William Stern, Die Kindersprache. Eine
psvchologische und spraohtheoretische I^ntersuchung
(Behaghel) 167.

Sommer, Vergleichende Syntax der Schulsprachen:
Deutsch , Englisch , Französisch , Griechisch , Latein
(Lerch) 81.

C. Germanische Philologie
(exkl. Englisch).

Goette, Kulturgeschichte der Urzeit Germaniens, des

Frankenreiches und Deutschlands im frühen Mittelalter

(Helm) 363.

Burdach, Reformation — Kenaissance — Humanismus.
Zwei Abhandlungen über die Grundlagen nioderner
Bildung und Sprachkunst (Körner) 153.
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W eh rh an , Die deutschen Sagen des Mittelalters f\V o cke)94.
Neckel, Die Ueberlieferungen vom Gotte Balder dar-

gestellt und vergleichend untersucht (Golther) 164.

Heusler, Nibelungensage und Nibelungenlied (Wesle) 232.

Hof fmann-Krayer, Volkskund liehe Bibliographie für

das Jahr 1917 (Wocke) 11.

Kock, Kontinentalgermanische Streifzüge (Behaghel) 10.

Delbrück, Germanische Syntax IV (Naumann) 163.

Kaspers, Die acuni' Ortsnamen des Rheinlandes. Ein
Beitrag zur älteren Siedlungsgeschichte (Gramer) 297.

Gotisch.
Streitberg, Gotisches Elementarbuch (Behaghel) 162.

Stamm -Heynes ülfilas oder die uns erhaltenen Denk-
mäler der gotischen Sprache. Neu herausgegeben von
F. Wrede (Behaghel) 162.

Skandinavisch.

Ekwall, Scaudinavians and Celts in the North-west of

England (Binz) 22.

O 1 r i k . Nogle Grundsaetninger for sagnforskning (G o It h e r)

237.

Neckel, Die Ueberlieferungen vom Gotte Balder dar-
gestellt vmd vergleichend untersucht (Golther) 164.

AVeber. Die Götter der Edda (Schröder) 310.

Olrik, Gm Ragnarok II: i-agnarok-forestillingernes ud-
spring (Golther) 237.

Hermannsson, Catalogue of runic literature (H. d e B o o r)

370. .

Liebert, August Strindberg, seine Weltanschauung und
Kunst (Metz) 17.

Delbrück, Die Wortstellung in dem älteren westgötischen
Landrecht (Naumann) 163.

Hochdeutsch.
v. Unwert und Siebs, Geschichte der deutscheu Literatur

bis zur Mitte des 11. .Jahrhunderts (Behaghel) 363.

Giese, Der romantische Charakter I. Die Entwicklung
des Androgynenproblems in der Frühromantik (Körner)
225.

Schmitt-Doro tic, Politische Romantik (Jordan) 229.
Petsch, Deutsche Dramaturgie I: Von Lessing bis Hebbel
(Ho 11) .305.

Theaterkultur. Volkstümliche Vorträge. Einführungen
zu Aufführungen des Würzburger Stadttheaters 1, 2. 3
(Sulger-Gebing) 306.

Köster, Die Meistersingerbühne des 16. Jahrhunderts
(Götze) 236. _ _^

Touaillon, Der deutsche Frauenroman des 18. Jahr-
hunderts (v. Grolman) 14.

B i a n c h i , Novelle und Ballade in Deutschland von
A. von Droste bis Liliencron (Behaghel) 90.

Heusler, Nibelungensage und Nibelungenlied (Wesle) 232.
Körner, Das Nibelungenlied (Wesle) 232.

Körner, Die Klage und das Nibelungenlied (Wesle) 232.
Schröder, Nibelungenstudien (Golther) 302.
Kessler, Johann von Morsheims Spiegel des Regiments
(Götze) 168.

Paradisus anime intelligentis (Paradis der vernuftigen
.sele.) Aus der Oxforder Handschrift Cod. Land. Mise. 479
herausgegeben von Philipp Strauch (Behaghel) 13.

Gülzow, Ernst Moritz Arndt in Schweden. Neue Bei-
träge zum Verständnis seines Lebens und Dichtens
(de Boor) 309.

Roethe, Bismarck, Arndt und die deutsche Zukunft
(Sulger-Gebing) 23V.

Borcherdt, Augustus Büchner vmd seine Bedeutung für
die deutsche Literatur des 17. Jahrhunderts (Schoppe)
365.

Liepe, Elisabeth von Nassau-Saarbrücken (Behaghel)
170.

Wagner, H. N. v. Gerstenberg und der Sturm und Drang
(Sulger-Gebing) 366.

Goethe, Poesie liriche. commentate da Lorenzo Bianchi
(v. Grol man) 236.

Lucretia van Tuyl Simmons, Goetlie's lyric poems
in English translation prior to 1860 (Streu her) 303.

Brandt, Goethes Faust auf der Kgl. Sächsischen Hof-
bühne zu Dresden (Dam mann) 367.

Berendsohn, Goethes Knabendichtung (Behaghel) .)67.

Joseph, Goethes erste grosse Jugenddichtung wieder auf-
gefunden imd zum ersten Male herausgegeben von Paul
Piper (Heuer und Behaghel) 91.

Berendsohn, Der neuentdeckte .,Joseph" als Knaben-
dichtung Goethes (Heuer und Behaghel) 91.

Schnitzer, Goethes Josephbilder, Goethes Josephdichtung
(Heuer und Behaghel) 91.

Küchler, Libussa (Sulger-Gebing) 306.

Vietor, Die Lyrik Hölderlins (v. Grolman) 171.

Die Briefe der Diotima. Veröffentlicht von Frida
Arnold, herausgegeben von Karl Vietor (v. Grolman)
171.

M ay n c , Immermann. Der Mann und sein Werk im Rahmen
der Zeit- und Literaturgeschichte (Bock) 307.

Ass, Komposition und Darstellungskunst in Detlev
V. Liliencrons Prosa (Streuber) 304.

Zillinge r. Der Dichter des Wallenstein (Sulger-Gebing)

Sedlmaier, Schönherr und das österreichische Volksstück
(Sulger-Gebing) •''06.

Fries, Beobachtungen zu Wildenbruchs Stil und Versbau
(Streuber) 304.

Sommer, Vergleichende Syntax der Schulspraclien

:

Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Lateinisch
(Lerch) 81.

Moser, Die Strassburger Drvickersprache zur Zeit Pischarts
(He Im) .364.

Paul, Deutsches Wörterbuch. 3. Aufl. (Behaghel) 86.

Götze, Frühneuhochdeutsches Glossar. 2. Aufl.(Behaghel)
235.

Mentz, Deutsche Ortsnamenkunde (Götze) 87.

Seiler, Das deutsche Sprichwort (Götze) 300.

Niederdeutsch.
Beatrijs naar het Haagsche handschrift uitgegeven door

C. G. kaakebeen (Lion) 20.

Esmoreit Abel Spei uit de XI V^- eeuw (Lion) 20.

Reinaert de Vos. Tweede druk 1917 (Lion) 20.

D. Englische Philologie.
Ekwall, Scaudinavians and Celts in the North- West of

England (Binz) 22.

Brie, Aesthetische Weltanschauung in der Literatur des
19. Jahrhunderts (Streuber) 361.

Förster, Altenglisches Lesebuch für Anfänger (Binz) 311.

Finsterbusch, Der Versbau der mittelenglischen Dich-
tungen Sir Perceval of Gales und Sir Degrenant(Funke)25.

Bescliorner, Verbale Reime bei Chaucer (Koch) 102.

Good, Studies in the Milton Tradition (Fischer) 371.

Vidalenc. William Morris (Binz) 177.

Landsberg, Ophelia. Die Entstehung der Gestalt und
ihre Deutung (Ackermann) 239.

Steinhäuser, Die neueren Anschauungen über die Echt-
heit von Shakespeares Pericles (Ackermann) 370.

Radebrecht, Shakespeares Abhängigkeit von .lohn Marston
(Ackermann) 239.

II*
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Hörn, Sprachkörper und Sprachfunktion (Binz) 175.

Sommer, Vergleichende Sratax der Schulsprachen:
Deutsch, Ena;lisch, Französisch, Griechisch, Lateinisch
(Lerch) 81.

"

K eiser, The Influence of Christiauity on the Vocabularv
of Old English Poetry (Funke) 94.

E. Komanisohe Philologie.

Seidel, Einführung in das Studium der romanischen
Sprachen (Spitzer) 376.

Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches "Wörterbuch.
7.— 14. Lief. (Herzog) 240.

Bottiglioni, L' ape e T alveare nelle lingue romanze
(Rohlfs) 190.

Italienisch.

D ante: I)ie göttliche Komödie. Uebertragen von Richard
Zoozmann (Bassermann) 194.

Dante, Die göttliche Komödie. Uebertragen von Richard
Zoozmann. Mit Einführungen und Anmerkungen von
Gonstantiii Sauter (Bassermann) 194.

Dantes Commedia. Deutsch von Hans Geisovr (Basser-
mann) 194.

Das ewige Lied. Dantes Divina Commedia, durch Ver-

senkung und Eingebung wiedergeboren , von Siegfried

von der Trenck (Basser mann) 194.

Dantis Alagherii opera omnia. Ed. H. AVengler
(Bassermann) 199.

Falke, Dante, seine Zeit, sein Leben und seine Werke
(Vossler) 2.51.

Friedmann, Dante. Gedächtnisrede (K lern per er) 321.

Hatzfeld, Dante, seine Weltanschauung (Klemperer)
321.

Croce, Dantes Dichtung. Deutsch von Julius Schlosser
(Klemperer) 321.

Vossler, Dante als religiöser Dichter (Klemperer) 321.

Fletcher, Symbolism of the Divine Comedy (Klemperer)
321.

Chiminelli, La Fortuna di Dante nella Cristianita Ri-

formata (Klemperer) 321.

Kusso, Metastasio (Vossler) 199.

Wagner, Das ländliche Leben Sardiniens im Spiegel der
Sprache. Kulturhistorisch-sprachliche Untersuchungen
(Vossler) 192.

Französisch.
Vossler. Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprach-
entwicklung (Spitzer) 246.

Curtius, Deutsch-französische Kulturprobleme (Lerch)
119.

Engel, Frankreichs Geistesftthrer. Achtzehn Charakter-
bilder (Wurzbach) 28.

(ilaser, Aufklärung und Revolution in Frankreich. Eine
literarliistoriische Untersuchung (Neubert) 319,

Scbmitt-Dorotii;. Politische Romantik (.Jordan) 229.

Les classiques franijais du moyen äge, publies

sous la direction de Mario Roques 14, 23, 24 (Hilka) 318.

Voretzsch. Altfranzösisohes Lesebuch ziu- Erläuterung
der altfranzösischen Literaturgeschichte (Hilka) 181.

Chansons satirii|ues et bachiques du XIII'' siecle cd.

par A. .Jeanroy et A. Langfors (Hilka) 313.

Klemperer. Einführung in das Mittelfranzösische (Lerch)
377.

llilka. Der altfranzösische Prosa -Alexander -Roman
(Breuer) 380.

Les chansons de Conon de Bethune, ed. par A. AVallen-

sköld (Hilka) 314.

Gormont et 1 sembar t, fragment de chan.son de geste
du Sil'" siecle. 2" ed. revue par Alphonse Bavot (Hilka)
313.

Mysteres et Moralites du Manuscrit 617 de Chantilly

p. p. Gustave Cohen (Wurzbach) 315.

Roy Temple House, L'Ordene de chevalerie; an Old
French poem. Text, with introduction and notes
(Hilka) 31.

.J. Thomas Lister, Perlesvaus Hatton Manuscript 82
(Hilka) 118.

Le Purgatoire de saint Patrice du ms. de la Bibl. Nation,
f. fr. 25 545 (Hilka) 382.

La Chan (Jon de Willame. An edition of the unique
manuscript of the poem with vocabularv and a table of

proper nouns ed. by Elisabeth Stearns Tyler (Hilka) 117.

Curtius, Maurice Barres und die geistigen Grundlagen
des französischen Nationalismus (Lerch) 119.

Thibaudet. La Vie de Maurice Barres (Lerch) 119.

Pauli, Contribution ä l'etude du vocabulaire d'Alphonse
Daudet (Spitzer) 376.

Agnes Rutherford Riddel, Flaubert and Maupassant
(Lercli) 32.

Benedetto, Le origini di ..Salammbö". Studio sul re-

alismo storico di G. Flaubert (Lerch) 32.

Bosch, J.-K. Huysmans' religiöser Entwicklungsgang.
Ein Beitrag zum sogenannten ästhetischen Katholizismus
(Streuber) 44.

Geizer, Maupassant und Flaubert (Lerch) 32.

Des Fran<;ois Rabelais ... Gargantua und Pantagruel.
Vei-deutscht von Engelbert Hegaur und Dr. Owlglass
(Neumann) 318.

Küchler, Ernest Renan (Lerch) 182.

Zweig, Romain Rolland, der Mann und das Werk (Fried-
mann) 187.

Strohmeyer, Französische Grammatik auf sprach-
historisch-psychologischer Grundlage (Glaser) 178.

Kjellman, Mots abregös et tendances d'abreviation en
franvais (Spitzer) 27.

Sommer, Vergleichende Syntax der Schulspracheu

:

Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Lateinisch
(Lerch) 81.

T o b 1 e r , Vermischte Beiträge zur französischen Grammatik.
1. Reihe. 3. Aufl. (Lerch) 318.

Kjellman, La construction moderne de l'infinitif dit sujet

iogique en frani,-.ais (Jjerch) 106.

Wartburg, v., Französisches Etymologisches Wörterbuch.
Eine Darstellung des galloromanischen Sprachschatzes
(Rohlfs) 242.

Krüger, Französische Synonomik nebst Beiträgen zum
Wortgebraxich (Streuber) 116,

Kaspers, Die acum-Ortsnamen des ßheinlandes (Gramer)
297,

Katalanisch.
Estudis roniauics. Llengua i literatura. Biblioteca

de l'institut filolugica de la llengua catalana VI, IX
(Spitzer) 20U.

Spanisch.
Pedro Sainz Rodriguez, Las Polemicas sobre la cultura

espanola (Hämel) 2-54.

Cancionero musical y poetico del siglo XVII recogido
por Claudio de la Sablonara y trascrito en notacion
moderna por el maestro D. Jesus Aroca (Pfandl) 124.

Mit Jana, Comentarios y apostillas al Cancionero poetico

y musical del siglo XVII (l'fandl) 124,

M e n e n d e z P i d a 1 , Roncesvalles. Un nuevo cantar de
gesta del siglo XIII (Krüger) 387.

Luis Velez de Guevara, EI Key en su imaginacion,
Publicada por .T. Gomez Ocerin (Pfandl) 46.

Lope de V'ega, Comedias I. Edicion y notas de J. Gomez
Ocerin y R. M. Tenreiro (Pfandl) 46.

Menendez v Pelayo, Estudios sobre el teatro de Lope
de Vega (Hämel) '-'^1.
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Tirso de Molina, El Condenado por desconfiado. Co-
media. Edicion cuidada por Americo Castro (Pf andl) 46.

Farinelli, Viajes por Espafia j Portugal degde la edad
media hasta ei siglo XX. Divagaciones bibliograficas
(Pfandl) 331.

Itinerarium Hispanicum Hieronj'mi Monetai'ii. 1494

—

1495. Herausgegeben von Ludwig Pfandl (Hämel) 332.

T. Navarro Tomas, Manuel de pronunciafion espanola
(Hämel) 2.54.

Toro V Gisbert, Los Nuevos Derroteros del Idioma
(Wagner) 383.

Alberto Sevilla, Vocabulario Murciano (Rohlfs) 45.

Rumänisch.
Pascu, Beiträge zur Ge.schiclite derruuiäniseheu Philologie
(Meyer-Lubke) 2.55.

Pascu, Sufixelp romänesti (M e yer-L ü hke) 2.'>5.

IV. Verzeichnis der Biiclihaiullungen, deren Verlagswerke im Jalirgaiig 1922 besprocheji

worden sind.

Akademiska Bokhandel, Uppsala : Hädecke, Stuttgart 194.

27. 100. iHarrassowitz, Leipzig 22. 25-5. 376.

Ale an, Paris 177.
j

382.

Amalthea- Verlag, Zürich, Leipzig, ! Hartleben . Wien und Leipzig 376.

Wien 311

Bamberg, Greifswald 237.

Barth. Leipzig 167.

Beck, München 94. 251. 307. 36.5.

Bemporad e figlio, Firenze 32.

Bilychnis, Casa ed., Rom 321.

Boltze, Freiburg i. Br. 361.

Braumüller, Wien und Leipzig 14. 25.

Härtung, Hamburg 305.

Herder, Freiburg i. Br. 194.

Hesse & Becker, Leipzig 194.

Hirzel, Leipzig 318.

Insel-Verlag, Leipzig 171.

Koch, Dresden und Leipzig 116.

Langen, München 318.

Laterza e figlio, Bari 199.

Lectura, Ediciones de la, Madrid 46.
|

Schulze, Cöthen 239.

Seldwyla- Verlag. Bern 321.

Marcus, Breslau 168. 235.
"

" " ~ ' """

Mariotti, Pisa 190.

Mayer & Müller, Berlin 175

Calpe. Casa editorial, Madrid und
Barcelona 46.

Centro de estudios historicos.
Madrid 46. .331.

Champion, Paria 313. 314. 315.

(!hicagoUniversitvPress, Chicago
32.

Cohen, Bonn 119.
i
Meiner, Leipzig 321.

Collignon, Berlin 17. [Moser, München 364.

Columbia University Press, New iMuaarion-Verlag, München 310.

York 321.

Dieckmann, Halle a. S. 28.

Diesterweg, Frankfurt a. M. 171.

Duncker & Humblot. München und
Leipzig 229.

Rei.sland, Leipzig 232.

Revista de Archivos. Madrid 124.

Roger y Chernoviz, Paris 383.
Romer, Konstanz 44.

Rösl & Co., München 321.

jRost & Co.. Bonn 304.

Ruhfus, Dortmund 164. 232.

Rütten & Löning, Frankfurt a. M.
,

187.

I

Schönbergske f o r 1 a g , Kopenhagen
237.

Schöningh, Paderborn 162.
I Schröder, Bonn und Leipzig 242. 302.
i 363.

Socec & Co., Bukarest 2.55.

Suarez, Madrid 387.

Ehering, Berlin 304. 367.

Fock, Leipzig 255.

Fortanet, Madrid 2-54.

Gad, Kopenhagen 237.

Gente, Hamburg 91. 367.

Gerold. Wien 255.

Gleerup, Lund 22. 382.

Gronau, Jena und Leipzig 319.

Xiemeyer, Halle a. S. 86. 102. 169.

181. 236. 297. 380.

Nogues, Siicesores de, Murcia 45.

Nouvelle Revue Franc aise,
Editions de la, Paris 119.

Oxford L'niversitv Press, Oxford
117. 370.

Paetel, Berlin 153.

Palau de la Disputacio, Barcelona
200.

Patmos- Verlag, Würzburg 161.

Perthes, Gotha 182. 194.

I Quelle & Meyer, Leipzig 87.

Teubner, Leipzig und Berlin 81. 163.
178. 232. 377.

Trübner, Strassburg 300.

University of Illinois, Ürbana371.

Vereinigung wissenschaftlicher
Verleger, BerUn 11. 363.

Verlagsdruckerei, Würzburg 306.

Weidmann, Berlin 13.

Wendt & Klauwell, Langensalza
225.

Westermann, Braunschweig und
Berlin 32.

Winter, Heidelberg 162. 192. 240. 246.

311. 366. 370.

Wolters, Groningen 20.

Zanichelli, Bologna 90. 236.

V. Verzeichnis der Zeitschriften usw., deren Inhalt mitgeteilt ist.

Abhandlungen der Philologisch-Historischen Klasse der
Sächsischen Akademie der Wissenschaften 410.

.^1 tpreussische Monatsschrift 66.

Anglia .57. 131. 26.5. 405.

Anglia Beiblatt 57. 131. 207. 265. 405.

Annalen der Philosophie 66. 412.

Annales Academiae Scientiarum Fennicae 212.

Anthropos 66. 412.

.\rchiv des historischen Vereins des Kantons Bern 66.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen 126. 257. 393.

Archiv für die gesamte Psychologie 273.

.\rchiv für Frankfurter Geschichte und Kunst 345.

.A,rchiv für Musikwissenschaft 211.

Archivio storico italiano 278.

Archivio storico lombardo 140. 278.

Archivum romanicum 132. 339.

Arhiva. Organul societajii istorico-filologice dinlasi270.343.
Arkiv för nordisk filologi 55. 264.

Armonia 280.

Arte e Vita 346.

Asohaffenburger Gesell ichtsblätter 6-5.

Atene e Roma 141. 212.

Athenaeum 280.

Atti della R. Accademia della Crusca 140.

Atti della R. Accademia deUe Scienze di Torino 140.

Atti della R. Accademia di Archeologia, Lettere e Belle

Arti, Sooietä Reale di Napoli 140. 346.

Atti della R. Accademia di scienze, Lettere e Belle Arti

di Palermo 140.
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Atti e memorie della R. Accadeiaia di scienze, lettere ed
arti in Padova 140. 34-5.

Atti e memorie della R. Deputazione di Storia patria per
le Provincie Modenesi 345.

Bayreuther Blätter 211.

Beihefte zur Zeitschrift für romani.sche Philologie 266.

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 5:i. 180. 263.

Berichte über die Verhandlungen der sächsischen Aliademie
der Wissenschaften zu Leipzig 64. 272.

Bibliofilia, La 277. 34.5.

Bibliotheque Universelle, et Revue Suisse 67.

Bilychnis 280.

Boletin de la Real Academia Espanola 67. 143. 416.

BoUettino della R. Deputazione di storia patria per
l'Umbna 140.

BoUettino della societä filologica friulaua G. ,J. Ascoli
140.

BoUettino storioo per la provincia di Novara 278.

Bonner Studien zur Englischen Philologie 40-^.

Bücherwelt, Die 413.

BviUetin de l'Academie des Inscriptions et Belles-lettres

345.

Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales
et politiques de 1' Academie Royale de Belgique 274.

Bulletin du bibliophile et du bibliothecaire 137. 274.

Bulletin du .Jubile. P. p. le Comite framjais catholique
pour la celebration du sixieme centenaire de la mort
de Dante Alighieri 134. 267.

Carinthia 273.

Charles Mills Gayley Anniversary Papers 262.

Chronik des Wiener tfoethe-Vereins 338.

Civilta cattolioa 280.

Conferenze e Prolusioni 278. 415.
*

Correspondant 415.

Critica, La 142. 277. .346. 415.

Cultura, La, Rivista mensile di Filosofia, Lettere, Arti
diretta da Cesare De Lollis 140. 212. 278. 346. 415.

Dacoromania. Buletinul Muzeului Romane 135.

Danske Studier 207.

Darmstädter Täglicher Anzeiger 67.

Deutsche Buch. I)as. Monatsschrift für die Neuerschei-
nungen deutscher Verleger 137. 210.

Deutsche Literaturzeitung 64. 210. 272. 410.

Deutsche Revue 211. 273. 413.

Deutscher Merkur 345.

Deutsche Rundschau 273. 413.

Deutsches Volkstum. Monatsschrift für das Deutsche
Geistesleben 412.

Didaskalia 274. 413.

Dietsche Warande en Beifort 67.

Drie Talen, De 33.5.

Edda. Nordisk Tidskrift for Literaturforskning 51. 206.

263. 401.

Edinburgh Review 345.

Elsass-Lot bringen 273.

Em p o r i um 142. 280.

Englische Studien .56. 130. 205. 404.

English Studies 57. 131. 207. 265. 3:«.

Erzgebirgs-Zeitung 273.

Etudes italiennes 134. '208. 2G7. ;!41.

Euphorion 53. 263.

Familien geschichtliche Blätter 6.5.

Fränkische Alb, Die 66.

Frankfurter Nachrichten 211.

Frankfurter Zeitung 137. 211.

French Quarterly 413.

Friedberger Geschichtsblätter 65.

Fulder Geschichtsblätter 211.

Gaceta de Munich 212.

Geographische Zeitschrift 273.

Germania 210. 264.

Germanische Heimat und Heimatskunst 412.

Germanisch-Romanische Monatsschrift 49. 205.258.
334.

G e s c h i c h t s f r e u 11 d . Der 66.

Gids, De 137.

Giessener Beiträge zur deutschen Philologie 403.

Giornale critico della filosofia italiana 346. 415.

Giornale dantesco, II, 134. 209. 341.

Giornale d' Italia 141. 279. 41-5.

Giornale storico della letteratura italiana -59. 133. 208.

340. 408.

Giuventii nova 143.

Glotta 263.

Gral, Der. Monatsschrift für schöne Literatur 413.

Greifswalder Zeitung 137.

Grenzboten, Die 211.

Hamburger Fremde nblatt 67.

Heimat, Die 65. 210. 273.

Hessenland. Hessisches Heimatsblatt. Zeitschrift für
Hessisohe Geschichte, Volks- und Heimatkunde, Literatur
und Kunst 345. 412.

Hessische Blätter für Volkskunde 211.

Hessische Chronik 273.

Hispania 13.5. 270.

Historische Blätter 27.3.

Historisches.Jahrbuch der Görres-GeseUschaft 65. 274.

412.

Historische Vierteljahrssohrift 65.

Historische Zeitschrift 65. 272. 412.

Historisch -Politische Blätter 67. 413.

Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens,
der Literatur und Kunst 67. 211. 274. 413.

Indogermanische Forschungen -50. 337. 401.

Internationale kirchliche Zeitschrift 211.

Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft 57.

Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft .54. 40.3.

Jahrbuch der Landeskunde für Niederösterreich 66.

Jahrbuch der Philosophischen Fakultät der Universität
Heidelberg 411.

Jahrbuch der Philosophischen und Naturwissenschaft-
lichen Fakultät Münster i. W. 410.

Jahrbuch des historischen Vereins Dillingen 66.

Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprach-
forschung 54. 403.

Jahrbuch für Schweizerische Geschichte 66.

Journal des Savants 274. 345.

Journal of English and Germanic Philologv, The 55. 264.

337.

Kölnische Zeitung 211.

Konservative Monatsschrift 67.

Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen
Geschichts- und Altertumsvereine 65. 210.

Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische
Landeskunde 273.

Kunstwart und Kulturwart 66. 413.

Lettere, Le 142.

Lettura, La 278. 346.

Leuvensche Bijdragen.
Philologie 50. 260. 335.

Literarische Echo. Das 66
Literarisches Zentralblatt 63
Logos 66. 345.

Tijdschrift voor Moderno

137. 211. 274. 413.

136. 210. 271. 344. 409.

Maandblad van den Vlaamschen Leerar.sbond van liel

Officieel Middelbaar Onderwijs 274.

Mainzer Zeitschrift 273.

Mannheimer Generalanzeiger 211.

Mannheimer Geschichtsblätter 65. 211.

Manus 211. 412.

Marzocco, II 141. 279. 346.

Memoires de la Societe de Linguistique de Paris 345.

Mercure de France 138. 276. 414.

Miscellanea storica della Valdelsa 278. 346.

Mitteilungen aus der historischen Literatur 65.

Mitteilungen aus der Lippischen Geschichte und Landes-
kunde 65.

Mitteilungen des Altertumsvereins für das Füratentum
Ratzeburg 65.

Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Dresden 412.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte Berlins 412.



XXIX 1922. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. (Register.) XXX

Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte 65
Mitteilungen des Vereins für Sächsische Volkskunde

66. 273.

Modern Language Notes 52. 128. 205. 262. 335.

Modern Language Review, The 51. 127. 261. 397.

Modern Philology 128. 262. 335. 397.

Monatshefte für Rheinische Kirchengeschichte 66.

Monatsschrift des Frankenthaler Altertxirasvereins 65.

Mühlhäuser Geschichtsblätter 65. 273.

MOnohener Museum für Philologie des Mittelalters und
der Renaissance 50.

Münchener Neueste Nachrichten 137.

Museum 137. 211. 274. 413.

Musica d'oggi 280. 347.

Musica italiana 280.

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu
Göttingen 272.

Namn og Bygd. Tidskrift för Nordisk Ortsnamns-
forskning 265.

Napoli nobilissima 346.

Nassauische Heimatblätter 210.

Neophilologus 127. 20-5. 260. 401.

Neue Beiträge zur Geschichte deutschen Altertums 65.

Neue Blätter für Kunst und Literatur 273.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte
und deutsche Literatur und für Pädagogik 65. 272. 344.

411.

Neue Merkur, Der 67. 413.

Neueren Sprachen, Die 258. 3.34. 396.

N eue Rundschau, Die 211. 273.

Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg
und der rheinischen Pfalz 344.

Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Altertums-
kunde 66. 273.

Neue Züricher Zeitung 67. 211.

Neuphilologische Mitteüungen 50. 127. 260. 396.

Nieuwe Gids, De 137.

Nieuwe Taalgids, De 51. 33.5.

Nordisk Tidskrift 212.

N ordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri 345.

N orth Carolina Studies in Philology 345.

N ouv eile Revue d'Italie 276.

Nouvelle Revue framjaise 67.

Nuova Antologia 141. 212. 279. 346. 41.5.

N u o v a Critica, La 142.

Nuova Rivista Storica 140. 346.

N u o v o Archivio veneto 278.

N uovo Convito 143. 279.

Nu ovo Giornale Dantesco, II 134. 267.

Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och
sprakforskning 55. 265.

Oberdeutschland. Eine Monatsschrift für jeden
Deutschen 274.

Oldenburger Jahrbuch 65.

Opinion, L' 139. 275.

Pagine critiche 142.

Paraviana 415.

Pfälzisches Museum 65.

Philological Quarterly 335.

Philologische Wochenschrift 65. 210. 411.

P h i 1 o 1 o g u s 65.

Preussische Jahrbücher 211. 274.

Primato artistico italiano, II 141.

Psvchologische Forschung 412.

PuDÜcations of the Modern Language Association of

America -52. 261. 336.

Pyramide, Die, Wochenschrift zum Karlsruher Tageblatt
67. 345.

Rassegna, La 141. 212. 279. 346. 415.

Rassegna critica della letteratura italiana, La 142. 209.

277.

Rassegna d'arte antica e moderna 416.

Rassegna d'arte senese 416.

Rassegna Nazionale, La 142. 279. 415.

Rendiconti della R. Accademia dei Liiicei 140.

Rendiconti delle sessioni della R. Accademia delle

scienze dell' Istituto di Bologna 140.

Rendiconti dol K. Istituto lombardo di scienze e lettere

212. 345.

Resto del Cai-lino della Sera. II 143.

Revista de Filologia Espanola 342. 409.

Revista Lusitana 342.

Revue bleue. Revue politique et litteraire 274.

Revue critique des idees et des livres 138. 274.

Revue de France 138. 276. 414.

Revue de Genfeve 139. 276.

Revue de l'Institut de Sociologie 67.
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H ämel, Notiz.

Max Deutsch bein. Sprachpsychologische Studien.
Cöthen, Otto Schulze. 1918. 40 «. 8».

Auch wer mit den Aufstellungen des Verfassers

nicht durchweg übereinstimmt, kann seine Schrift als

erfreuliches Zeichen der Zeit, als ein weiteres Dokument
der immer mehr hervortretenden Abkehr vom sprach-

wissenschaftlichen Positivismus , als einen trotz aller

Bedenken dankenswerten Versuch philosophischer Be-
sinnung begrüssen. Schon pfeifen es die Spatzen von
den Dächern (wenn auch mancher es noch immer nicht

hören mag) : die Herrschaft des Positivismus in der

Sprachwissenschaft ist gebrochen. Diesmal ist es ein

Anglist, und zwar ein Anglist von Rang, der sich mit

Erscheinungen beschäftigt, wo „die Sprachforschung

über sich hiuausweist und auf den engsten Zusammen-
hang mit den Geisteswissenschaften drängt" (wie es

am Schluss des Vorwortes heisst). Für uns freilich

„drängt" die Linguistik nicht nur in bestimmten Er-

scheinungen „auf engsten Zusammenhang mit den
Geisteswissenschaften",' sondern sie ist Geisteswissen-

schaft. Die Wendung Deutschbeins aber zeigt aufs

schlagendste, dass man im Unrecht war, als man Vossler

gegenüber die Existenz eines sprachwissenschaftlichen

Positivismus zu leugnen versuchte.

Deutschbeins Studien nun, die im Anschluss an

sein „System der neuenglischen Syntax" (1917, im
gleichen Verlag) entstanden sind , erinnern mehr an

die Epoche der logizistischen Spekulation ä, la K. F.

Becker, die vor der Epoche des Positivismus liegt,

und die seine Herrschaft z. T. erklärt. [In der Ge-
schichte der Sprachwissenschaft spiegelt sich die Ge-
schichte der geistigen Strömungen im allgemeinen

:

auf die Hochblüte der philosophischen Spekulation

(Hegel !) folgt als Rückschlag das Misstrauen gegen

Beschränkung auf die

und dann wieder eine

jedwede Spekulation und die

blosse Tatsachenforschung

idealistische Reaktion.]

Deutschbein versucht nämlich u. a. nichts Ge-

ringeres als die Uebereinstimmung der Modi mit den

logischen Kategorien der Möglichkeit , der Wirklich-

keit und der Notwendigkeit (Potentialis , Indikativus

und Modus necessitatisj, und die Uebereinstimmung
der Denkakte, die den Tempora der Vergangenheit

entsprechen, mit den drei von Dilthey aufgestellten

Weltauschauungstypen (Naturalismus , objektiver und
subjektiver Idealismus) nachzuweisen.

Was die Modi betrifft, so sei das Verhältnis des

Gedachten zum Sein beim Indikativus = 1:1, beim

Potentialis kleiner als 1, beim Modus necessitatis

grösser als 1. Damit entsprächen diese Modi den

logischen Begriffen der Wirklichkeit, Möglichkeit und
Notwendigkeit, wobei die Möglichkeit etwas weniger,
Notwendigkeit etwas mehr als blosses Dasein be-

deute. — Sonderbarerweise hat Deutschbein, der in

seinem „System" eine so scharf- und feinsinnige Dar-

stellung des englischen Modusgebrauches gegeben hat

(S. 112 ff.), hier übersehen oder wenigstens nicht zum
Ausdruck gebracht, dass die Notwendigkeit der Logik

und die Notwendigkeit des Modus necessitatis durchaus

nicht identisch sind. Wenn ich sage: „Die Summe
der Winkel dieses Dreiecks muss 180'

I

(logische Notwendigkeit), so ist dies etwas wesentlich

anderes, als wenn ich sage er muss kommen , was D.

als Beispiel für den Modus necessitatis anführt. Dass

das Verhältnis zwischen Gedachtem und Sein grösser

als 1 sei, kann man nur von der logischen Not-

wendigkeit (Winkelsumme!) behaupten, nicht aber

auch von der Notwendigkeit in er muss kommen. Denn~
1
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mit er inuss Jiommcn ist noch keineswegs gesagt, dass

er auch wirklich kommen wird ; mithin könnte ich hier

ebensogut behaupten, jenes Verhältnis sei kleiner
als 1. Wohingegen die Winkelsumme, eben abgesehen

davon, dass sie ^ 180" sein muss, auch tatsächlich

180" ist. Auch das, was Deutschbein („System"

S. IIG) als objektive Notwendigkeit bezeichnet (he

has to come) und von der subjektiven Notwendig-

keit [he nnisi come) unterscheidet , deckt sich noch

nicht mit der logischen Notwendigkeit : denn auch mit

he Iiax in come, wo „ein anderer Wille (als der des

Sprechenden), äussere Umstände usw. die Notwendig-

keit hervorrufen", ist noch nicht gesagt, dass er tat-

sächlich kommt. Wenn wir im Ki-iege sagten: „Wir
müssen siegen, also werden wir siegen", so meinten

wir damit die objektive Notwendigkeit (die äusseren

Umstände , unsere Lage nötigen uns) — aber wir

mussten zu unserem namenlosen Unglück erfahren,

dass unser Sieg dadurch noch nicht gewährleistet war.

Uebrigens drückt das Englische, wenn ich nicht irre,

die logische Notwendigkeit (Winkelsumme) gerade nicht

durch In liave to, sondern durch must aus.

Ueberdies gibt es in der Logik nur Wirklichkeit,

Möglichkeit (weniger als Wirklichkeit) und Notwendig-

keit (mehr als Wirklichkeit), aber natürlich nichts

Viertes oder Fünftes. D. aber npuss für die Sprache

noch einen vierten Fall der Modalität anerkennen,

nämlich die Irrealität, bei der jenes Verhältnis

zwischen Gedachtem und Sein = 0*'8ei, und die er

freilich noch als Grenzfall der Potentialität (== un-
endlich kleine Potentialität) für sein Sj'stem zu

retten sucht, ausserdem aber noch einen Optativus,

Voluntativus und E.xspektativus (im „System" auch

»noch einen Permissivus, Dubitativus usw.), bei denen

er eine solche . Zurückführung auf die logischen Mo-
dalitäten nicht mehr versucht. In der Tat sind zwar
Notwendigkeit, Wichtigkeit und Möglichkeit logische

Gegensätze, nicht aber Möglichkeit und Irrealität, denn

das bloss Mögliche ist zugleich nicht real (irreal), und
das Irreale ist teils möglich, teils nicht möglich. Die

Sätze : ivenn er Icäme, wäre ich froh , und tveun er

(der Tote) voch lebte, uäre ich froh, sind beide irreal,

insofern der Betreßende im Augenblick des Sprechens

nicht gekommen ist und nicht lebt und ich infolge-

dessen, auch nicht froh bin ; die Verwirklichung der

ersten Bedingung (dass er, kommt) ist möglich, die

der zweiten unmöglich (der Tote wird nicht wieder

lebendig). Man sollte daher auch nicht (wie es in der

klassischen Philologie noch geschieht) von realen,

Potentialen und irrealen Bedingungssätzen reden (alle

Bedingungssätze sind, ihrer Natur nach, irreal), sondern

höchstens von realisierbaren und nichtreaLisierbaren.

Im übrigen aber werden beide Arten von Bedingungen
im Deutschen durch den gleichen Modus (Konjunktiv

oder trürcle) ausgedrückt, und im Französischen [s'/l

venait, s'/J rivait) sogar, durch den Indikativ (also den

Modus der Wirkliehkei t!). Ein Zeichen, dass dem
Sprechenden die objektiv nicht realisierbare Be-
dingung {^wenn er lehfe") subjektiv als ebenso realisier-

bai" erscheint wie die objektiv realisierbare („wenn er

käme ...").

Während der Sprechende somit die objektive
Qualität der Bedingung (realisierbar — nicht realisier-

bar) gewöhnlich unberücksichtigt lässt, macht er da-

gegen einen Unterschied in subj ektiver Beziehung:

tcenn er Jcommt . . . und trenn er käme . . . {s'il vie»f.

s'il venait . . ) werden gewählt, je nachdem ihm die

Eealisierung (subjektiv!) als wahrscheinlich oder

als weniger wahr s c he inlich erscheint. Potential
sind beide Ausdrucksweisen (insofern das Kommen
durchaus möglich ist), und irreal sind sie auch

beide (insofern das Kommen im Augenblick des

Sprechens nicht stattfindet). Was die Schul

-

grammatik der klassischen Sprachen als „realen" und

„Potentialen" Fall unterscheidet, ist also in Wahrheit

zu unterscheiden als : „die Eealisierung der Bedingung
wird als wahrscheinlich empfunden — sie wird

als unwahrscheinlich empfanden" (vgl. meine „Be-

deutung der Modi", S. 21 und S. 95). [Die objektiv

iiTealisierbare Bedingung (wenn er lebte) kann freilich

ihrer Natur nach nicht als wahrscheinlich dargestellt

werden : man kann nicht sagen : 7venn, er lebt, werde

ich froh sein.]

Mit leenn er lammt (s'il rient) wird also etwas

objektiv bloss Mögliches und mithin Irreales
subjektiv als wirklich dargestellt (durch den Gebrauch

des Indikativs) — mit andern Worten : die von D.

unterschiedenen logischen Kategorien der Wirklichkeit,

MögHchkeit und Irrealität kann der Sprechende, wenn
er mag, über den Haufen werfen. Logik und Sprache

decken sich nicht. —
Die Tempora der Vergangenheit (bzw. die ihnen

zugrunde liegenden Denkakte) sollen sogar den drei

DiTthe3-schen Weltanschauungstypen entsprechen. Hier-

bei stutzt sich D. auf die bahnbrechende Arbeit von

Lorck: „Passe defini, Imparfait, Passe indefini"

(GEM VI, 43 ff. und Heidelberg 1914 ;
vgl. meine Eec.

liier 1915, Sp. 208—210). Lorck hat seine Ergebnisse

(S. 41) in einer Tabelle zusammengefasst , die sich,

etwas vereinfacht, mit Deutschbeins Entsprechungen

folgendermassen darstellen lässt ._

Vergangenes Geschehen oder Sein wird

subjektiv empfunden .... Passe indelini l
, o

bj ektiv fPiiantasie-Denkakt: Imperfekt
|
° •'' ^^^^

'"

empfunden
l^ej^ej. fllnkakt : Passe defini Naturalismus

Das ist so zu verstehen: mit je Tai troiive versetzt

sich der Sprechende nicht in die Vergangenheit, sondern

macht eine Aussage über Gegenwärtiges („ich habe

ihn — jetzt — als Gefundenen") oder spaziert aus

der Gegenwart in die Vergangenheit hinein (Lorck),

spricht also aus seinem eigenen Seinsgefühl heraus:

somit bezeichnet je Tai troieve die subjektiv empfundene

Vergangenheit. Mit je le irourai und je le trouvais

dagegen ist er wirklich in der Vergangenheit; und

zwar wählt er je le trouvais, wenn er sich das Finden

anschaulich vorstellt (Phantasie-Denkakt)— je le trouvai

dagegen, wenn er es lediglich konstatieren wül, als ein

Faktum (reiner Denkakt). Deutschbein sagt dafür

„subjektives, objektives und neutrales Denken"'
und versteht (im Anschluss an R. Ungers Schrift

„Weltanschauung und Dichtung", Zürich 1917) unter

„subjektivem Idealismus" den „Typus des Idealismus

der Freiheit oder der Persönlichkeit" ; unter „objek-

tivem Idealismus" einen solchen, der „von einem be-

' Auch von subjcWri r und objektiver Vergangenheits-
apperzeption hatte (was D. nicht entschieden genug hervor-

hebt) Lorck schon gesprochen (S. 19 und S. 26).
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sohaulichen, ästhetischen, dem immanenten Sein und
Werden der Dinge liebevoll nachgehenden Verhalten des

Geistes getragen wird" (Unger) — hier begreift mau
die Verwandtschaft mit dem Imperfekt-Denkakt noch
am ehesten ; der Naturalismus endlich , der dem
„neutralen" Denken entsprechen soll, wird nicht weiter

definiert. Schiller wird (im Ansohluss an Marie
Joachimi-Dege, „Deutsche Shakespeare-Probleme") als

Vertreter des subjektiven Denkens in Anspruch
genommen (er trage — subjektiv — ein abstraktes Ideal

in den Stoff Ju'neht), die Romantiker dagegen als Ver-
treter des objektiven Denkens (sie wollen das Wesen,
das in dem Stoffe selbst liegt, seine Eigentümlichkeit,

seine innerste Natur, seine ursprüngliche Schönheit,

kurz die poetische Wirklichkeit, die in ihm liegt,

hcraiisJiolen).

Wenn damit nur gesagt werden soll, dass es

einerseits gewisse Tj-pen im Verhalten zur Vergangen-
heit gibt und andrerseits gewisse, diesen ähnliche
T^'pen in der Weltanschauung , so ist dies zweifellos

richtig. Nicht richtig aber wäre es, wenn man Deutsch-
beius Darlegungen dahin verstehen wollte , dass nun
bei demselben Individuum die Vorliebe für eine be-

stimmte Auffassung der Vergangenheit mit einer be-

stimmten Weltanschauung zusammentreffen müsse oder

auch nur in der Regel zusammentreffe — mit andern
W^orten, dass der „subjektive Idealist" eine Vorliebe

für das zusammengesetzte Perfekt habe, der objektive

Idealist eine solche für das Imparfait und der Naturalist

für das Passe defini. Eine solche Auffassung würde
durch die Tatsachen sofort widerlegt: für die fran-

zösischen Naturalisten ist nicht eine Vorliebe für das
Passe defini charakteristisch, sondern im Gegenteil ein

Rückgang dieses Tempus zugunsten des Imparfait
(das gerade dem „objektiven Idealismus" entsprechen
würde); der „subjektive Idealist" Schiller braucht

nicht etwa mehr zusammengesetzte Perfekta als

andere Autoren, sondern im Gegenteil weniger (z. B.

Kabale und Liebe V, 2: ^Schriebst du diesen Brief?" =
„Hast du . . . geschrieben?" und so oft) usw. —

Die contradictio in adjecto, die in Lorcks Tabelle

hinsichtlich des Imperfektums liegen dürfte, kommt in

Deutschbeins Kapitelüberschrift „Phantasievolles
objektives Denken" (S. 23) noch stärker zum Aus-
druck: ich hätte daher lieber gesagt „anschauendes
objektives Denken" oder „einfühlendes obj. Denken".
Und wenn D. für dieses Imperfektum den Ausdruck
„Intensivum" vorschlägt, so muss daran erinnert

werden, dass Visiug (Frz. Stud. VI, 3. Heft, S. 6,

1888) gerade für das historische Perfekt feststellt,

es mache nicht selten „den Eindruck der Intensität,
d. h. der intensiven Affirmation bzw. Negation". Im
übrigen gibt er für den betreffenden Gebrauch (pitto-

reskes Imperfekt) sehr willkommene englische Parallelen

(three cats tvcre sunn/ng themselves on the steps

;

how the diamoud did twinkle and glitter). Eine
historische Untersuchung gibt er ebensowenig wie
Lorck. Durch sie aber wäre die grosse Tragweite der

Lorckschen Entdeckung erst deutlich geworden. Es
lässt sich nämlich am Französischen zeigen, dass der

Gebrauch des Imparfait und des Passe defini im älteren

Französisch (bis zum 17. Jahrhundert) ein rein subjek-

tiver, stilistischer gewesen ist, und dass erst das Jahr-

hundert der raison und der Grammatiker ihn regularisiert,

d. h. mechanisiert, veräusserlicht, grammatikalisiert hat.

Für das ältere Französisch galt nämlich die Regel

(wenn man es eine Regel nennen darf), die Kühner
(Ausf. Gramm, der lat. Sprache -' II, I, 130) für das

Latein folgendermassen formuliert: „So wie das Im-
perfekt an sich nicht die eigentliche Dauer einer

Handlung in der Vergangenheit bezeichnet, sondern

nur insofern, als es darauf ankommt, die vergangene

Handlung in ihrer Entwicklung vorzuführen, alsdann

aber jede Handlung auch von der geringsten Dauer
ausdrücken kann, ebensowenig bezeichnet das histo-
rische Perfekt an sich . . . eine momentane
Handlung in gewöhnlichem Sinne, sondern jede ver-

gangene Handlung auch von der längsten Dauer, wenn
diese als bloss geschehen, ohne jede Neben-

beziehung augeführt wird." Es konnte also auch die

kürzeste Handlung durch das Imperfekt ausgedrückt

werden, falls der Dichter sie anschaulich vor sich sah,

sie in ihrem Verlauf schildern wollte: z. B. Chretien,

Perceval (Bartsch- Wiese 35, 211 ff., die Lanze wird

hereingetragen): et eil qui al feu se seoient . . . veoient

la lance blanche et le fer blanc ; s'issoit une gote de

sanc del fer de la lance au somet, et jusqu'ä la

main au vaslet coloit cele gote vermoille (vgl.'nfrz.:

Maupassant, Une Vie 291 : Jeanne ist in Not geraten

und muss sich endlich schweren Herzens zum Verkauf

ihres Landgutes entschliessen : Lorsque le notaire

arriva avec M. Jeoffrin . . ., eile les recut elle-meme

et les invita ä tout visiter en detail. Un mois plus

tard, eile signalt le contrat de veute et achduit eu

meme temps une petita maison bourgeoise, und die

anderen von Lorck und von Strohmeyer, Der Stil der

frz. Sprache, S. 46 angeführten Beispiele). Andrer-

seits konnte auch der längste Vorgang im Passe def.

gegeben werden, falls der Autor ihn lediglich kon-

statieren wollte: Roland 1217 f.: Entre les oilz mult

out large le front, Grant demi piet mesurer i pout-

hom. Den Gebrauch des Imperfektums im ersteren

Falle hat D. (S. 24) sehr schön erklärt: bei an-
schaulichem Denken erhalte die Handlung eine

gewisse Ausdehnung, wobei es sich aber nicht um
ihre wirkliche, absolute Dauer handle, sondern um
diejenige Ausdehnung, die sie im Bewusstsein des

Sprechers oder Erzählers bzw. des Zuhörers erhält.

Daher wird dieses Imperfektum im Afrz. sehr häufig

zur Darstellung solcher Vorgänge verwendet, welche

die Anschauungskraft anregen, also bei den Verben

des Schiagens, des Kämpfens (besonders in Schlacht-

schilderungen — wie schon lateinisch — vgl. Waces
Schilderung der Schlacht bei Hastings bei Bartsch-

Wiese Nr. 26, sehr viele Beispiele aus Villehardouiu

und Joinville, freilich falsch gedeutet, bei Schaechtelin,

Beiheft 30 zur ZrPh.; für Froissart vgl. die lange

Stelle bei B.-W. Nr. 87 b, Zeile 105 ff., für Commines

ib. 99, 96), dann bei den Verben der Bewegung (lat.

oft ihat, afrz. venoit; z. B. Aue. 10, 32 uad 14, 23,

B.-W. 18, 215 usw.), bei den Verben des Schreiens,

Rufeus, Sagens (auch nfrz. disait-il rechne ich, im

Gegensatz zu Lorck u. a., hierher). Andrerseits stehen

Verba, die die Anschauungskraft nicht anregen, sehr

häufig im P. d., auch wenn der Vorgang objektiv ein

dauernder ist: es heisst fast immer il ot nom, trois

filz ot, fast immer pot und sot statt avait , pooit,

savoit. So übersetzen die Quatre Livres (B.-W. 14,

39) sogar 1. Könige 17, 12: (...) cui nomeu erat

Isai, qui habebat octo filios (. . .) mit: Isai out nom.
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peres ftit David (. . .), e oid uit fiz (. .
.") '. [Andrer-

seits Roland 2744: „lo si nen ai filz ne filie ne beir; —
Un en avrie: eil fut ocis hier seir: Hier wird das

Haben lebhaft (schmerzvoll) vorbestellt. Vgl. auch

Alex. 402.] Für aavoir vgl. z. B. Alexanderroman,

B.-W. 36, 252: eil li ont respondu ki sorent lor nature

(= inisf;ten. nicht = crfvhrfn !), für pooir das obige

Eoland-Beispiel. Die äusserliche Eegelung, die den

Gebrauch des Impf. bzw. des P. def. mehr von der

objektiven Dauer des Vorgangs abhängig macht,

[Dauerndes = Impf., Momentanes (Eintretendes") =
P. d^f.] ist in Frankreich erst mit dem klassischen

Zeitalter eingeführt worden: wie der Roland-Dichter

in der Regel schrieb : Vairs cui les oeilz . . ., Gent

out le cors . . ., Tant par fvt bels fv. 304 = 2P3),

so schrieb noch Desportes : (...) II eut la taille belle

et le visage beau, wurde aber darob von Malherbe

(IV, 387) getadelt, wodurch es mit der Freiheit, hier

das (bloss konstatierende) P. d. zu Fetzen, zu Ende
war (Brnnot III, 584). Das Portugiesische und auch

das Spanische (wo freilich das Imperfekt hier die

Regel bildet), haben diese Freiheit noch heute. [Vgl.

Vising, Frz. Stud. VI. 37, 104, 123 (fürs Italienische

S. 175). und Meyer-Lübke III. § 113, wo am Schluss

zu berichtigen ist, dass das Märchen das Durativum
im Frz. erst „ungefähr seit dem 15. Jahrh." hat (vorher:

il fut jadis un roi. El tens passe ot un conte ; vgl.

Morf, N. Spr. 12, 308).l Ein Schriftsteller mit selb-

ständigem Sprachgefühl wie Lafontaine aber hat sich

an die äusserliche Regel des Französischen nicht ge-

kehrt: Einerseits leitet er eine Erzählung ein (Contes II,

XVI = IV, 488): TJn bon vieillard en un couvent

de filles Autrefois fut (. . .), oder sagt , wiederum
lediglich konstatierend: Alibech fut son nom , si j'ai

memoire (Contes IV, IX = V, 467) — andrerseits

braucht er auch bei momentanen Vorgängen das

„pittoreske" Imnerfekt: Contes II, XIV = IV, 401

(Seeräuherangriff) : Grifonio courut ä la ehambre des

femmes. II savoit que l'infante dtoit dan.s ce vaisseau,

Et . . . il Temportoit eomme un moineau ; Fables II,

XIX: (. . .) La frayeur saisis^oit les hötes de ces

bois; Tous ftiyoirvt. tous tomhoiciit au piege in^vi-

table (. . .). Dieses pittoreske Imperfekt ist also nicht,

wie z. B. Lanson glaubt (L'art de la Trosse 266), eine

Erfindung der Impressionisten und Naturalisten (oder

Chateaubriands) — es hat vielmehr von jeher bestanden

und wird von den neueren Schriftstellern nur wieder

in stärkerem Masse angewandt, in Auflehnung gegen

die akademische Regel und in Anlehnung an die Volks-

sprache.

Diesem Imperfekt = „Phantasie-Denkakt" zuliebe

verstösst Lafontaine auch gegen die weitere äusserliche

Regel des 17. Jahrhunderts, wonach Ereignisse, die

sich innerhalb der letzten 24 Stunden abgespielt haben,

ins Pff.wf* comfio^i' zu setzen wären (eine Regel, in

deren Befolgung Corneille brav geändert hat; vgl.

Brunot III, 583): wie man noch heute in der Um-
gangssprache in bezug auf eben Gesprochenes nach-

sinnend fragt : Fows diffirz?, wie Aueassin (22.= B.-W. 56,

350) die Hirten bittet: ..redites le candon que vos

disies ore!" , so lässt auch Lafontaine (Contes II, VII =
IV, 312) den Gillot sagen: „(. . .) je veux etre ^corche

' So noch Heptameron, Anfang der 40. Novelle (II,

369): Ce seigneur . . . eut plusieurs soeurs . .

.

vif, si imä mcontinent Vous ne haisiez madame sur
l'herbette", und ib. (V, 315) den Ehemann: „Quoi! ce

coquin ne te carrcsaoit pas? (d. h. eben)". Ebenso
ib. III, II (V, 39): „Quel esprit est le vötre ! Toujours
il va d'un exces dans un autre. Le grand desir de
vous voir un enfant Vous iratiFportoit vayuere d'al6-

gresse (. . .)". Vgl. auch: „Que faisies-vous au temps
cbaud?" [bei Marie de France (39, 8) steht das
unserem Sprachgefühl näherliegende „Qu'os-tu donc.

fet (. . .)?"] — Antwort: „Je chantais (. . .)". [Bei

M. de Fr.: „Jeo cl/aniai"]. Ebenso steht das pittoreske

Imperfekt statt des zu erwartenden P. eompose in der
Szene des Misanthrope (I, II), wo Oronte das Urteil

des Alcest über sein Sonett hören möchte und dieser

antwortet: „Monsieur, cette matiere est toujours

delicate (. . .). Mais un jour, ä quelqu'un dont je

tairai le nom, Je disais, en voyant des vers de sa

fafon, Qu'il faut (. . .). Mais je lui disais (. . .). Je
lui meitais aux yeux comme (. . .), und am Schluss:

C'est ce que je iäehai de lui faire comprendre" (zu-

sammenfassendes P. def).

Schliesslich wird diesem Imperfekt-Phantasie-
Denkakt zuliebe auch gegen die Regel Verstössen,

wonach eine Handlung, die in eine andere, schon be-

gonnene und noch dauernde hineinfällt , durch das

P. def. auszudrücken wäre: Wie Froissart sehreibt

(B.-W. 87 b, 12^): A paines estoient Flamenc cheu,

quant pillart venoient (. . .), so schreiben die Goncourt
in Herne 3Iavper/n S. 14: (...). Dans l'armee ou
le comptait parmi les jeunes officiers superieurs (. . ),

lorsque la bataille de Waterloo irisait son epee et

ses esperances. (Der alte Mauperin stellt sich sein

Leben vor.) Ebenso verstösst man diesem Imperfekt
zuliebe gegen die Regel: il arait = er hatte, il eut =
er bei am : vgl. ib. (. . .) et faisait (. . .) la campagne
de Russie, oü il arait l'epaule droite cassee (. . .).

Es Hesse sich auch zeigen, dass sich sämtliche
anderen Gebrauchsweisen des Imperfekts auf dieses

Imperfekt = Phantasie-Denkakt zurückführen lassen:

der gemeinromanisehe Gebrauch in Träumen und
Visionen (lebhafte Vorstellung!), das Imperfekt im
qncSa.tz nach Verben der Sinneseindrücke, des Denkens
und Sagens (il vit que . . ., il pensa que . . ., il dit

que — statt des a. c. i. !), das Imperfekt in der Be-

schi-eibung (es steht hier nicht, weil das Blausein

des Himmels usw. dauernd ist — denn il etait

nrinuit ist ja nur momentan! — , sondern weil der

Sprechende sich die Situation lebhaft vorstellt), das

Imperfekt zum Ausdruck der Gleichzeitigkeit (l'enfant

jonait quant la mere eutra, oder pendant que l'enfant

jouait, la mere entra), das Imperfekt zum Ausdruck
der Widerholung [II se lerait ä quatre beures = ,er

pflegte' : das Gewohnheitsmässige stellt man sich leb-

hafter vor als das nur Einmalige (wobei übrigens, wenn
nur konstatiert werden soll , das P. def. sehr wohl

gebraucht werden konnte und noch gebraucht werden
kann; vgl. Vising und M.-L. III, 135, § 112)]; das

Imperfekt zum Ausdruck von Gedachtem und Gesagtem
(vgl. GRM IV, 549 ff. und 597, V, 608 ff., VI, 470 ff.),

das Imperfekt im .«/-Satz (s'il renait ist nur vor-
gestellt!) und im „Conditionale" {je partirais =
partire habebam, wofür freilich (im Ital.) auch liahuit

eintreten kann] , und endlich das (anders kaum be-

friedigend zu erklärende) Imperfektum de conaiu

{j'etoujfais = ,ich wäre beinahe erstickt' ; un moment
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apres, il perissait = ,wäre umgekommen'.:^ ,man

glaubte, er käme um', wie Mmc Bov. 437 (•= 351):

Charles voulut feuilleter son dictionnaire de medecine;

il n'y voj'ait pas, les lignes ämisaicnt (= ,er glaubte,

bildete sich ein, dass . . .'), was wiederum mit der

Identifizierung des Autors mit seinen Geschöpfen zu-

sammenhängt, worauf das Imperfekt zum Ausdruck von

Gedachtem und Gesagtem beruht, il perissait also =
man stellte sich das Umkommen so lebhaft vor, dass

man es für tatsächlich hielt].

Dieser Nachweis liesse sich auch historisch
führen : man könnte zeigen, dass das Imjjerfektum da,

wo man sich die Handlung anschaulich vorstellen

muss (z. B. bei Träumen und Visionen), früher
auftritt als da, wo man sie sieh so nur vorstellen

kann (z. B. in der Beschreibung). Während z. B.

der Eoland-Dichter sonst 500 Verse schreibt, ehe er

3 Imperfekta anwendet (Brunot I, 241), braucht er

innerhalb 5 Versen deren 4, sobald er einen Traum
erzählt (v. 2555 ff.): die Beschreibung erheischt eben

dieses Imperfekt viel weniger als der Traum (vgl.

V. 24: Blancandrins fut des plus saives paiens usw.).

Oder : Während die Quatre Livres , in Abweichung
von der lateinischen Vorlage, Beschreibungen u. dgl.

im P. d. geben und z. B. zur Angabe der geistigen

Eigenschaften oder des Charakters einer Person das Im-
perfektum „niemals" zu gebrauchen scheinen (Körning,

Bresl. Diss., 18Ö3, S. 20), brauchen sie dieses Tempus
im q^ie-Stitz [230, 28: Li reis Salomun oid que Joab
se teneit od Adonias , wo die lat. Vorlage mit ihrem
Konj. (quod Joab declinasset post Adoniam) dieses

Tempus nicht veranlasst hat]. Doch kann ich dies

hier nur andeuten und muss die genauere Begründung
einer besonderen Arbeit vorbehalten.

Ebenso kann ich mich zu dem weiteren reichen

Inhalt von D.s Schrift nur noch ganz summarisch
äussern.

Den Unterschied zwischen subjektivem, objektivem

und neutralem Denken, wie er sich im Passe compose,
Imparfait und Pas.^e defini ausdrücke, weist D. (S. 14)

auch bei der Frage nach dem Motiv eines Tuns nach:

Die vorwurfsvolle Frage : „ Warum hl aller Welt hast

du dam das getan?" ist subjektiv (der Standpunkt
des Angesprochenen wird , zugunsten des eigenen

Staudpunktes, von vornherein abgelehnt) ; die teilnahms-

volle Frage: ^ Warum hast du das eigerdlich getan?"
ist objektiv (besser: „einfühlend") — die Frage des

Richters an den Angeklagten: „Warum haben Sie

das getan?" ist neutral (der Fragende nimmt keine

Stellung zu der Tat). Hier hätte vielleicht auf den
Unterschied hingewiesen werden können , den das

Französische zwischen Poureiuoi n'etiidiez-rous pas?
und Que n'etudiez-vous? macht: die erste Frage ist

neutral oder objektiv, die zweite (ohne pas!) ist

heischend oder vorwurfsvoll. Hierzu vergleiche man
meinen Aufsatz über die „halbe Negation", N. Sprachen
XXIX (1921), S. 6—45.

Neutrales Denken zeigt sich auch im „zeitlosen

Präsens" {Alle Fisehe sehieimmen), dem sog. gnomischen
Tempus; ein neutraler Numerus liegt vor in zwei
Fuss lang, sechs Fass Bier usw., Huhn mit lieis,

englisch how many fish have yoii caught? usw., ein

neutraler Kasus ist u. a. der Vokativ; ebenso steht

ein solcher nach den Verben des Nennens, Wissens
(ielt heisse Karl, sie nannten ihn Friiz), wo denn auch

Luk. 6, 46 im Griechischen und in der Vulgata der

Vokativ steht; ebenso steht übrigens im Afrz. nach
il ot nom . . . der Nominativ, der ja als Vokativ
fungiert, statt des zu erwartenden Obliquus (z. B.

Villehardouin § 167 : . . . qui ot non Constantins li

Äscres). Zu me miscrum!, Unhappn nie!, o tve mich
gotes armen! (S. 10) vgl. afrz. chaitif mei! (Wace,
Brut = B.-W. 25, 226). Vgl. auch Spitzer. Aufsätze,

S. 168.

Die Bezeichnung ,,aspects ofthe verh" für „Aktions-

arten" findet sich nicht nur englisch und dänisch (S. 29),

sondern aiich französisch (z. B. Brunot I, 242).

Ein Kapitel über den Akkusativ nach den Verben
der sinnlichen Wahrnehmung, dessen Erklärung be-

sondere Schwierigkeiten bereitet , da in Sätzen wie

ich sehe den Baum das Objekt durch das Verbum
weder erzeugt noch irgendwie affiziert wird, beschliesst

die ausserordentlich reichhaltige Schrift, die in ihrer

Fülle wohl jedem Sprachforscher etwas zu sagen hat

und daher von keinem ungelesen bleiben sollte.

München. Ler eh.

Ernst A. Kock, Kontinentalgermanische Streifzüge.

Lunds Univ. Arsskrüt. N.F. Avd. 1. Bd 15. Nr. ;3. 34 S. 8».

Kock gibt Erklärungen und Berichtigungen zu

Stellen gotischer, althochdeutscher, altsächsischer,

mittelniederdeutscher und friesischer Texte und zu

Sachs' Fastnachtspielen. Nicht weniges scharfsinnig

und treffend, wie die Bemerkungen zu 0. II, 14, 6

und 91 {gisaze nicht Sitz, sondern Dorf, Stadt; seginin

nicht zu segen, sondern zu sagen: germ. sagni Aus-

sage), zu Hei. 881 (fo/ßs abhängig von ^Afli) und 5132

(imu reflexiv, hraft Nominativ), anderes zweifelhaft

oder ganz verfehlt. Das letztere gut von der Er-

klärung von Fastnachtsp. 10, 50; das Kühmaul
hmchen an soll heissen „jemand das Nachsehen haben

lassen". Das passt erstens nicht in den Zusammenhang
und rechnet zweitens nicht mit der süddeutschen

Eedensart „einem das Maul anhängen", d. h. einem

Böses nachsagen.

Kock schlägt mit besonderer Vorliebe einen über-

legenen Ton an. Ich will ihm darin nicht nachfolgen,

obwohl es mir schwer fällt, seine Nr. 1 als Ergebnis

sorgfältiger Beobachtung und Erwägung anzusehen.

Hier wird behauptet, es dienten „got. jah und -uh

(sowie aippau) öfters lediglich dazu, den Nachsatz zu

markieren". Zunächst: wenn man eine Erscheinung

richtig beurteilen will , muss man ihre Fälle einiger-

massen vollständig übersehen. Mit ganz geringer Mühe
hätten weitere Belege für das, was Kock meint, bei-

gebracht werden können. Dann aber : es ist ein Ge-

misch von ganz verschiedenartigen Dingen , das er

unter einem Satz zusammenfassen will. In den Fällen,

wo aippau den Nachsatz beginnt, handelt es sich stets

um den Nachsatz einer irrealen Hvpothesis: Mth. 11, 23;

Luk. 17, 6; Joh. 14, 2. 7. 28'; 15, 19 (von diesen

6 Belegen hat Kock nur 2 verzeichnet); aippau hat

also mit dem Nachsatz als solchem nichts zu tun und

entspricht ungefähr unserm doch icohl. In drei Fällen

steht jah (uh) nicht nach einem Vordersatz, sondern

nach einem Part. Praes.: Mk. 8, 1 athaitands siponjans

cjapuh du im, ähnl. Mth. 8, 14; Skeir. 4, 9; diese

Ausdrucksweise entspricht dem Umstand, dass solche
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PartizipialfüguDgen echter deutscher Eede fremd sind

:

echt deutsch würde es heissen aihaihait qnpnh, es ist

also deutsches und fremdes gemischt. Weder Vorder-

satz . noch Partizip geht voraus Skeir.' I, 20: das

Demonstrativ pniizuh nimmt einfach einen vorher-

gehenden Akk. wieder auf. Weshalb patuli keir. I,

15, V, 4 und faniDiuh VI, 24 nicht gleichfalls Formen
von sah sein sollen, ist nicht erfindlich. An vier

Stellen steht ein paruh am Beginn des Hauptsatzes

:

Mth. 6, 21 ; 9, 18; Joh, 12, 2ü : I. Kor. 3 17 (K. ver-

zeichnet nur die beiden ersten Beispiele). Es ist be-

zeichnend, dass neben ßaruh kein jah par erscheint

:

uh ist hier nicht = imä, sondern fariih ist einfach

demonstrativ, das Ortsadverb zu !^(ih. So kann es

auch am Beginn des Hauptsatzes erscheinen: Luk. 7, 37.

Es bleiben schliesslich im ganzen vier Stellen übrig,
]

auf die Kocks Satz zutrifft : Mth. 6, 24 (jahai fijaiß i

amana, jah anparana fr>jop)\ 9, 10; Mk. 2, 1.5;

Luk. 17, 11, aber in allen vier Belegen entspricht jaÄ
einem griechischen -/.otl, das wenigstens in den drei

letzten Beispielen parataktische Sätze verbindet, und
auch in Mth. ö, 24 zeigt der überlieferte gi-iechische

Text die gleiche Erscheinung.

Giessen. 0. Behaghel.

Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1917. Im
Aulirajje des Verbanaes deutscher Vereine für Volks-
kunde hrsg. von E. Hof f mann-Kra^y er. Berlin, Ver-
einigung wissenschaftlicher Verleger. 1919. XV-|- 108 S.

Die wissenschaftliche Arbeit leidet schwer unter
der Ungunst der Zeit, und besonders bei der Be-
urteilung einer Bibliographie darf man diese Tatsache
nicht ausser acht lassen. Der Herausgeber hat sich

bemüht, alle wichtigen Fachblätter auszuziehen. Schwach
vertreten sind noch die nicht eigens volkskundlichen
Zeitschi-iften. Die Stoffgebiete sind möglichst weit
gefasst und auch die ,Sachen' und volkstümlichen
Denkmäler berücksichtigt. Der Abschnitt über die

Namen soll künftig weiter ausgestaltet werden. Weg-
gelassen ist alles Besondere aus der ßeligionswissen-
schaft, ferner die Urgeschichte und die altnordische
Literatur, weil es für diese Gebiete eigene Verzeichnisse
gibt. Die Zusammenstellniig über das Volkslied hat das
Deutsche Volksliedaixhiv übernommen. Im allgemeinen
beschränkt sich Hoffmann- Kraver auf die indogerma-
nischen Völker und die Juden. Die volkskundliche
Bibliographie der slawischen Völker musste auf den
nächsten Jahrgang verschoben werden. Was die An-
ordnung des Stoffes anlangt, so ist das Allgemeine
und Grundsätzliche vorweggenommen : daran schliessen
sich die Altertümer und Sachen, in die Mitte sind
Sitte. Brauch und Glauben verlegt; den Abschluss
bildet die ,literarische Volkskunde'. Veröffentlichungen
vor llil7 sind in Petitdruck wiedergegeben. Un-
entbehrlich sind natürlich die beiden Kegister. Im
Vorwort bittet der Herausgeber, ihn auf wichtige Auf-
sätze in nicht volkskundlichen Zeitschriften aufmerksam
zu machen. Vollständigkeit kann ja nur erreicht
werden, wenn möglichst viele dieser Bitte nachkommen.
In diesem Sinne möchten die folgenden Nachträge
und Berichtigungen aufgenommen werden Zu I, 104:
MschlVK XIX (1017), S. 275 (Siebs). Zu XII, 122:
Eec:MschlVKXVIII (1916), S. 233—235 (H. Jantzen);
ebendort XIX (lfll7), 8. ]41 (Olbrich). Zu XIV, 5:

Rec: Befgstadt, April 1917, S. 78 (Wocke); Litbl. XL
(1919), Nr. 3/4 (Abt); Nachträge in Wockes Aufsatz

,Zur Geschichte der schlesischen Volksliedforschung-.

Oberschlesien, Oktober 1918. Zu XIV, 138: Eec

:

Georg Baesecke, Deutsche Philologie (Gotha 1919),

S. 97. Zu XIV, 138 a: Zentralbl. f. d. ges. Unterrichts-

verwaltung in Preusseu, hrsg. in dem Ministerium der

geistl. u. Unterrichtsangel., Berlin 1917 (Heft 6).

S. 446—449. Ein Aufsatz John Meiers von 1916

wird XIV, 166 erwähnt; in demselben Jahre hat er

u. a. veröffentlicht: ,Ein Schifflein sah ich fahren,

Capitän und Leutenant', Schweiz. Arch. f. Volksk. XX
(1916), S. 206—229: ,Horcb, was klingt am Schloss

empor', MsäVk VI (1916), S. 371 ff. Zu XV, 18:

Nr. 4 wieder abgedruckt in der Unterhaltungsbeil. der

Tägl. Rundschau vom 4. 9. 1917; zu dem Märchen

vgl. R. Wagners Bemerkungen, ebendort 10. 9. 1917

und Paul Walter, ebendort 17. 9. 1917. Zu XV, 72:

Rec: Unterhaltungsbeil. der Tägl. Rundschau (Nr. 115)

vom 18. 5. 1917 (Werner von der Schulenburg). Zu
XVIL 3: Rec: HessBl XVI (1917), S. 108 f. (Wocke:
mit Literaturnachträgen und -berichtigungen) ; Mschl\ k

XIX (1917), S. 272 f. (H. Jantzen); BUBavVk, 6. Reihe,

1917, S. 6 (0. B. = 0. Brenner). Zu XVII, 20: lies

Ztschr. f. d. d. Unterricht 31, 14 ff. Es fehlen folgende

Aufsätze Seilers: Der Krieg im deutschen Sprichwort,

ZfdU 30, 507 ff. ; Lehnübersetzungen- und Verwandtes,

ebendort 31, 241—216: Die deutsche Vergangenheit

im Spiegel des deutsehen Sprichworts, ebendort 32,

209—219 u. 257—266; Deutsche Sprichwörter in

mittelalterlicher lateinischer Fassung, ZfdPh 45 (1913),

S. 236—291 ; Die kleinen deutschen Sprichwörter-

sammlungen der vorreformatorischen Zeit und ihre

Quellen, ZfdPh 47, 241—256, 380—390 und 48,

81—95; dazu Der Leder fressende Hund, Ilbergs Neue
Jahrbücher XXII (1919), 1,435—440. Zu XVII, 46:

Rec: MschlVk XIX (1917), S. 275 f. (Siebs). Zu
XVII, 47 : ZfrwVk XIV (liH/), S. 217 f. (Sartori). Zur
Literatur über die deutsche Soldatensprache vgl. AVocke,

Soldatische Volkskunde, VI 20 (1918), S. 48 ff.; ferner

Wocke, Beiträge zu einem Wörterbuch der deutschen

Soldatensprache. Bei Hoffmaun-Krayer fehlen S. 78:

Walter Hej-nen, Vom Geist der deutschen Soldaten-

sprache, Deutsche Rundschau, Oktober 1916, S. 113 bis

124; Karl Bergmann, Wie der Feldgi-aue spricht,

Giessen 1916; Rec: Deutsche Rundschau, Okt. 1916.

S. 156 f. (cuz), Kurt Ahnert, Sprühende Heeressprache,

2U00 witzige Soldatenausdrücke aus der Weltkriegs-

sprache, Burgverlag, Nürnberg o. J. [1917]. Zu XVII.
52: Rec: M.schlVk XVIII (1^916). S. 235 f. (-e-). Zu
XVIII, 22: Schoofs .Beiträge zur volkst. Namenkunde-
ZfVk beginnen schon 1914. Es fehlen Schoofs .Bei-

träge zur Flurnamenkunde' im Hessenland 1916: ferner

z. B. seine Aufsätze ,Der Name Hessen', ebendort

1916, Heft 8/9, und ,Karle Quinte- ebendort 191t;-

Nr. 20/21 ; ,Zur Deutung des Namens Hunsrück
ZfrwVk 1914, S. 93—112. Nicht verzeichnet ist auf-

fallenderweise die prächtige Sammlung .Die Märehen
der A\'eltliteratiir', hrsg. von Friedrich von der Leyeii

und Paul Zaunert (Eugen Diederichs, Jena). Hin-

gewiesen sei auch auf folgende Ai-beiteu: 0. Meughin,

Kriegsvaterunser und Verwandtes, Verlag Natur und

Kultur, München 1916: E. Mogk, Deutsche Helden-

sage, Deutschkundliche Bücherei, Quelle & Mever.

Leipzig 1917: Rec: M.schlVk XIX (1917), 8.27^

1
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(Siebs); Stephan Steiulein. Ueber die Herkunft der

Sage und Prophezeihung von der letzten Weltschlacht

am Birkenbaum in Westfalen, mit Erläuterungen zur

deutschen Kaisersage und heutigen Weissagung, W.
Heims, Leipzig 1915; Alois John, Ein Bild seines

geistigen Schaffens. Anlässlich seiner 30jiihrigen Tätig-

keit 1886—1916, Eger 1916; Walther Hofstaetter,

Deutschkunde, Ein Buch von deutscher Art und Kunst,

Leipzig, Teubner.l!n7,ßec:MschlVkXX( 1918), S.229f.

(Siebs) und BllBayrVk, 6. Eeihe, 1917, S. 1 ff., in

Brenners Aufsatz ,Vom oberdeutschen Bauernhaus' ; Ser-

bische Volkslieder, hrsg. von M. Curcin, Inselbücherei,

Nr. 140 (Leipzig. Insel -Verlag) ; Karl Wei'han, Gloria,

Victoria ! Volksdichtung an Militärzügen , W. Heims,
Leipzig, 11.—15. Taus. 1915. Dazu folgende Aufsätze

Wehrhans: ,Zur Psychologie der Kriegsdichtung', ZfdU 32,

117 i.\ ,Volksdichtung über unsere gefallenen Helden',

Grenzboten 74 (1915). S. 58—64; ,WanderuHg und
Wandlung zweier Kriegsreime in Todesanzeigen unserer

Ki-ieger-, HessBl XV (1916), S. 106—128; ,Form und
Herstellung der Getreidepuppen im Fürstentum Lippe',

MSmIVk XIV (1915), S. 220—222; ,Kunätgemässe
Kindei'dichtungen der Kriegszeit-, ZfdU 31, S. 30—41.

Zum altniederländischen Dankgebet vgl. P. Gold-

scheider, Gloria Victoria! Au.sgewählte Gedichte des

Weltkrieges für den Unterricht erläutert (München
1916), S. 121—139. Ferner: Gustav Manz , Das
flämische Volkslied, Unterhaltuugsbeil. der Tägl. Rund-
schau vom 18. 3. 1918; Tony Kellen, Die alten

vlämischen Volkslieder, Bergstadt, Juli 1917. S. 305 bis

317. Weiterhin: H. Wocke, Ein schles. Quellenbuch
der Kundensprache, MschlVk XIX (1917), S. 248 bis

252 ; Ernst Bischoff, Wörterbuch der wichtigsten

Geheim- und Berufssprachen, Jüdisch-Deutsch, Rot-

welsch, Kundensprache; Soldaten-, Seemanns-, Weid-
manns-, Bergmanns- und Komödiantensprache, Leipzig,

Th. Griebens Verlag (L. Fernau) o. J. [1916]; Rec

:

in GKlnthers Buch ,Die deutsche Gaunersprache und
verwandte Geheim- und Berufssprachen' (Leipzig 1919),

S. XIX ff. ; bei Georg Baesecke, Deutsche Philologie

(Gotha 1919), S. 43; ferner in A. Landaus Aufsatz
,Hebräisches in den deutschen Geheimsprachen', Freie

jüdische Lehrerstimme, IX. Jahrg., Nr. 1— 3, Wien,
Januar 1920, der auch eine Besprechung von L. Günthers
eben genanntem Werk bringt. L. Günthers Arbeiten
über Rotwelsch sind, soweit sie nicht in seinem Buche
Aufnahme gefunden haben, angeführt in meiner Kritik

Günthers in diesem Blatt. Für Schlesien wären mit
Nutzen heranzuziehen: , Oberschlesien', ,Oberschlesische

Heimat'. ,Glatzer Heimatblätter', der ,Guda Obend-
Kalender', Volkskalender für die Grafschaft Glatz,

Mittelwalde (Walzel), ,Der Gemittliche Schläsinger'

;

vgl. jetzt auch Paul Klemenz, Die Literatur der Landes-
und Volkskunde der Grafschaft Glatz, Glatz (Verlag
des Glatzer Gebirgsvereius , 1920). Ein Druckfehler
findet sich im Register S. 87 b: unter A. Götze lies

XVIII, 4 (nicht XVIII, 1); unter XVIII, 30 ist eine

Ki'itik A. Götzes nicht verzeichnet.

Liegnitz. Helmut Wocke.

Paradisus anime intelligentis (Paradis der vernuftigen
sele). Aus der Oxforder Handschrift Cod. Laud. Mise.
479 nach E. Sievers' Abschrift herausgegeben von
Philipp Strauch. Berlin, Weidmann. 1919. XL u.

I

170 S. 8'^. [Deutsche Texte hrsg. von der Kgl. Preuss.
Akad. d. Wissensch. XXX.] M. 14.

Nahezu die Hälfte der vorliegenden Predigten ist

aus derselben Handschrift bereits veröffentlicht ; ein

grosser Teil der zweiten Hälfte liegt nach andern
Ueberlieferungen gedruckt vor, so dass nur etwa ein

halbes Dutzend der Predigten ganz Neues bringt. Aber
man freut sich, das Ganze nun bequem beisammen zu
haben und neue Ueberlieferungsformen mit den bereits

bekannten vergleichen zu können, gerade bei den
Predigten eine besonders anziehende, aber auch be-

sonders kitzliche Aufgabe.

Höchst wertvoll sind die Nachweise von Zitaten

und Quellen, die K. Bihlmeyer und M. Grabmann bei-

gesteuert haben.

Nicht recht einverstanden bin ich mit der Be-
handlung des Sprachlichen. Str. meint (S. XII) :

„Gewiss weist die Sammlung nach Thüringen, nach
Erfurt , und auch die Sprache, wenigstens im allge-

meinen betrachtet, widerspricht dem nicht." Ich

meine, wenn ein Text von mehr als 130 Druckseiten
nicht mehr als ein halbes Dutzend Infinitive ohne n
enthält , so spricht das aufs nachdrücklichste gegen
Thüringen. Str. verzeichnet dann eine Reihe von
Schreibungen, die für rheinfränkische Herkunft der Hs.

,,in Betracht kommen", „wenn auch im einzelnen mit un-

gleicher Beweiskraft". Tatsächlich haben die wenigsten

dieser Schreibungen irgendwelche Beweiskraft für Rhein-

franken. So ist -pp- allgemein mitteldeutsch, der Vokal-

nachschlag auch mittel- und uiederfränkisch, dif auch
thüringisch (vgl. Unwerth, PBB 41, 313). Aber natür-

lich ist ein Text rheiufr., der anlautend p- für oberdtsch.

pf- hat und duz, nicht dat, aufweist. Und zwar kommt
der nördliche Teil des rheinfr. Gebiets in Betracht.

Nach S. XIX erscheint das Prou. der 3. Pers. in der

Form hc .,neben seltnerem her". Eine genauere Be-
obachtung lehrt aber folgendes: in der ersten Predigt

steht bloss her, in der zweiten 33 her, 29 he, in der

dritten 3 her, 3 he, in der vierten 5 her, 16 he, in

der fünften 1 her, 7 he, in der sechsten 6 her, 19 he,

in der neunten 1 her, 23 he, in der sechzehnten kein

her, 32 he, in der dreiunddreissigsten 2 her, 48 he.

D. h. anfangs herrscht her allein, und schliesslich ge-

winnt he beinahe die Alleinherrschaft. Daraus ergibt

sich mit grosser Wahrscheinlichkeit, dass ]ier die Form
der Vorlage, he die Form des Schreibers ist.

Dass in hrengen e für i stehe, dürfte doch nicht

mehr behauptet werden, ebenso wenig, dass in hürnen

u für / eingetreten sei.

Ein hübsches neuesWort bringt das Wortverzeichnis

in unevcd , einer buchstäblichen Wiedergabe des lat.

accidentia. hestentiicli 35, 28 würde ich als Gegen-

satz zu vliesende nicht mit sicher, sondern mit

dauernd wiedergeben; läeinlichen zart 82, 22 be-

deutet zwar einen hohen, einen besonders feinen Grad

der Zartheit , aber das berechtigt doch nicht, Jdein-

lichen mit ausserordentlich zu übersetzen.

Giessen. O. Behashel.

Dr. Christine Touaillon, Der deutsche Frauen-
roman des i8. Jahrhunderts. Wien und Leipzig,

Wilhelm Braumüller, Universitätsverlagsbuchhandlung,
G. m. b. H. 1919. VIII und 664 S.

Dieses umfangreiche Werk, in vieler Hinsicht

trefflich, oft vorbildlich geraten, stellt den Betrachter
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sie

ver-

iu eine eigentümliche Situation. Wo man es auf-

schlägt, wo man hinhorcht — überall ist an alles ge-
dacht; dadurch gewinnt es ein gewisses doppeltes
Gesicht: es ist wie eine Festung, in der alles er-

wogen und bis zum äussersten bereitet, die gegen
jedweden Angriff gerüstet ist, und es ist wie ein
grosser Familienhaushalt, in dem jedes Mitglied und
zahlreiche Gäste dazu, ein jeder nach Gebühr, ein-

dringlich und gediegen zu ihrem Eecht kommen, wo
keiner vergessen wird und mit sachlichster Subjektivität
die Hausfrau schaltet, nicht unähnlich wiederum einem
Festungskommandanten. Ohne tendenziös zu sein,

wollte Verfasserin ihrem Geschlecht durch eine grosse
wissenschaftliche Leistung historischen Charakters
einen grundlegenden Dienst leisten, bei dem es galt,

sich vorzusehen und zu rüsten, wenn kein schlimmer
Misserfolg erarbeitet werden sollte, — andererseits
aber Ijegann nach offenbar ungewöhnlich grossen und
gründlichen methodischen und sachlichen Vorbereitungen
sich in Verfasserin neben Gestattungsfreudigkeit über-
haupt ein lebhaftes sympathetisches Gefühl für die
Geschlechtsgenossiunen im 18. Jahrhundert zu regen.
Die Gefahr lag nahe, dass diese beiden Gerichtetheiten
des Verstandes und des Gemütes in Konflikt kommen,
den Plan unausführbar machen konnten. Dass Ver-
fasserin diese Gefahr überwunden hat, verdankt
m. E. ihrem methodischen Feingefühl, das sie

anlasste, sich einen je nach Bedürfnis dehnbaren, aber
den gesamten Plan umfassenden und sichernden Grund-
riss des Ganzen zu erdenken, aber nicht starr und
abstrakt, sondern überraschend lebendig, schmiegsam,
doch unbeirrbar (so etwa, wie mutatis mutantis^Frau
Regel Amrain ihren Jüngsten „erzieht"). Verfasserin
hat in Vorwort und Eückblick das, was sie wollte und
-was sie erreicht hat, so objektiv festgestellt, dass es
hier nicht wiederholt zu werden braucht. Ihre Methode
jedoch ist nachdenklich: der Männer- und der Frauen-
roman werden einander gegenübergestellt, und zwar
nicht nur in dem 1. Abschnitt („die Vorbedingungen
des deutschen Fraueuromans"), sondern grundsätzlich.
Auf diesem C^egensatzpaar baut sich ein anderes auf:
der Gegenwarts- und der Vergangenheitsroman. Durch
ihren 1. Abschnitt entlastet sich die Verfasserin bis
zu einem gewissen Grade stofflich, so dass es ihr
möglich wird, das 2. Gegensatzpaar teils ausdrücklich
(3. Abschnitt), teils stillschweigend (Abschnitt 2, 4
und ,5) durch vier Stilperioden hindurch nach der
emiifindsamen

, rationalistischen , klassizistischen und
romantischen Seite hin wirksam werden zu lassen.
Man sieht ohne weiteres schon hieraus, welch zu-
sammenfassende historische Anschaugabe und Dar-
stellungskraft nötig ist, um hier immer Meister der
Stoff- und Ideenmassen zu h/leiben, von den Stil-.

Visualitäts- nnd Formenfragen samt den soziologischen
Problemen ganz zu schweigen. Angesichts einer so
grossen Konzeption war nur ein Versagen oder ein
vorzüglicher Wurf denkbar. Letzteres hat Verfasserin
erreicht. Was ihr an Einzeldarstellungen geglückt ist,

kann kaum aufgezählt werden. Die Partien über Sophie
La Roche und vor allem über Benedicte Naubert sind
wahre Monographien geworden, ohne dass die Ein-
heitlichkeit der Darstellung gelitten hätte. Der sehr
umsichtigen Darstellung der Geschichte des Männer-
romans (I, 1) passt sich später (III, 7) ein sohön
sichtender Exkurs über die Geschichte des historischen

Romans überhaupt an. Das Kapitel über Auguste
Fischer (V, 12) bringt eine gewaltige Steigerung der
Darstellung. Mit guten Gründen ist Verfasserin hier

sehr temperamentvoll geworden , wodurch die klare

Ruhe und weise Vielfältigkeit des abschliessenden
Rückblickes noch gesteigert wird.

Die Einzelheiten stehen diesen grossen Partien
in keiner Weise nach. Stofflich und sachlich bringt

Verfasserin sehr viel Neues, nicht nur da, wo sie auf
kaum bearbeitetem Boden tätig ist. In ihren zahl-

reichen feinen Einzelbemerkungen spürt man das Wesen
der feinfühligen Frau. Was sie über Therese Huber
und George Förster sagt (S. 326 ff., bes. S. 328), ist

sehr tiefsinnig; ein gleiches gilt, um nur ganz wenig
Beispiele zu nennen, von der Charakteristik der Sophie
La Roche (S. 71 f , S. 82), gilt von den wertvollen,

methodischen Erkenntnissen über das Wesen der litera-

rischen Verdienste der Sophie La Roche (S. 113
unten), über die Entwicklung des Umfanges des

Assoziationskreises (S. 378/379), gilt von den Er-
kenntnissen über das Werden des Märchens (S. 120 ff).

Einer der heikelsten Fragen der Stilgeschichte, dem
Problem klassizistisch-romantisch tritt Verfasserin mit

Mut und grossem Finderglück entgegen. Keine ernst-

hafte Arbeit über dieses Problem wird an den Positionen

und Materialien, die hier verschwenderisch zusammen-
getragen und kritisch zusammengefasst sind, bis auf

weiteres vorübergehen können (vgl. nur z. B. S. 172,

373, 408, 411, 433, 464—473, 557—562). Aus dem,

was in dem Buch mit dem schlichten Titel enthalten

ist, hätte manch einer industriöserweise drei bis vier

grosse Monographien geboten, die leichter zu- und
eingänglich, vielleicht wirkungsvoller sein könnten als

das gewichtige Werk, dem ein Sach- und Schlagwort-

register nichts geschadet hätte. [So ist z. B. eine

schöne Geschichte der Literatur zur Prauenemanzipation

ohne grosse Mühe aus dem Ganzen zusammenzustellen.]

Diese svnthetische Kraft ist erstaunlich.

Es versteht sich von selbst, dass ein so umfang-

reiches Werk im einzelnen zu manchen Notizen Aulass

gibt. So kann sich Ref. mit den zahlreichen An-
merkungen, die den Roman der neuesten Zeit mit

hereinziehen, nicht immer einverstanden erklären (z. B.

S. 369, Anm. 10; 635, Anra. 2; 649, Anm. 10). Diese

Anmerkungen sind meist richtige Themata zu neuen
Arbeiten, hier aber wirken sie öfters unklar, was sie

bei genauerer Ausführung vermutlich nicht wären.

Die grosse Verehrung, welche Verf. der „wissen-

schaftlichen" Arbeit von Ricarda Huch entgegenbringt

(nicht ihrer künstlerisch-darstellenden), vermag Ref.

nicht zu teilen (%'gl. zu beiden auch S. 235 unten).

Die Verdeutschung: „in ihrer (seiner) Gänze'" statt

des unvermeidlichen: Totahtät (z. B. S. 119, 352, 478)

ist nicht glücklich. Ob es wirklich so „völlig aus-

geschlossen" ist, dass Schiller Goethe im Briefwechsel

ül)er eine künstlerische Frage gelegentlich irreführte

(S. 482, Anm. 100), scheint^Ref. doch fraglich. Das
Bild, das Verfasserin von Frau v. Kalb entwirft, hätte

noch wesentlich verinnerlicht werden können, wenn
(vgl. S. 518 ff., bes. S. 520 Mitte) — was nahelag —
Hölderlins Briefe aus jener Zeit wären mit heran-

gezogen worden. [Vgl. Fr. Hölderlins Leben in Briefen,

hrsg. von Carl Litzmann, Berlin 1890, S. 179 ff., 189/190
und dann vor allem S. 208 ff., auch z. B. S. 216, 230,

245. Die kastrierte Stelle des Briefes vom 16. I. 1795
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(S. 248 S.) gehört in diesen Zusammenhang, desgl.

S. 252 oben und ff. Die Beziehungen, die zwischen

Hölderlin, dem Sohn der Frau v. Kalb und dieser

selbst bestanden, sind- äusserst subtil und heikel , sie

sind aber für den Kenner trotzdem einigermassen

deutlich, können aber an dieser Stelle nur augedeutet

werden. Uebrigens bringt Litzmanu noch einen späten

Brief der Frau v. Kalb an Hölderlin (S. 544) vom
15. Mai 1800.]

Diese Bemerkungen haben mit dem Gesamtwert

des ganzen Buches natürlich nichts zu schaffen. Es

ist Verfasserin durchaus gelungen, das Wesen, Leben

und Wirken der deutschen Schriftstellerinnen im

18. Jahrhundert in einer weiten Linie entwicklungs-

geschichtlich (und unter Verwendung zahlreicher un-

gedruckter Briefstellen) darzustellen. Das Buch hat

einen so hohen Wert, dass Eef. ein ernsthaftes
Kennenlernen der Literatur des 18. Jahrhunderts ohne

gründliche Auseinandersetzung mit diesem Werk für

ausgeschlossen hält.

Giessen a. L. v. Grolman.

Arthur Liebert, August Strindberg, seine Welt-
anschauung und Kunst. Berlin, Verlagsanstalt Arthur
Colügnon. 1920. \bb S.

Im engsten Zusammenhang mit der philosophischen

und weltanschaulichen Durchdringung, die sich auf

allen Gebieten des Geisteslebens heute ankündigt,

stehen auch die Versuche einer philosophischen Orien-

tierunj und Einstellung der Literarhistorie. Die philo-

logisch-genetmhe Methode, deren sich die Literatur-

geschichte im Zeitalter des Empirismus und Positivismus

bediente, ging auf eine Erforschung des empirischen

Tatsachenmaterials, auf Feststellung von Einflüssen,

Beziehungen, Parallelen, schliesslich auf die Ergrüudung

der psychologischen und soziologischen Verhältnisse,

aus denen eine Dichtung oder eine literarische Per-

sönlichkeit heranwuchs. Sie war im wesentlichen

analytisch. Die neue Methode, die zur Synthese fort-

schreitet, stellt die Frage nach dem Sinn und Gehalt,

der Bedeutung und dem Geltungswert einer literarischen

Erscheinung. Da, wo sie ernsthaft wissenschaftlich

betrieben wird und sich nicht lediglich in dürren

Abstraktionen und geistreichen Wortspielereien er-

schöpft, baut sie sich auf den Ergebnissen der exakten

Forschung auf; nur sind ihr diese nicht ein Letztes,

sondern ein Vorletztes, über das hinaus erst die Sinn-

deutung und Sinngebung eines Kunstwerks oder eines

Dichters versucht wird. Ob hier ganz exakte Forschung
im Sinne der jjhilologisch-kritischen Methode möglich

ist, bleibe dahingestellt. Mehr als bisher bedarf es

sowohl der genialen Einfühlung eines geistesverwandten

Forschers als auch des sj'nthetischen, weite Gebiete

und Zusammenhänge überschauenden Blickes; der

Literarhistoriker kann heute weniger denn je der philo-

sophischen Durchbildung entbehren, wenn er die hohen
Aufgaben erfüllen will, die seiner harren.

Wilhelm Dilthey, der genialste Einfühler und
Deuter historischen Lebens, hat der Literaturgeschichte

im oben skizzierten Sinne neue Wege gewiesen. Auf
seinen Bahnen sind vor allem Simmel und Gundolf
weitergeschritten, nicht ohne neue Gesichtspunkte und
Perspektiven zu eröffnen. Sie beide haben sich der

Gestalt Go eth es bemächtigt, des grössten Phänomens

der deutschen Geistesgeschichte , und versucht , die

Idee Goethe, den Sinn seiner geistigen Existenz über-

haupt herauszuarbeiten. Von Simmel herkommend, hat

nun Arthur Liebert ein Philosoph und als solcher ein

Anhänger des transzendentalen Idealismus im Sinne

der Marburger Schule, die Persönlichkeit Strindbergs
zum Gegenstand einer tiefgehenden und bedeutsamen

Studie gemacht. Auch für ihn kommt nicht die

historisch-empirische Persönlichkeit des schwedischen

Dichters in Betracht; er erfasst ihn vielmehr „als

Symbol und Typ, als Verkörperung und Gestalt all-

gemeinster Gesinnungszüge und Beschaffenheiten des

europäischen Geistes auf einer bestimmten Stufe seiner

Entwicklung" . Die Beziehung zu den geistigen Strömungen

der Zeit ist hier also völlig gewahrt im Gegensatz etwa

zu Simmeis „Goethe", der von allem historischen

Hintergrund gelöst in seinen überhistorischen Wesens-

bezügen als reines, zeitloses Urphänomen gedeutet wird.

Denn Strindberg ist keine in gleichem Masse wie Goethe

seine Zeit weit überragende Persönlichkeit; er ist viel-

mehr der typische und wesensmässige Ausdruck des

Zeitalters, in dem er gelebt hat, und seine Grösse

besteht gerade darin, dass er in seiner widerspruchs-

vollen und zerrissenen Natur all die Antinomien und

Gegensätzlichkeiten vereinigt, an denen die verflossenen

Jahrzehnte (c. 1880—1910) gekrankt und gelitten haben.

Dieser Nachweis, der einen nicht unbeträchtlichen Teil

der interessanten Ausführungen bildet, ist dem Verf.

überzeugend und erschöpfend gelungen.

Zu diesem Zwecke entwirft Liebert in der Ein-

leituno- von hoher philosophischer Warte aus mit

kräftigen Strichen ein Bild unserer Zeit. Er betont

vor allem die zahlreichen Widersprüche und Gegen-

sätzlichkeiten, die Problematik und Antinomik der

creisüo'en Strömungen , deren Struktur keine einheit-

liche, von einem bestimmten Wert beherrschte, sondern

mit dem Charakter der Zerspalteuheit, des wirren

Durcheinanderflutens der verschiedenartigsten Elemente

und Komplexe von vornherein behaftet ist. Aus diesem

Chaos heraus sehnt sich der moderne Mensch nach

einer einheitlichen Lebensdeutung, nach einer syste-

matischen Ordnung der bunten Erscheinungsn. Die

Sehnsucht nach einem grossen metaphysischen System

ist allerorten deutlich vernehmbar, einer Metaphysik

jedoch, die nicht rein gefühlsmässig-intuitiv ins Blaue

hinein spekuliert, sondern die durch die Errungen-

schaften der wissenschaftlichen Foi'schung hindurch-

gegangen und diese in einer höheren Erkenntnis auf-

o-ehoben hat. Vor allem aber richtet sich dies Ver-

langen nach Weltanschauung und Lebensdeutung auf

die Welt der Kultur und der Geschichte. Eine Meta-

physik des Kulturlebens und der geschichtlichen Er-

kenntnis ist die Forderung, die das mächtige Aufblühen

der Geisteswissenschaften an die Philosophie gestellt hat.

Bei Strindberg nun, dessen WeltanxchnuKnfj sich

Liebert im I. Hauptteil seiner Studie zuwendet, glauben

wir am deutlichsten den Pulsschlag unseres eigenen

Herzens zu fühlen. Es ist interessant, dass der

Dichter sich einmal theoretisch über geschichtsphilo-

sophische Fragen geäussert hat in einer Skizze, die

„der bewusste Wille in der Wsltgeschichte" betitelt

i"st. Es handelt sich hier nicht um einen grosszügigen

konstruktiven Entwurf einer Geschichtsmetaphysik

— Strindberg war viel mehr Künstler mit starker Un-

mittelbarkeit des Erlebens als Denker, der das ge-

2
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schichtliche Leben seiner Zeit rein theoretisch in be-
grifflicher Fassung deutet — ; aber innerhalb des künstle-
rischen Lebenswerkes des Dichters ist diese Ab-
handlung von eminenter ßedeu'ung, sofern sie seine
Ansichten über diese Dinge auf tinen klaren, begriff-

lichen Ausdruck bringt und somif, viellach den Schlüssel
zu seinen dichterischen Gestalten abgibt. Zwei ein-

ander diametral entgegenlaufende Richtungen nun sind

es , die im Herzen des Dichters miteinander ringen,

teils einander abstossend, teils eigenartige Verbindungen
miteinander eingehend. Auf der einen Seite ist es die

Einsicht in den ewigen Fluss aller Dinge, in die

Relativität, in die alles Sein verflochten ist, auf der
anderen Seite ist es der Drang und die Sehnsucht nach
absoluter Geltung der Wahrheit, nach den zeitlo^en

Werten, die unabhänj/ig von aller empirischen Re-
lativität ewig gelten. Und in diese Antinomie verflicht

sich weiteihin ein anderes gegensätzliches Begriffspaar:

mj-stische und romantische Züge einerseits, i'ationa-

listische und natuialistische andererseits; Gefühl und
kritischer Verstand , Phantasie und streng logische
wissenschaftliche Arbeit, religiöses Ergriff nsein und
Sehnen und derber, krasser Realismus. Mit Strind-
beigs naturalistischer Neigung sind fernerhin seih
Determinismus und Pessimismus aufs innigste ver-

weben. So ist sein ruheloser Geist von Widersprächen
zerrissen und zerfetzt, ohne Harmonie und Ausgeglichen-
heit, aber hierin wiederum der typisch« Ausdruck der
Kulturseele, die ebenso wie der Dichter aus lauter
Verschlingungen und Durchkreuzungen heterogenster
Gedankenmassen besteht.

Von Strindbergs Kunst handelt der 2., bei weitem
grösste Hauptteil von Lieberts Buch. Wir lernen hier
den Dichter Strindberg kennen. Die metaphysische
Interpretation des geschichtlichen Lebens prägt sich
deutlich in den dichterischen Werken aus. Der
Naturalist, für den es nur den von den Kausalgesetzen
streng bestimmten mechanischen Ablauf der Ereignisse
gibt, lässt seine Menschen unter dem Zwang der Natur-
notwendigkeit handeln. Sie müssen alles so tun, wie
sie es tun, sie haben keine Freiheit des Willens, sie

stehen nur unter dem harten Gesetz der Natur. In-
sofern tritt hier der äusserste Gegensatz zu der
Handlungsweise der Menschen Schillers zutage, bei

denen der Schwerpunkt im Sittlichen, im eigengesetz-
lichen Bestimmen ihres Tuns und Lassens liegt. Im
Zusammenhang hiermit steht die seelische Starrheit,
der Mangel an jeglichem Humor und die Abwesenheit
alles sozialen Geiühls, die Ablehnung des Gemeinschafts-
lebens. Und weiter ergibt sich die fatalistische

Stimmung, in die wir hei Strindberg uns so oft versetzt
fühlen, die unheimliche Schicksalsmacht des meta-
physischen Weltwillens liestimmt allem Geschehen
seinen unerbittlichen Lauf. Auch die Entwicklungs-
losigkeit der Strindbergschen Gestalten, die Statik ihres
Seins im Gegensatz zu der lebensvollen Dv der
Menschen Shakespeares und Goethes hat im mecha-
nistischen Naturalismus des Dichters ihren Ursprung,
wie auch die metaphysische Auffassung des Verhältnisses
von Mann und Weib, die von allem Anfang an Gegen-
pole sind und sich daher notwendigerweise stets be-
kämpfen müssen.

Neben diese streng kausal geordnete Welt stellt

Strindberg auf der anderen Seite nun die Welt des
Märchens und des Traumes. Er sucht vom Natura-

lismus dadurch loszukommen, dass er sich in eine

andere Wirklichkeit flüchtet, die nicht unter dem
Kausalgesetz steht. Aus dem mechanischen Realismus
sehnt er sich nach dem romantischen Idealismus. Da-
durch aber entsteht häufig ein eigenartiger Dualismus,
indem die Grenze zwischen den beiden W'irklichkeiten

verwischt wird. So ist die wirkliche Welt oft in einen

zarten romantischen Duft getaucht, die Realität ist

von mystischer Stimmung durchglüht. Andererseits

sind die Märchen- und Traumspiele oft mit recht

realistischen Zügen gefärbt. Auch im_ künstlerischen

Schaffen des Dichters herrscht also nirgends Harmonie
und Einheit durch alles hindurch klaffen die Gegen-
sätze und Widersprüche. Der Dichter verzehrt sich

im Schwanken zwischen Empirismus, Relativismus und
Naturalismus einerseits und dem Glauben an absolute

W'erte und Normen andererseits. Wenn auch noch so

leise kündigt sich ein Erlösungsbedürfnis an ; es ist

dasselbe, von dem Liebert weiter oben als der Sehn-
sucht nach Metaphysik gesprochen bat, die in unserer

Zeit tiberall mit Macht hervorquillt. Es ist dieselbe

Abkehr vom Rationalismus und der einseitig an der

Welt der Naturwissenschaft orientierten Denkweise,
es ist die Hinwendung zur geschichtlichen Welt, zur

Irrationalität des historischen Lebens. All dies ver-

nehmen wir bei dem Manne, der wie kein anderer das

Spiegelbild seiner Zeit ist, und der mit vollster Be-
wusstheit und Schärfe alle ihre Strahlen in einem
Brennpunkt aufgefangen hat. Somit ist des nordischen

Dichters Leistung „ein wahrhaft titanischer Abschluss
der geistigen Bewegung der Zeit". Er ist aber auch

ein Wegbereiter der kommenden Epoche, nicht so sehr

im positiven als im negativen Sinn, sofern er durch

sein gewaltiges Bekennertum sein Teil zurUeberwindung
jener qualvollen Zerrissenheit und Problematik bei-

getragen hat.

So arbeitet Liebert die Gestalt des grossen Schweden
mit plastischer Schärfe aus dem Hintergrund seines

Zeitalters heraus. Die Aufgabe, die er sich gestellt

hat, hat er vortrefflich gelöst: jenseits aller zufälligen

historischen Bestimmtheiten erfasst er das Symbol, das

der Dichter verkörpert; jenseits alles empirisch Ge-
gebenen erschliesst er den reinen Sinn, den philo-

sophischen Gehalt, den das Phänomen Strindberg im

Geistesleben seiner Zeit bedeutet.

Z. Z. Diersburg bei Offenburj^. Rudolf Metz.

Van alle Tijden onder redaktie van C. Q. Kaakebeen
eu Jan Ligthart.

Nr. 1. Esmoreit Abel Spei uit de XIV'' Eeuw. Zevende
druk. lüls. .-,8 S. /' O.yü.

Nr. 2. Beatrijs naar liet Haagscbe handschrift uitgegeven
door C. G. Kaakebeen, met een paraphrase door Jan
Ligthart en een miniatuur uit het Haagsche handschrift.
Vijlde Druk 1919. 71 S. /' 0.90.

Nr. 'S. Reinaert de Vos. Tweede druk 1917. 1-18 S.

f 0.90. By J. B. Woltei-s. Groningen, Den Haag.

C. G. Kaakebeen macht Juni 1910 zu der sechsten

Auflage von Nr. 1 die Mitteilung, dass sein Mitredaktov

gestorben sei; die Sammlung verdanke ihr Entstehen

dem Wunsche Jan Ligtharts , von dem Esmoreit und
anderen Stücken der Art, eine Ausgabe hei-zustellcn,

welker hoofdcel zou zijn, het zuiver letterkundig genot

te verhoogen door alle mosilijkheden weg te nemen,

met vermijding van overbodige geleerdheid. Der Ge-

danke Ligtharts ist in sehr ansprechender Weise ver-
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wirklicht; das zeigen uns die drei vorliegenden Nummern,
zu denen bis jetzt noch sechs hinzugekommen sind.

Wie auch die mehrfachen neuen Auflagen beweisen,

hat die Sammlung den verdienten Beifall- gefunden und
sich eine geachtete Stellung verschafft. Die Ausgaben
beabsichtigen, ausser dem sauberen Abdruck des Textes
alle Erklärungen zu geben, die zu dem Verständnis

notwendig sein können : diese Erklärungen finden sich

am Rande des Textes und werden dem, der des jetzigen

Niederländisch kundig ist und sich zugleich mit der

deutschen JMuttersprache auch in ihrer früheren Gestalt,

insbesondere dem Mittelhochdeutschen bekannt gemacht
hat, genügen, um den Inhalt der Texte zu verstehen.

Den Texten wird eine Einleitung voraufgeschickt, die

den Leser über die besonderen Eigenheiten des Stückes

aufklären und dessen Schönheit in das rechte Licht

setzen soll. Ueberhaupt soll der Genuss des Stückes

so viel wie möglich erhöht und so wenig wie möglich

durch Anmerkungen und Auseinandersetzungen be-

einträchtigt werden, die wohl für Fachgelehrte passen
mögen, aber auf andere nur ei'müdend und abschreckend
wirken. Die Stücke sind für die grössere Menge derer

bestimmt , die in niederländischen Dichtungen Genuss
suchen und finden. Der Titel ,Van alle tijden' soll

nicht bloss bezeichnen, dass die Stücke der Literatur

verschiedener Zeitalter entlehnt worden sind, sondern
auch, und vor allem, dat ze behooren zuUen tot die

uitingen-van geest en gemoed, welke — bij alle onder-

scheid van vorm — het algemeen menschelijke doen
kennen, het onvergankelijke wezen in de tijdelijken

schijn, dus juist datgene, "t welk van alle tijdeu en

voor alle tijden is. Die drei Nummern, die die Samm-
lung eröffnen, sind in der Tat hervorragende Literatur-

erzeugnisse, die ihren Wert bis auf den heutigen Tag
nicht verloren haben. Hat man doch am 10. November
1900 im Tivolitheater zu Rotterdam das Abel Spei

Esmoreit mit durchaus günstigem Erfolge zur Auf-

führung gebracht! Gerade die Aufführungen von Esmoreit
hatten Ijigthart so sehr begeistert, dass er diesem
Stücke und anderen der Ai"t eine weitere Verbreitung
zu schaffen gedachte und so einer grösseren Schaar
eine Quelle reinen Genusses zu erschliessen suchte.

Die Einleitung zu Esmoreit behandelt ,handschrift

en uitgaven, de dichter en de tijd van vervaardiging,

plaats iu de letterkunde (abele speien en sotternieeu),

ontleening der stof, gevoelswaarde en stijl, wijze van
vertooning, dichtvorm'. Nach Angabe der geraadpleegde
werken (S. XI) folgt S. 12 Körte Inhoud, S. 13 Per-
sonen, S. 15—58 das Stück selbst mit den Rand-
bemerkungen, z. B. zu Vers 12 : Maer bi hem hielt

hi eenen keitijf, ,bij hem woonde een keitijf^^ ellende-

ling', zu Vers 20: seldi ,seldi = zult ge.' usw.
Beatrijs (Nr. 2) führt sich gut ein durch die Bei-

gabe: Eerste bladzij (verkleind) uit het handschrift der
Koninglijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Man kann
danach beurteilen, wie der Herausgeber die Handschrift
im Druck dargeboten hat, und wird sich zugleich an der
Schreib- und Malkunst erbauen. ,Inlei<ling' (S. 4—12)
behandelt ,handschrift en uitgavsn, de dichter en de
tijd van vervaardiging , ontleening der stof, gevoels-

waarde, hoofdmotief en dichtvorm, latere Nederlandsche
bewerkingen' mit dem wohl berechtigten Schluss ,het

medegedeelde zal zeker volstaau om ts bewijzen, dat

het door ons uitgegeven gedieht belangstelling waardig
is.' Es folgt ein , Beatrijs' überschriebener Abschnitt

(S. 13—31), worin der Lebenslauf der Beatrice aus-

führlich erzählt wird; daran schliesst sich eine Be-
trachtung über den Marienkultus und die Liebe, ,die

als een Zon schittert en straalt door de nevelen van
menschfilijken waan en menschelijke zelfzucht. Die
zon geeft aau JBeatrij=! haar schoonsten glans' (Jan
Ligthartj. Nach dem Text mit den Anmerkungen
(S. 82—68) folgt ein Aanhangsel, wo Abweichungen
der Ausgabe Jonckbloets (185y) von der Handschrift
augegeben werden ('S. 69— 71).

Der Text des Reinaert , der in erster Auflage

1909, in zweiter 1917 erschien, ist der der Ausgabe von
,Martin' : die Abweichungen von dieser sind auf S. 143
zusammengestellt. Es ist zu begrüssen, dass von dem
Meisterwerke jetzt eine gute, billige Ausgabe erhältlich ist,

die höchst wahrscheinlich weitere neue Auflagen erleben

wird. Die Abschnitte ,Lileiding' (S. 5—17 von C. G. K.)

und ,Reinaert' (S. 18 —3U von Jan L.) sind wohl ge-

eignet, dem Texte, dem S. 31 und 32 ein ,Körte
Inhoud' vorangeht, freie Bahn zu machen. Die sorg-

fältig und zuverlässig ausgearbeiteten Anmerkungen
fördern auch hier das Verständnis in willkommener
Weise.

Dortmund. C. Th. Lion.

Ellert Ekwall, Scandinavians and Celts in the North-
West of England. (Ur „Festskrift utgiv. av Lunds
Universität vid dess tvahundrafemtio ärsjubileum 1918".)

(= Lunds Universitets Arsskrift. N. F. Avd. 1. Bd. 14.

Nr. 27.) Luud, C. W. K. Gleerup ; Leipzig, Otto Harrasso-
witz. 1918. 8».

Die Besiedelungsgeschichte der drei nordwest-

englischen Grafschaften Cumberland, Westmoreland und
Lancashire ist noch wenig aufgehellt. Die Orts- uud
Personennameuforschung, die manchen Aufschluss geben
kann , ist für diese Gegenden bisher wenig gepflegt

worden. Aus guten Gründen; sie setzt Sprach-

kenntnisse im Keltischen, Skandinavischen und Eug-
lischen voraus, wie sie in einer einzigen Person sich

selten . vereinigt finden. Ekwall hat wohlausgerüstet

und mutig die Probleme in Angriff genommen, ohne

Anspruch auf deren endgültige Lösung erheben zu

wollen. Fördernd und wertvoll sind aber seine Studien

sicher.

Schon eine flüchtige Uebersicht der Ortsnamen
zeigt, dass die Ansicht, die skandinavischen Ein-

wanderer in Nordwestengland seien aus Nomvegen,
nicht aus Dänemark gekommen, richtig sein muss.

Das beweisen z. B. die westnordischen Bestandteile

gill, Scale, houth. Wahrscheinlich haben die Norweger
die Küstenstriche zuerst besiedelt und sind von da

aus ins Innere gedrungen, während die dänischen Ein-

wanderer, von denen sich auch unzweifelhafte Spuren

finden, aus den dänischen Niederlassungen der ost-

englischen Küste herübergekommen sind. Diese Nor-

weger ihrerseits sollen nach der gewöhnlichen Annahme
nicht direkt aus Norwegen gekommen sein, sondern

aus den seit Mitte des 9. Jahrhunderts nachweisbaren

norwegischen Kolonien in Irland , der Insel Man und

der Hebriden. Die ihnen in mancher Hinsicht kulturell

überlegene keltische Bevölkerung übte tiefgehenden

Einfluss auf sie, hat allerdings auch umgekehrt etwa

seit 850 manches nordische Lehnwort ins Keltische

übernoinmen. Die nordische Uebersiedelung nach Eng-

land wird in der Hauptsache im letzten Jahrzehnt des 9.
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und in den ersten Jahrzehnten des 10. Jahrhunderts

vor sich gegangen sein. Manche der Einwanderer

mögen Mischlinge von keltischen Müttern gewesen sein

und keltische Verwandte mit sich gebracht haben ; ihre

Sprache wird starke gälisch- irische Einflüsse auf-

zuweisen gehabt haben. Sie lässt sich nur noch in

den Ortsnamen studieren. Diese beurteilt E. meist

anders als Collingwood in seinem Werk über das

skandinavische Britannien und in verschiedenen Auf-

sätzen in den Transactions of the Cumberland and
Westmoreland und Antiquarian and Archaeologic

Societ}'.

Seine besondere Aufmerksamkeit wendet E. ge-

wissen auffallenden Zusammensetzungen mit einer Ver-

kehrung der Bestandteile zu, die bisher nur ganz un-

genügend beachtet und kaum je richtig erkannt und
gewürdigt worden sind, Bildungen vom Typus Brigge-

tJ/orfin = Thorfins-Brücke, PoJrunton = Ncivion Pool,

Kvlosnahl. Diese sind zunächst scharf abzugrenzen

gegen Ortsnamen aus der normannischen Zeit, wo
mehrere gleichlautende Namen durch nachträglichen

Zusatz der Besitzernamen unterschieden werden, z. B.

Croshy linimsivorth neben Croshy Gorrdt; Kirlhy
Tliorc nelien Kirlhy Slijtlicit. Ekwall schränkt sodann

den Begriff der j.liiversionskomposita" ein auf Falle,

in denen der erste Teil ein Appellativ ist wie Br/c/f/e,

Pol. Solche Inversionskomposita treten nie in Gruppen
von zwei, drei oder mehr Kamen auf,''da bei ihnen die

Zusammensetzung eben nicht zur Unterscheidung
ojeicher Ortsnamen dient. Sie bezeichnen in der Regel
kleine Orte, Meierhöfe, Weiden, Flüsse, Berge u. dgl.,

sind also vermutlich zum Teil eher Flur- als eigent-

liche Ortsnamen. Nicht zu den Inversionskompositen

zu rechnen sind Namen mit chyrch, Castle, fehl, uood
u. dgl. im eisten Teil, die wieder nur zur Unter-
scheidung gleichlautender Orte dienen, wie Fnld
BroKyliion neben Wood BroupJifof}, Kirllinton neben
WeMlivion. Unsicher wird die Auffassung, wenn der

zweite Teil aus einem älteren Namen des Ortes selbst

besteht; vielleicht gehören PoU Waifoen und Tarn
Wodlhiff hierher; letzteres ist entweder = Wodlmfi
Tcirn oder appositioneil wie 31ount EIna ; doch scheint

letztere BikUing, deren Alter erst noch festgestellt

werden müsste, viel jünger.

Solche Inversionskomposita sind nun im Keltischen

sehr gewöhnlich und finden sich auch häufig in den
keltischen Ortsnamen des nordwestlichen England.

Sie übergeht E.; er zieht nur diejenigen Inversions-

komposita in Betracht, die wenigstens einen nordischen

oder englischen Bestandteil oder ein ins Nordische oder

Englische übernommenes Lehnwort enthalten. Zunächst
legt er, nach den drei Grafschaften gesondert, je in

alphabetischer Ordnung, das Namenmaterial mit den
nötigen Erläuterungen vor und knüpft dann daran die

Erörterung.

Zweifer Teil der Zusammensetzungen sind meist

Personennamen, die den früheren Besitzer oder den
Ortsheiligen bezeichnen. In Cumberland ist der erste

Teil meistens ein nordisches Wort: bccJc, bovih, fit,

gilt, holm. S(af. tarn, Idrk (nordisch, nicht englisch!),

hrig (wohl nordisch in der Form, aber unter englischem
Einfluss gebraucht, da echt nord. dafür hrü, hrö auf-

tritt), selten ein englisches oder keltisches. Im zweiten
Teil sind keltische Personennamen häufig, weniger
häufig nordische, noch seltener englische oder gar

französische. Die im zweiten Teil vorkommenden Orts-

namen sind meistens vornordisch, entweder britannisch

oder altenglisch, selten nordisch. Aehnlich liegen die

Verhältnisse in Westmoreland, Lancashire, Yorkshu-e.

Man wird daraus den Schluss ziehen dürfen, dass

diese Inversionskomposita der nordischen Bevölkerung,

und zwar einer solchen westnordischer Herkunft zu

verdanken sind. Das häufige Vorkommen gälisch-

irischer Personennamen im zweiten Teil zeigt aber,

dass noch starke keltische, aus Irland usw. mit-

gekommene Bestandteile unter der Bevölkerung weiter-

gelebt haben.

Hinsichtlich der- Betonung dieser Zusammen-
setzungen ist zu bemerken, dass ein Starkton auf dem
zweiten Teil liegt. Ihren Ursprung mögen die In-

versionskomposita in der Anpassung oder Uebersetzung

gälischer Namen gehabt haben : darnach werden dann

Neubildungen nach solchen Mustern vorgenommen
worden sein. Di_^ darin auftretenden Personennamen
sind alle archaisch, d. h. aus dem 11. Jahrh.; aber

die nordische Sprache scheint bis über die normannische

Eroberung hinaus, bis etwa HO" in lebendigem Gebrauch

geblieben zu sein. Bemerkenswert ist, dass neben

Inversionskompositen in denselben Bezirken auch Bil-

dungen nach den gewöhnlichen Regeln germanischer

Wortzusammensetzung, selbst mittelst gälischer Be-'

standteile angetroffen werden.

Zeugnisse gälischer Namen in anderem Gebrauch

als im zweiten Teil von Inversionskompositen sind mit

Vorsicht zu verwerten, da gerade Eigennamen vielfach

in andere Sprachen hinüber entlehnt werden, auch ohne

dass im übrigen engere Beziehungen bestehen. Wichtig

ist namentlich das Auftreten in früh bezeugten Orts-

namen; sie kommen in Cumberland und Lancashire

ziemlich zahlreich vor; da im letzteren gälischer

Einfluss fast sicher ausgeschlossen ist, sind sie ver-

mutlich nordischer Vermittlitng zu verdanken.

Gälische Elemente ausserhalb von Personennamen

sind selten. Das wichtigste ist das Wort (rgh. argh =
,a shieling', „Sommerweide, Bergweide und zu einer

solchen gehörige Hütte", in Zusammensetzungen meist

mit nordischen, seltener mit gälischen, fast nie mit

echt englischen Wörtern im ersten Teil, darum ver-

mutlich durch die Skandinavier eingeführt; es kommt
ausserhalb der drei nordwestl. Grafschaften nur in

einem beschränkten Teil von West -Yorkshire und in

den Küstenstrichen von Ost-Y'orkshire vor, wohin die

Besiedler unmittelbar aus Irland gelangt sein können.

_Namen mit anderen gälischen Bestandteilen sind

grösstenteils dunkel und darum nicht beweisend.

Auf die geographische Verteilung der nordischen

Niederlassungen, ihre grössere oder geringere Dichtig-

keit in den verschiedenen Tälern usw. kann hier nicht

näher eingetreten werden. Zu erwähnen wäre noch,

dass in einigen Gegenden Inversionskomposita selten

sind, während sich andere deutliche Spuren gälischen

Einflusses zeigen. E. schliesst daraus, dass die Sprache

der nordischen Besiedler des englischen Nordwestens

nicht eine ganz einheitliche, namentlich von gälischem

Einfluss verschieden stark durchdrungen war, was auf

verschiedene zeitliche Schichten der Besiedelung deuten

wird ; die Siedler mit stärkerer gälischer Durchsetzung

werden später aus Irland gekommen sein als die mit

geringerer.

lu Cumberland trifft man noch eine beträchtliche
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Zahl britannischer zusammengesetzter Ortsnamen ; sie

zeigen, dass in Teilen dieser Grafschaft britannische

Bevölkerung mit britannischer Sprache verhältnis-

mässig lange lebendig geblieben sein muss. Das wird

bestätigt durch die Beobachtung, dass diese Namen
verhältnismässig junge lautgeschichtliche Formen zeigen.

Im grösseren Teil von Westmoreland dagegen finden sich

nur wenige derartige britannische Zusammensetzungen.

Als weheres Anzeichen für das Weiterleben britannischer

Sprache neben den englischen Eindringlingen dienen

hj'bride Bildungen wie Carlaiton, Cumuhitton, Car-

hullan; alte anglische Namen Latton usw., die von
den Briten übernommen und durch Vorsetzung ihres

Car-, Cum- britisiert wurden.

Dies einige der wichtigsten Ergebnisse von E.s

Untersuchungen. Natürlich bleibt in der Erklärung

der einzelnen Ortsnamen noch manches unsicher; aber

die Methode im ganzen scheint richtig. Es wäre von

Bedeutung, wenn sich die aus der Betrachtung der

Sprachverhältnisse gezogenen Schlüsse durch archäo-

logische und volkskundliche Beobachtungen stützen

Hessen.

Bern. Gustav Bin z.

Fr. Finsterbusch, Der Versbau der mittelenglischen
Dichtungen Sir Perceval of Qales und Sir Degrenant.
(Wiener Beiträge zur engl. Philologie ed. K. Luick,

Bd. XLES.) Wien und Leipzig, Braumüller. 1919. XI,
181 S.

Die Metrik dieser mittelenglischen Dichtungen

des ausgehenden 14. Jahrh., die äusserlich den Bau
der 16 zeiligen Schweifreimstrophe aufweisen, bildet

schon seit langem den Gegenstand wissenschaftlicher

Kontroverse. Bülbring hat zuerst im einzelnen den

Versbau der Romanze , The AvoKinge of King Arthur',

die metrisch ganz ähnlich beschaffen ist, untersucht

'

und gelangte, namentlich im Gegensatze zu Luick, zur

Auffassung, dass die Tripletverse vier-, die Schweif-

reimverse dreihebig zu lesen seien. Luick hat dann

für dasselbe Gedicht (in Anglia Bd. 38, 269 ff.) eine

neuerliche Analyse von dessen Metrik vorgenommen
und m. E. den Beweis erbracht, dass alle Verse zwei-

hebig sind, dass die Tripletverse den Bau der ersten

Halbzeile der allit. Langzeile , die Schweifreimverse

jenen der zweiten Halbzeile zeigen. V. schliesst hier

an. Er untersucht die beiden Romanzen, bei denen

er sich der neuen Ausgaben Holthausens und Luicl^s

bedienen konnte ^, in methodisch engem Anschluss an

die Darstellung von Luick, zeigt sich aber in der

Auffassung der Probleme durchaus selbständig und
kritisch. Die mit mustergültiger Sorgfalt durchgeführte

Arbeit prüft bei jedem der beiden Gedichte Schweif-

reim- und Tripletverse gesondert, stellt überdies bei

.Degreuant' die beiden MSS einander gegenüber und
bietet am Schlüsse wichtiger Abschnitte in förderlicher

Weise textliche und tabellarische Uebersichten. Am
Ende der Abhandlung wird eine knappe inhaltliche

Zusammenfassung des Ganzen gegeben. —
Den stärksten Beweis für Luicks Auffassung bildet

der metrische Bau des ,Degreuant'. Dieses Gedicht

' In Morsbachs Studien ; Bd. .50, 511 ff. (wo auch die

gesamte Bibliographie gegeben wird); 1913.
- Als Ergänzung zu Luicks Ausgabe des ,Degreuanf

vgl. die Bemerkungen hei Finsterbusoh ober das Verhältnis
der beiden MSS. S. 74.

zeigt vor allem dort, wo beide MSS. übereinstimmen,

knapperen Bau als ,Pcrcev(il' und ,ArO'icing\ dort, wo
sie abweichen, deutliche Angriffspunkte für eine Trübung
der ursprünglichen rhythmischen Tendenzen durch die

Ueberlieferung, die somit auch für die beiden anderen,

je nur in einer MS. überlieferten Gedichte in Anschlag
zu bringen sein wird. Im grossen ganzen bietet nach
dem Ergebnis der Untersuchung der Versbau der drei

Dichtungen dasselbe Bild : jede Verszeile besitzt zwei

dynamische Hauptakzente ; die Senkungen gruppieren

sich in den Tripletversen zu zwei, in den Schweifreim-

versen zu einem Glied (vgl. Luick, a. a. 0. S. 340 ff.).

Die rhythmische Tendenz geht dahin, in den Senkungen
schwache, selten potentiell starke Silbe zu verwenden.

Letzteres zeigt sich öfter im Eingang der Verse, wo-

gegen das zwischen den Hebungen liegende Senkungs-

stück einer solchen Beschwerung bedeutenderen Wider-
stand entgegensetzt. Die Silbenzahl der Senkungen
weist auf das Anstreben eines gewissen Mittelmasses

vor allem zwischen den Starktönen (Zweisilbigkeit),

wogegen im Eingangsstück vor den beiden Hebungen
quantitative Verbreiterung eher gestattet ist ; doch

deuten die Ueberlieferungsverhältnisse des ,Degreuant'

darauf hin, dass auch für solche Fälle oft spätere

Aenderungen anzunehmen sein dürften. Im einzelnen

ergeben sich dem Verf. für ,Perceval' und ,DegrmanP
dieselben rhythmischen Grundt^-pen , die Luick auf

Grund seiner Analyse für das dritte Gedicht gewonnen
hatte. M. E. hat diese Abhandlung eine Bestätigung

der Zweihebungstheorie gebracht. — Im Anschluss

daran sei es mir gestattet, noch von einer anderen

Seite her den engeren Zusammenhang zwischen den

Dichtungen ,Ferce.vaV und ,Dcgreufint' (für ,Avowing'

steht mir gegenwärtig kein Text zur Verfügung) und
der streng allit. Gruppe zu beleuchten. Es, handelt

sich hierbei um eine syntaktische Erscheinung: um das

sogenannte Praesens historicum. Ich gebe das

Folgende nur in knappsten Zügen, hoffe aber darüber

an anderem Orte ausführlicher handeln zu können,

sobald ich mein Material vervollständigt haben werde.

Einzelheiten in der Auffassung mögen sich dann viel-

leicht ändern, aber die nachfolgenden tatsächlichen

Verhältnisse- (Punkt 1—3) behalten auf jeden Fall

Gültigkeit. Voraus bemerke ich , dass ich mich hier

nur auf die volkstümlichere provinzielle Romanzen-
literatur beschränke und mit der Bezeichnung Pr{aesens)

Mistoricum) nur die im Fortschritt der Handlung

auftretende Praesensform im Auge habe*. Hiernach

ergibt sich

:

1. Sicher ist es, dass das P. h. in Nachahmung des

Altfrz. im Me. erscheint in; Gtiij of Warwiclc,

Ferumhras, Ipomadon (A); diese Gedichte sind

oft in engstem Anschluss an die fremde Vorlage

gearbeitet.

2. Sicher ist auch , dass das P. h. in vielen Ro-

manzen (und zwar soweit bei den unsicheren

Verhältnissen der Vorlagen zu beurteilen, oft im

Gegensatz zur frz. Version) nicht oder selten
anzutreffen ist: a) King Hörn (nat. Reimvers),

bj in Reimpaardichtungen: i7rtye?o/i-, Otuel (Auchinl.

MS.), Beiiis (die kleine Anfangspartie in der

Sehweifreimstrophe zeigt keinen Fall), R. Löiven-

' Vgl. Graef in Anglia XII (Praes. Tempora bei Chaucer)

und Herchenbach in Palästra 104 (P. h. im Mhd.).
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herz, ein wenig öfter in Floris and Blnunchcflur.

c) in Romanzen der taktierenden Schweifreim-

strophe: Boland and Vernagu, Oc<ay/«w(Südl.V.),

Liheaus Desconus, Erl of Toulouse, Sir Gotvther,

Sir Isumbras; etwas häufiger Ocfavian (Nördl. V.).

d) im Tristrem.

3. Deutlich ist, dass das P. h. in der Gruppe streng

allit. Gedichte, von den Alexander Frg. au, auf-

fällig stark hervortritt. Dass wir es im all-

gemeinen da nicht bloss mit chronologischen

Verhältnissen zu tun haben, zeigen spätere MSS.

in der Gruppe 2, wo einzelne Fälle des P. h.

zugunsten des Praet. verschwinden. —
,Degrcuant' und ,Perceval' stellen sich in dieser

Erscheinung zur dritten Gruppe '. Wie diese Ver-

hältnisse aufzufassen sind, ist mir noch nicht völlig

sicher; es scheint mir aber, dass die allit. Gruppe

hierin weniger dem Altfrz. als einem Zug der Volks-

sprache und zugleich auch dem inneren Charakter

ihres rhythmischen Baues (vgl. Luick, a. a. 0. S. 299/300)

folgt, wie denn das umfangreiche literarische Auftreten

der allit. Langzeile eine nationale Reaktion darstellen

dürfte, die mit dem ganzen Zeitgeist in Einklang steht

(Wiclif, Langland, Krieg mit Frankreich-, schliesslich

auch die engl. Sprache in der Hofdichtung u. a. m.).

Wie sich dies auch verhalten mag,^ auf jeden Fall

zeigt sich in dieser syntaktischen Erscheinung ein Zu-

sammengehen zwischen unseren beiden Gedichten und

den Dichtungen im strengen allit. Versmass.

Prag. 0. Funke.

Hlldlng Kjellman, Mots abreges et tendances

d'abreviation en fran^ais. (üppsalaUniversitets Arsskrift

1920, filosof i, spräkvetenskap och historiska vetenskaper 2.)

92 S.

Die vortreffliche Arbeit, die auf den Spuren

N y r p s systematisch den Wortkürzungen des neueren

Französisch und besonders der Argots nachgeht, füllt

eine Lücke in der Kenntnis der vor unseren Augen

sich entwickelnden Wortbilduugsprozesse aus. Der

Verf. behandelt drei Wortkürzungsmethoden : die Ver-

kürzung mit Reduplikation (hohosse = ,bossu'), die

Verkürzung durch Akokope {>ous-off) oder Aphärese

[chaiid=niarcJiand) und die Buchstabenwörter [ruleur^=

li. A. L. = licgiments d'artillcrie lourde), erstere

Methode veraltet, die zweite in vollem Leben (mit den

verschiedensten Auslautsvokalen : -o, -/ usw.), die dritte

ebenfalls , obwohl sie aus dem aiigloamerikanischen

Kulturkreis stammt. Kjellman hat mit grosser Um-
sicht die Argotwörterbücher durchpflügt und überall

die soziale Ausdehnung, die Entstehungsbedingungen,

den stilistischen Charakter, die grammatischen Bin-

dungen der Typen und der einzelnen Bildungen ana-

lysiert.

Unter den Gründen für die Wucherung der Ab-

kürzungen würde ich auch die Eskomptierung der ab-

gekürzten Typen durch die Reklamsucht aufnehmen

:

da eine Form wie aero, snus-off immer etwas Intimes,

Familiäres hat, so suchen die Geschäftsleute den Typus
anzuwenden , um die Bekanntheit des bezeichneten

Gegenstands zu antizipieren : wie etwa ein Clown, eine

' Das MS. C des .BrijreuiDit zeigt Abweichxmgen zu-

gunsten des Praet.

Diva von vornherein als „die berühmteste Kraft Europas"

,

der „Clou der Saison" bezeichnet wird, auch wenn die

betreffenden Persönlichkeiten zuerst auftreten, so legen

Fabrikanten ihren Erzeugnissen von vornherein solche

abgekürzte Namen bei, die auf allgemeine Verbreitung

des Fabrikats schliessen lassen sollen (ich erinnere

mich z. B. an ein Pariser Zigarettenplakat Ja Daho =
Dahomej-), und tragen so zur Verbreitung des Typus bei.

Zu studieren wäre noch die internationale Ver-

breitung der Kurztvpen : ich kenne sie im Französischen,

Spanischen, Englischen, Deutschen {Taxi)-, Ungarischen

{taxi, danach mozi ,Kino' zu mozogni ,bewegen') usw. —
sie ist ein Spiegelbild des zwischenstaatlichen Vei'kehrs,

wenngleich im einzelnen die Wörter verschieden ge-

bildet und in verschiedenen Milieus entstanden sind

(frz. (ham]}e, schwed. champis, deutsch Champus ^
Champagner).

Ob bei ohserve, eonsomme statt -afion u. dgl.

nicht auch die mundartlichen und volkstümlichen Post-

verbalia wie relevc, occupe usw. mitwirken, wonach
dann comhinaise, comhine aus comhinaison?

S. 38 frz. hif= bifkch ist wohl Anglizismus. —
S. 39 hoche ist sicher engl, hosh (Hamm. Neuere

j

Sprachen, 1918, 260 ff.), nicht cahoche. — S. &4 frz. {ne

I fais pas tant de) magnes ist wohl nicht = maniires,
' sondern = südfrz. magno ,minauderie', altprov. manha
:

,Eigenschaft' (REW 5330). — S. 69 tref ,Tabak' wohl

nicht Kürzung aus tri'fle, sondern einfach volkstümliche

Aussprache.

Bonn. L e S p i t z e r.

Eduard Engel, Frankreichs Qeistesführer. Achtzehn
Charakterbilder. Fünfte, neu bearbeitete Auflage von des

Verfassers „Psychologie der französischen Literatur".

Halle (Saale), Heinrich Diekmann Verlagsbuchhandlung.
19l'0. 242 S. 8».

Eduard Engels populäre Darstellungen der fran-

zösischen, englischen und deutschen Literaturgeschichte,

seine Bücher über Goethe, Shakespeare und Byron, seine

Ausgabe der Heineschen Memoiren, seine „Deutsche

Stilkunst" und ..Eutwelschung" sind in vielen Auf-

lagen verbreitet. Die „Psychologie der französischen

Literatur" erschien zuerst 1884 und liegt nun, nach

26 Jahren, unter einem neuen Titel in fünfter Auflage

vor. Zum Unterschied von seiner „Französischen

Literaturgeschichte" will Engel hier keine abgeschlossene

Darstellung des gesamten französischen Schrifttums

geben, sondern „in achtzehn Schriftstellerbildnissen

eine Art Kulturgeschichte des französischen Literatur-

geistes liefern" (S. 50), der nach Engel, gleich -dem

Geist der französischen Sprache, ein rein gallischer,

keltischer ist. Die Phrase von der „lateinischen Rasse",

von den „romanischen Völkern" habe die Natur-

geschichte der Franzosen und ihrer Sprache stets nur

verdunkelt (S. 2). Die Franzosen sind „Kelten mit

romanischer Sprache", wie die Engländer „Kelten mit

germanischem Einschlag" (S. 3). Die Argumente,

welche er im folgenden zur Unterstützung dieser An-

sicht vorbringt, sind bisweilen wissenschaftlich nicht

ganz einwandfrei ; die allgemeine Charakteristik des

„Ef:pri( gaidois" enthält aber gewiss viel Richtiges.

Engel wählte seine „Gallier", wo er sie fand, aus

allen Jahrhunderten, konnte dabei aber einige Männer

ersten Ranges nicht berücksichtigen, „weil sie ihm

nicht in dem Maasse wie andere als Vertreter ihres
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Stammes erschienen oder doch nicht so wie andere

gewisse Eigenschaften in ihrer höchsten Entfaltung

aufweisen" (S. 50). Die 18 Charakteristiken behandeln :

E,abelai.s , Montaigne, Boileau, de la Rochefoucauld,

Lafontaine, Corneille, Moliere, Montesquieu, Voltaire,

Rousseau, Diderot, Beaumarchais, Beranger, Musset,

V. Hugo, Dumas fils , Balzac und Zola. lieber die

Auswahl liesse sich natürlich streiten. Wo bleibt

Villon? War es richtig, Racine, den Hauptvertreter

der Literatur des Sude de Louis XIV. von dieser

Gallerie der Ilcprtsentativc mcn auszuschliessenV Ist

er wirklich um so viel weniger Gallier als Corneille '/

Ist Chateaubriand, der Vater der Romantik, kein echter

Franzose gewesen V Frau von Stael, bei allem Kosmo-
politismus, nicht eine echte Französin? Und Stendhal?

Und Dumas pere? Und Flaubert V Und George Sand?
Und hat man nicht Guy de Maujiassant mit Recht den
allerfranzösischsten Schriftsteller genannt?

Der wissenschaftlich gebildete Leser wird diese

Charakteristiken etwas mager und in keiner Hinsicht

erschöpfend finden. Sie sind zwar anregend, mitunter

sogar blendend geschrieben, aber nichts weniger als

gründlich gearbeitet. Die literarischen Voraussetzungen

der einzelnen Autoren werden nicht genug sorgfältig

dargelegt, ihr Schaffen wird nicht nach allen Seiten

hin gewürdigt. Es ist bezeichnend, dass z. B. in dem
Kapitel über Montaigne die Apologie für Raimund
Sebond gar nicht erwähnt wird. Der ^^erf. hat sich

sein bestimmtes Bild von dem betreffenden Schrift-

steller gemacht, und dieses zeichnet er, unbeirrt durch

irgendwelche andere Auffassung. Höchst selten be-

gegnet mau dem Zitat eines älteren literarhistorischen

Werkes. Wir fanden in dem ganzen Buch nur vier

solche Erwähnungen (S. 9 Schures „H/stoire du Lied"',

S. 17 HiJlebrands „Franki-eich und die Franzosen",

S. 141 D. F. Strauss' Buch über Voltaii'e, und S. 178
Lomenies „Beaumarchais"). So erklären sich bisweilen

Urteile, denen man nicht wohl beistimmen kann, wie

die auffallende Unterschätzung Corneilles (S. 107 ff.),

die Meinung , dass in Moliere ein tragischer Dichter

steckte, der sich nicht ausleben konnte (S. 118 tf.),

die Verurteilung Berangers (S. 187 ff.), die Stellung-

nahme gegen Dumas fils (S. 212) und Zola (S. 231).

Engel leitet das Schaffen des letzteren aus der „katzen-

jämmerlichen Stimmung der französischen Gesellschaft

nach 1S71" ab und macht ihm „das ganz und gar

oberflächliche Spielen (!) mit einer Wissenschaft, die

ihren Namen noch nicht verdient hat" (?) zum Vorwurf.

Abgesehen davon, dass man Taine und Claude Bernard
.

doch nicht so abtun kann,, übersieht der Verf., wie oft

Zola in seinen Romanen selbst gezeigt hat, dass

Kinder die ererbten Anlagen sehr wohl überwinden
können.

Aber auch in Einzelheiten findet sich manches
Unrichtige. S. 7 heisst es, dass Villon 1484 gestorben

.sei. Tatsächlich ist sein Todesjahr unbekannt ; es ist

zur anzunehmen, dass er vor 1489 starb. Das hier

zitierte Gedicht ist nicht von ihm. S. 190 wird er

irrtümlich sogar ins XVI. Jahrhundert versetzt. —
S. 7 und 80 wü-d als Erscheinungsjahr von Malherbes

Gedichten 1600 angegeben. Malherbe dichtete schon

seit 1575; die erste Sammlung seiner Werke erschien

erst 1630. — S. 16. Die Behauptung, dass auf keinem
Pariser Theater ein Stück von Shakespeare, von SchiUer

oder einem Spanier aufgeführt werde, ist gewiss nicht

richtig, wie ein Blick in die Zeitschrift „Ze Thmtrc"
lehrt. — S. 22. Der Vorwurf, dass die Franzosen
keine „Tete epique" hätten, rührt nicht von Voltaire,

sondern von Malezieu her (s. ViUemain, Litt, franr.,

18. Steck II, 1). — S. 27. Die Cent Nouvejtes
nouvellcs sind nach heute geltender Ansicht nicht von
Antoine de la Säle verfasst, sie entstanden nur 1461
in Genappes , im Kreise des Dauphins (Ludwig XL)
(s. Doutrepont, La Litt, fr- (' 1« cour des ducs de

Bourgocjne, 1909, S. 338 ff.). — S. 49 heisst es:

„Von dem sehr derben Wirklichkeitssinn des englischen

Romans im 18. Jahrhundert (Fielding, Smollett, Sterne)

hat der Durchschnittsfranzose natürlich nichts kennen
gelernt; George Eliots Lebenswerk ist ihm selbst dem
Namen nach unbekannt." Beide Behauptungen sind

unrichtig. Bezüglich der letzteren vgl. man die Aus-
führungen von Jos. Texte in Hist. de la langue et

de la litt. fr. VIII, 679: „Mais le plus grand des

ecrivains anglais de ce siecle a ete pour iious

George Eliot. Cest en 1859 quc Mont^gid prcserdait

ä la France Vauteur d'Adam Bede- On peut dire,

que, Sans tapagc, saus eclat et sans violence, sa fortune

s\'st depuis lors solidenient assise parmi nous. DicJccns

a vieilli, mais Eliot, au nicmc titre que Sand, est

entree dans la litterature universelle et eternelle etc." —
S. 55. Die Rabelais-Uebersetzung von Gelbcke ist

durchaus keine Neubearbeitung derjenigen von Regis

(s. Gelbckes Vorwort S. 21). — S. 62 wird Rabelais'

Bedeutung für die Weltliteratur u. a. durch den Um-
stand erhärtet, dass die spanischen Schelmeru-omane

„unzweifelhaft auf ihn zurückzuführen sind" (!).
—

S. 70. Montaigne wurde nicht zum Richter, sondern

zum Bürgermeister (Blaire) von Bordeaux gewählt. —
S. 95 findet der Veif., dass dem Herzog de la Roche-
foucauld „von deutschen grossen Schriftstellern" ausser

Nietzsche nur Moltke zu vergleichen sei. — S. 158.

Die Vermutung, dass J. J. Rousseau durch Selbstmord

endete, ist völlig unbewiesen. —- S. 204. Victor Hugos

„ Cromwell" ist kein Band von 600 Seiten, sondern zählt

in der Edition iVe varietur einschliesslich der langen

Vorrede nur 400 Seiten. — S. 208- Victor Hugos
Behauptung, dass ihn Chateaubriand „Enfant sublime"'

genannt habe, ist von Bire längst widerlegt worden. —
S. 214. Dumas fils verlangte nicht die Ehescheidung

(diese war ja stets möglich), sondern die Ehetrennung

{Divorce). — S. 222. Die Tätigkeit Eugene Sues war
durchaus kein „Schmieren von Hintertreppem'omanen".

Seine Werke erschienen in prachtvollen Ausgaben, von

den ersten Künstlern (Gavarni) illustriert.

Als energischer Vorkämpfer der „Entwelschung"

sucht Engel den Gebrauch der Fremdwörter geflissent-

lich zu vermeiden und diese durch deutsche Ausdrücke

zu ersetzen. Er spricht von Luthers ..Kampfsätzen

(Thesen) wider Rom" (S. 53) , lässt Voltaire eine

Zeitung ,Jn der Form von Büchern in kleiner Achtel-

grösse" (d. h. in Kleinoktav) herausgeben (S. 148)

und sagt statt Komponist „Vertoner" (S. 209), statt

Materialist sogar ..Stoffhuber" (S. 148). Aber seine

Konsequenz — oder wie sagt man deutsch? Folge-

richtigkeit? — geht sogar so weit, alle vorkommenden

Titel französischer Werke ins Deutsche zu übersetzen.

So lesen wir von Lafontaines „Ohrenmacher" (S. 103),

von Molieres „Lächerlichen Zierpuppen" (114) und

„AdligemBürgersmann" (117), von Diderots „Dichtung(?)

über den Schauspieler" (108) und „Plauderhaften
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Kleinoden" (167), von Mussets „Sprichwörtern" (192)

usw. Nur in dem Kapitel über Zola werden auf-

fallenderweise stets die französischen Titel seiner

Romane zitiert. Auch bei der Wiedergabe der Vor-

namen ist kein einheitliches Prinzip zu beobachten

(Alexander Dumas und EmiZ Zola, aber Francois

Rabelais und Michel de Montaigne). Und wir waren

so neugierig auf die Verdeutschung von Balzacs Vor-

namen Honore ! Dem teutonischen Unwillen des Verf.

fallen sogar die römischen Ziffern bei den Regenten-

namen zum Opfer; er schreibt: „Ludwig 14.", Na-

poleon 3.", „Josef 2." usw. Anderseits weist aber

das Buch eine Menge von Fehlern gegen die deutsche

Grammatik auf, die einem solchen Germanen nicht

passieren sollten. S. 67 lesen wir „die spanischen

Stiefelw", S. 136: „alle jene grosse und menschew-
freundliche Gedanken". S. 179: „alle aus dem 18. und

19. Jahrhundert hinüberlebende Dichter", S. 191:

„solche allgemeinew Dinge", S. 202: „alle gute und
alle schlechte Seiten". — Das Femininum zu ..Marquis"

heisst „MaTquise", nicht „Marquisin" (S. 66), das

Substantivum zu „vortragen" nicht „der Vortrager",

sondern ,.der Vortragende" (S. 153).

Wien. Wolfgang Wurzbach.

Roy Temple House, L'ordene de chevalerie; an old

french poem. Text, with introduction and notes. Diss.

Univ. of Chicago 1918. 8«. 69 S.

Der Wert dieser fleissigen Arbeit eines Amerikaners

beruht auf der Einleitung, worin mit besonnenem Urteil

die historische Grundlage der lehrhaften Dichtung über

den Ritterschlag (Li ordcnVs de chevalerie) erörtert

wird , den Hue de Tabarie in mohammedanischer Ge-

fangenschaft an den durch edle, legendarische Züge
verherrlichten Sultan Saladin erteilt haben soll, ferner

über die Entwicklung des ritterlichen Ideals (eques, miles

und militia-che valier und chevalerie) im Mittelalter,

das nach Galfrid von Monmuth und Wace's Brut be-

sonders bei Crestien von Troj'es in vertiefter Auf-

fassung uns entgegentritt. Dass hier auch orientalische

(persisch-arabische) Einflüsse fiü-s Abendland mass-

gebend gewesen sind, hat jüngst K. Burdach, Ueber
den Ursprung des mittelalterlichen Minnesangs, Liebes-

romans und Frauendienstes (Sitzungsber. der preuss.

Akad. d. Wiss. 1918, S. 10(i2), gezeigt. Der Verf.

fasst kurz die Pflichten dieses geistlichen Rittertums

und das Zeremoniell des Ritterschlags nach unserem
Gedicht mit einigen Ausblicken auf andere literarische

und historische Zeugnisse kurz zusammen, doch ver-

dient dies anziehende Thema eine Gesamtdarstellung

auf noch breiterer Grundlage. Der Dichter war offenbar

ein Geistlicher, keinesfalls Hue de Tabarie selbst, wie

die Erstherausgeber Barbazan-Meon vermerkt haben.

Wenn einige Anklänge an Crestiens Perceval vorliegen,

so liegt dies lediglich an der schon in der 2. Hälfte

des 12. Jahrh. feststehenden Auffassung von den Ob-
liegenheiten des ritterlichen Standes. Zwei französische

Prosaversionen ' ,
* eine mittelniederländische Ueber-

setzung, die Fassung der Cento novelle antiche bei

Borghini, eine andere, von Isidoro del Lungo (in seiner

Ausgabe der Chronik des Dino Compagni I, S. 1040)

mitgeteilt, ferner im Pas Saladin und in einer Novelle

Doni's zeugen von der weiten Verbreitung dieser Er-

zählung über Saladins Aufnahme in den Ritterstand

seiner Feinde.

Der Text, der nun nach sechs Hss. ediert wird

und somit einen grossen Fortschritt gegen Barbazan-

Meon (Fabliaux et Contes, t. I, 1808) bedeutet, ist

im ganzen sorgfältig hergestellt, auch sind ihm die

Varianten und einige kritische Anmerkungen an-

gehängt (jene zu v. 242 ist mindestens überflüssig).

Eine Inkonsequenz liegt darin, dass bald ior, iou, ia,

wie, bald juner, jou, jmse usw. gedruckt wird.

Dazu gehört cmprison, creangic, e»qne's, empareiäis.

Zu lesen v. 40 lies, 99 point , hinter 116 ein :, 197

metes, 223 fait il, 274 drois, 398 // poise, 443 Chiaus.

In V. 398 ist gewiss eii (zweisilbig) anzusetzen, da

Si en = sfn auch in dieser Zeit noch üblich war.

Göttingen. Alfons Hilka.

I. Luigi Foscolo Bened'etto, Le origini dl ,,Sa-

lammbö". Studio sul realismo storico di G. Flaubert.

[= Pubblicazioni del R. Istituto di studi superiori pratici

e di perfezionamento in Firenze, Sezione di filologia e

filosofia — N. S. — Vol. I.] Firenze, R. Bemporad &
Figlio. 1920. XL 351 S. 4«. Lire 25.

II. Agnes Rutherford Riddel, Flaubert and Mau-
passant. A Literarv Relationship. Chicago, Illinois,

The University of Chicago Press. 1920. X, 120 S. 4'>.

III. Heinrich Oelzer, Maupassant und Flaubert.
S.-A. aus .Archiv f. das St. der n. Spr. u. L.'. Bd. 140

(1920-, S. 222—289.

I. Das umfangreiche Buch des Italieners ist eine

ernste, grundgelehrte und dabei gut geschriebene Arbeit,

eine Vorstudie zu einer Darstellung des Flaubertschen

Gesamtwerkes , auf die man nach dieser Leistung ge-

spannt ist.

Ueber die Entstehungsgeschichte der „Salammbö",

jener düster-romantischen, blutroten Orgie von wilder

Unvernunft und tierischer Grausamkeit, die Flaubert

zur Ueberraschung seiner Leser und Kritiker auf die

graue Langeweile der „Madame Bovary" folgen liess,

nachdem er fünf Jahre hindurch, schuftend wie ein

Neger, hunderte von Quellen dazu durchgeackert hatte,

besassen wir schon eine ganze Reihe von Mono-
graphien: nach Flauberts Korrespondenz wurde ihr

Weraen durch Georges Doublet (Toulouse 1894)

und durch F.-A. Blossem (Baltimore-Paris 1914,

Elliott Monographs 3) dargestellt, und im 2. Heft der

letztgenannten Sammlung hatte P. B. Fay die chrono-

logische Struktur der „Salammbö" und ihr Verhältnis

zu Polybios untersucht, A. Coleman ihr Verhältnis

zur Bibel. Zu diesen Arbeiten, die ich in dieser Zeit-

^ Genaueres hierüber erbrachte seither die gründliche
Untersuchung von Hilding Kjellman, Les redactions
en prose de l'Ordre de Chevalerie. üppsala 1920 (Studier
i modern spräkvetenskap utgivna av Nvfilologiska Säll-

skapet i Stockholm. VII, S. 139—177). Die sieben franz.

Prosahss., zu denen drei italienische Redaktionen hinzu-

treten, verteilen sich in der Art. dass neben einer dem
Gedicht sehr nahekommenden Fassung in der Hs. Paris,

Bibl. nat. fr. 781 uns zwei Bearbeitungen erhalten sind

:

die eine, aus der auch die Italiener geschöpft haben, wird
vertreten durch die Hss. Lyon, Stadtbibl. 867 nebst Paris

Bibl. nat. fr. 17 203 (la forme primitive), die andere fand
Aufnahme in die grosse Kompilation der Chroiiiiiuc li'outtr

liier des 13. Jahrb., sie bietet zwei Textgestalten (formes

I
cycliques). Bemerkenswert ist, dass . die zyklischen Re-

I maniements an Saladin auch die colce erteilen lassen, wovon
besonders das Gedicht selbst nichts wissen will.
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mit Ekel erfüllte,

durchkosten Hess,

(1, Vö'i) berichten,

er

I

Schrift 1917, Sp. 391 f. besprochen habe, ist seither,

wie ich aus Benedetto S. 120, Anm. ersehe, eine Studie

von A. Hamilton über die Quellen des religiösen

Elements in der „Salammbö" (gleichfalls in den Elliott

Monographs, 1917) gekommen. Beneiettos gründliche

Untersuchung darf als abschliessend bezeichnet werden.

Sie zerfällt in eine Einleitung, zwei Hauptteile

ungleichen Umfangs, und eine Schlussbemerkung. Die

Einleitung sucht zu erklären (soweit das plötzliche

Beherrschtsein von einem neuen Thema beim Dichter,

und zumal bei einem so eigenwilligen Dichter wie

Flaubert, überhaupt zu erklären ist), warum Flaubert

nach der „Bovary" die auf den ersten Blick so ganz

anders geartete „Salammbö" angriff. Zunächst besteht

diese Gegensätzlichkeit, die mau mit den Schlagworten

„realistisch" und „romantisch'' zu bezeichnen pflegt

(so besonders F a g u e t in seinem Büchlein über

Flaubert), ja tatsächlich: nach der muffigen Provin'z-

atmosphäre der „Bovary", die ihn

die ihn „alle Torturen der Kunst"
wollte Flaubert, wie die „Goncourt

etwas „Purpurfarbiges" dichten ,• ein Werk, das

schnell hinschreiben zu können glaubte, dessen un-

gesehene Schwierigkeiten er nicht ahnte. Bei näherem
Zusehen aber schrumpft jener Gegensatz zusammen:
romantisch ist schon die „Bovary", die Provinzlerin,

die sich in unbefriedigter Sehnsucht nach dem „Höheren"
verzehrt, und das tägliche Leben, das Milieu der

Karthager und der Söldner ist mit demselben Realis-
mus dargestellt wie das Milieu der normannischen
„Bourgeois"; eben darum hat sich ja Flaubert nicht

damit begnügt, seine ursprüngliche Purpurvision einfach

niederzuscTireiben , sondern zuvor so umfangreiche

Studien getrieben, dass er beispielsweise eine Schrift

von 40o Quartseiten über die Z3'presse las (wenigstens

behauptet er's; Brief an Jules Duplan, 1857), weil im

Hof des Astartetempels Zypressen stehen ; so erklärte

er Sainte-Beuve : „j'ai voulu fixer un mirage en

appliquant ä l'antiquite les procedes du roman moderne"
(Corresp. III, 33o). Die Karthagerin Salammbö ist

dieselbe sinnliche Mystikerin wie die normannische
Bauerntochter Emma ;

auch sie muss den kurzen Rausch
der Liebe mit dem Tode büssen („Ainsi mourut la

fiUe d'Hamilcar pour avoir touche au manteau de

Tanit"), und beider Glück, Enttäuschung und Unter-

gang ist mit derselben Mischung von Identifikation und
Ironie, von Mitgefühl und Schadenfreude dargestellt.

Die Grundnote der beiden Romane, deren Einheit

natürlich in der Wesensart Flauberts zu suchen ist,

ist die gleiche : sie lassen sich beide etwa auf die

Formel bringen: „Et tant de bruit pour une omelette!"

Darum also, um einer Lust willen, die doch nur eine

Illusion ist und der die Enttäuschung folgen muss
— darum gibt Emma ihre Ruhe hin, darum erfindet

sie Lüge auf Lüge, darum stürzt sie sich in Schulden,

die sie schliesslich zum Selbstmord treiben — darum
reitet Salammbö ins Lager der feindlichen Barbaren,

darum belagert Mathö Karthago, darum verhungern
20000 Söldner im Engpass des Beiles, darum werden
soviel andere gekreuzigt und zuletzt Mathö selber aufs

scheusslichste zu Tode gemartert. So ist das Leben —
und so muss es sein: die Menschen ohne Illusionen,

wie der Apotheker Homais oder die punischen Krämer,
sind verächtlich ; die Menschen m i t Illusionen sind

ilächerüch. So ist das Leben : es bleibt uns nur die

Wahl, entweder auf verächtliche Weise zu prosperieren
oder auf lächerliche Weise zugrunde zu gehen. Sa-
laiiimbö ist eine gesteigerte Bovary, insofern hier nicht

bloss die Frau ÜTsinnigen Phantomen nachjagt, sondern
auch der Mann (Matliöj, während die Männer der
Bocanj vei-nünftig (allzu vernünftig) waren. Das
wenigstens erscheint mir als die wahre E nts tehun g
der „Salammbö" : wenn es richtig wäre, dass Flaubert

etwa bei Michelet (Verf., S. io6\ Blossem in dem oben
zitierten Werk S. 5if.) die Geschichte des Söldner-

krieges gelesen und sich gesagt hätte , dass diese

Greuel ein würdiger Gegenstand für seine Feder seien

(Greuel, die er dann noch, nach der Lektüre von
Polybios , der selber vom a3-ovöo? 7:6Xs[j.o? spricht,

weidlich verschärft und vermehrt hat), wenn er den
Söldnerkrieg um der Greuel willen als Thema ge-

wählt hätte, dann wäre der Vorwurf „sadistischer

Phantasie", den Sainte-Beuve ihm in seiner Kritik

(NoHveaux Lundis IV, 71) macht und der ihn so sehr

gekränkt hat, allerdings berechtigt. Aber man be-

achte, dass der Titel des Romans nicht „La guerre

des Mercenaires" lautet, sondern „Salammbö" : all diese

Greuel sind für Fl. nur Mittel zum Zweck, zu

dem Zweck nämlich, die grandiose Unvernunft des
Lebens, _ des menschlichen Strebens zu zeigen. Es ist

nicht so, dass Flaubert sich vorgenommen hätte, die

Greuel des Söldnerkrieges zu schildern und dann, um
sie seinen Lesei-n einigermassen schmackhaft zu machen,
eine romanhafte Liebesgeschichte dazu erfunden hätte

(der Name „Salammbö" ist weder bei Michelet noch
bei Polybios erwähntj — vielmehr wurde ihm der greuel-

volle Söldnerkrieg erst dadurch zu einem Romanstoff,

dass ihm der Einfall aufblitzte, ihn eines Weibes wegen
unternehmen zu lassen, und dieser Einfall wäre aus
seiner Wesensart heraus zu erklären gewesen. Dieses
Weib musste eine Karthagenerin sein; eine vor-
nehme natürlich; was also lag näher, als sie zur

Tochter des ersten Feldherrn der Stadt zu machen?
Offenbar ist Fl. erst jetzt, nachdem ihm dieser roman-
hafte Einfall gekommen war, zur Quelle zurück-

gegangen : zu Polj-bios. Dort fand er flüchtig erwähnt,

dass Hamilkar in der Tat eine Tochter hatte : ihr

Name ist zwar nicht angegeben, aber da, wo von
Naravas die Rede ist (LXXVIII), wird gesagt, Hamilkar.

habe ihm seine Tochter versprochen, wenn er Karthago
treu bliebe. Der Dichter besrhliesst, für den äusseren

Gang der Kriegshandlung zu folgen; doch liest er, um
eine Vorstellung vom alten Karthago zu bekommen,
noch eine Anzahl anderer Schriften ; u. a. Dureau
de La Malle, Recherches sur la topographie de Carthage

(Paris 1835). Dort findet er u. a. eine Angabe über

den Za'imph , das wunderbare Vliess der punischen

Göttin; Näheres darüber findet er bei Athenäos (XII,

50 und 58). Seine lebhatte Phantasie bemächtigt sich

des heiligen Mantels : er macht ihn einerseits zum
Palladium Karthagos : er erfindet einen Raub durch

Mathö, den Barbaren, und eine Wiedergevvinnung durch

Salammbö; er macht ihn andrerseits zum Svmbol für

das Geheimnis der sinnlichen Liebe, das Salammbö
zu entschleiern begehrt und woran sie stirbt: immer
weiss er, auf geniale Weise, die militärische Handlung

mit der psychologisch-erotischen, die mir der erste

Keim des Romans zu sein scheint, zu verknüpfen.

Er studiert viele Werke über die piunische Religion

:

allein mit der Vielheit gleichberechtigter Götter, wie
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sie in Karthago bestand, kann der Dichter nichts an-

fangen : er ersetzt sie durch zwei scharf kontrastierte

Hauptgottheiten: durch die Liebesgöttin Tanit und

den Kriegsgott Moloch, wobei Tanit den milden Mond,

Moloch die sengende afrikanische Sonne verkörpert;

Tanit das feuchte und zeugende Prinzip, Moloch das

feurige und zerstörende; Tanit das Gute und Moloch

das Böse ; Tanit das weibliche und Moloch das männ-

liche Prinzip, usw. (Man sieht hier die Verwandtschaft

Flauberts mit V. Hugo!) Und wieder weiss der

Dichter eine Verknotung mit der zentralen Handlung

herzustellen, indem er Salammbö in Mathös Gedanken

zur Tanit und Mathö für SalammbS zum Moloch werden

lässt. (Es wundert mich keinen Augenbhck, wenn der

Verfasser — S. 146 — wahrscheinlich macht, dass

Moloch und Tanit in Wirklichkeit gar nicht so streng

geschieden waren, wie Fl. es darstellt: hier zeigt sich

eben die Kunst des Dichters!) Weiter: nachdem Fl.

einmal den Moloch neben Tanit zur Hauptgottheit

Karthagos gemacht hat, lässt er sich auch das grausige

Kiuderopfer nicht entgehen: nicht so sehr aus einer

romantischen Sucht, die Greuel zu häufen, nicht so

sehr aus einem Behagen am Scheusslichen, sondern

als neuen Beleg für die menschliche Dummheit, von

deren Unendlichkeit ihr späterer Biograph, der Ver-

fasser des „Dictionnaire des idees recues", von jeher

überzeugt war. Das erfordert neue-Studien ; das gibt

ihm aber auch Gelegenheit, eine der schönsten Episoden

des Romans zu erfinden: wie der arme Sklave Hamilkars

sein eigenes Kind hergeben muss , damit der junge

Hannibal vor dem Moloch bewahrt bleibe. — Weitere

Studien sind nötig, um die Verfassung Karthagos, die

Stjf^sitcn, den Eat der Alten, das Suffettenamt usw.

schildern zu können : aber auch hier betätigt Flaubert

seine umgestaltende Phantasie, indem er, mit künstle-

rischer Steigerung der Wirklichkeit, Karthago gänzlich

zu einem Krämerstaat macht, wo die politische Macht

von einer Finanzoligarchie ausgeübt wjrd. Mag er

immerhin, wie Verf. S. 262 nachweist, die Sijssiten

mit den von Aristoteles erwähnten Pentarchkn ver-

wechselt haben — der Irrtum liegt innerhalb seiner

künstlerischen Absichten: der Kontrast zwischen der

Armut der tapferen Söldner, die für all ihre Strapazen

und Wunden nicht einmal das erhalten, was ihnen

zusteht, und dem Reichtum ihrer Herren, der in Luxus
und Wohlleben erstickenden Krämer, wird dadurch

noch gesteigert, dass in Karthago sogar die Politik

vom Gelde gelenkt wird : und zugleich werden dadurch

die Dummheiten der Republik, die ihrem Geiz ent-

springen und die den Söldnerkrieg erst veranlassen,

besser motiviert. Nur diese Dummheiten : dass man
die Barbaren sich anhäufen lässt, anstatt die einzelnen

Trupps zu bezahlen und heimzusenden, dass man die

lialearischen Schleuderer niedermetzelt nsw., liefern

Mathö die Tj-uppen für den Krieg gegen Karthago,

den er um Salammbös willen unternimmt. — Aber
all die Studien genügen Fl. nicht : nachdem er bereits

über 100 Werke durchgeackert hat, scheint es ihm

notwendig, den Schauplatz seines Romans selbst zu

gehauen, und vom April bis Juni IS.SS reist er in

Afrika, um nach der Rückkunft die bisherige Arbeit

zu vei'nichten und von vorn zu beginnen. Es dauert

dann noch vier Jahre, bis er fertig ist.

So ungefähr hätte ich mir ein Buch über die

„Origini di Salammbö" vorgestellt: als eine Arbeit,

die gezeigt hätte, wie der Roman aus einer seltenen

Zusammenarbeit von gelehrtem Fleiss und dichterischer

Phantasie erwachsen ist, inwiefern Fl. von seinen

Quellen abgewichen ist und warum er es getan hat,

und wie er die Romanfabel in das Kulturgemälde zu

verflechten wusste.

Allein die Fragestellung Benedettos ist nicht die

ästhetische, ist überhaupt keine einheitliche. Der erste,

wesentlich kürzere Teil seines Werkes („L'ereditä

romantica") umfasst folgende Kapitel: 1. „Die orien-

talische Erzählung". Hier wird gezeigt, wie Fl. von

früher Jugend auf bis zur Salammbö vom Orient be-

sessen war und schon 1850 u. a. eine äg3'ptische Ge-

schichte „Änuhis'' plant, von der Frau, die sich vom
Gotte lieben lassen wUl; diese Erzählung sei der Keim
zur Bovarij gewesen, aber gleichwohl nicht aufgegeben

worden: noch während der Arbeit an der Boi'arij

spricht er von Anuhis bzw. von einer „orientalischen

Erzählung". SaJammho sei nun diese orientalische

Erzählung geworden, mit der Fl. sich solange trug.

2. „Die Reiseerinnerungen" : Bekanntlich unternahm

Flauhert schon 1849—51 mit Maxime Du Camp eine

lange Orientreise (Aegypten, Syrien, Palästina, Klein

-

asien, Konstantinopel, Griechenland und Italien). Vieles

von dem, was er dort beobachtete, ging in die Sa-

lammho über. W^enn z. B. zu Anfang des dritten

Kapitels (S. 55) gesagt wird, dass das Knarren der

Wasserräder verstummt war und die Kamele schliefen,

so besteht zwischen den beiden Tatsachen ein Kausal-

nexus : die Wasserräder wurden von den Kamelen
betrieben, was Fl. im" Orient selbst gesehen hatte.

Und ähnliche Bemerkungen von ähnlicher Wichtigkeit.

Das .3. Kapitel behandelt die Keime zur Salammbö in

Flauberts früheren Werken : in den Jugendwerken und

namentlich in der Ttntathn: Salammbö sei „eine nahe

Verwandte de§ h. Antonius" (S. 63). Nicht alle

Parallelen sind beweiskräftig. Im 4. Kapitel ist vom
Einfluss der Zeitgenossen die Rede: vom Einfluss

Michelets, Theophile Gautiers und besonders Chateau-

briands , auf den ja schon Sainte-Beuve hingewiesen

hatte. Auch hier findet sich manche ebenso fleissige

wie müssige Parallele. Das 5. Kapitel endlich zeigt,

an dem typischen Beispiel der Schlacht im „Engpas.*

des Beiles", wie FL, in dieser Vision in Rot und

Schwarz, seiner Tendenz zur Vergrässhchung (gegen-

über Polybios) nachgegeben hat. — Nur weiss ich

nicht, warum diese Tendenz und warum- die „Erb-

schaft", wie der zusammenfassende Titel des ganzen

Abschnittes lautet, als „romantisch" bezeichnet

werden : ein anderer würde in der Flaubertschen Ver-

grässhchung wie in der Zolaschen Verhässlichung der

„Wirklichkeit" gerade das Wesen des Realismus bzw.

des Naturalismus erblicken und z. B. die Reiseerinne-

rungen lieber zur re alis ti seh en Erbschaft rechnen.

Der zweite Teil „II lavoro di ricostruzione", zeigt

schon durch seinen Umfang (er ist mehr als viermal

so lang wie der erste), dass er dem Verfasser ungleich

mehr am Herzen lag. Und wenn in jenem ersten Teil

das literarhistorische Interesse vorwiegt, so hier, wie

schon die Kapiteleinteiluug beweist (die Stadt, die

Religion, der Staat, das Heer und die ethnologischen

Charakterzüge), das archäologische. Der Fleiss, den

der Verf. auf die Nachprüfung all der Quellen Flauberts'

verwandt hat, ist bewundernswürdig — aber ich fürchte.

es wird dem mehr literarisch als archäologisch iuter-

i
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essierten Leser verhältnismässig gleichgültig sein, zn

erfahren, wie das alte Karthago vermutlich gelegen

war, welche Götter man dort in Wirklichkeit verehrte

und in welcher Rangordnung, wie die Verfassung war,

ob wirklich die reichen Kaufleute die Politik machten,

wie die städtische Miliz nnd wie die Söldnertruppen

bewaifnet waren und welches der Volkscharakter

war. Den archäologisch interessierten Leser hin-

wiederum wird es wenig interessieren, wie ein ßoman-
schriftsteller namens Flaubert diese Dinge dargestellt

hat. Mir scheint , durch eine klarere Fragestellung

hätte das fleissige Buch wesentlich gewonnen. Verf.

hätte sich fragen sollen: wie mussten die Verhältnisse

dem Dichter nach den Quellen, die er benutzt hat,

erscheinen, und warum ist er davon abgewichen?

Natürlich aus künstlerischen Motiven. Der Dichter

hat nicht bloss das Recht, sondern sogar die Pflicht,

seinem Werke zuliebe von den Tatsachen, wie die

Wissenschaft sie ermittelt hat, abzuweichen. Durch
die Peststellung solcher Abweichungen wäre die künstle-

rische Leistung Flauberts erst klar zutage getreten.

B. aber hat sich durch seine archäologischen Interessen

öfters verführen lassen, von dieser Fragestellung ab-

zugehen und das alte Karthago gewissermassen um
seiner selbst willen zu studieren. So spricht er z. B.

drei Seiten lang über ein Stirnband, von dem es

keineswegs sicher ist , ob Flaubert es gesehen hat

(S. 142 ff.). Oder er gibt eine archäologische Karte von

Karthago nach Dureau de La Malle (zwischen S. 96

und 97), obwohl Fl. offenbar keine rechte Vorstellung

von der Lage der Stadt hatte und auch keine zu haben

brauchte, da es durchaus zweierlei ist, die geographische

Lage einer Stadt zu kennen und die Fähigkeit zur

Wiedergabe des Eindrucks, den sie auf den Beschauer

macht, zu besitzen. [Mit Recht hat Flaubert den

ersten Entwurf, der mit einer langen und langweiligen

Beschreibung der Stadt begann (S. -170 der Conard-

Ausgabe), aufgegeben; die endgültige Fassung schildert

Karthago lediglich so , wie es den Söldnern er-

scheint.]

So scheint mir denn dieses tüchtige Buch über

„Salammbö" an einem ähnlichen Fehler zu leiden wie

„Salammbo" selbst: es ist zu sehr auf Erudition und

Deskription eingestellt, zu wenig auf Psychologie. Mit

wieviel grösserer Anteilnahme würde man es lesen,

v/äre es restlos als Beitrag zur Psychologie des

künstlerischen Schaffens angelegt! Doch fällt dieser

Mangel gegenüber der gewissenhaften Forschung des

Verfassers nicht allzu sehr ins Gewicht. Schliesslich

findet der ästhetisch interessierte Leser doch alles,

was er sucht (wenn auch mit einiger Mühe), und so

bezeichnet diese Arbeit einen bedeutenden Fortschritt

in der Flaubert-Forschung. \Vir wissen nunmehr viel

genauer, wieviel der Dichter seinem Fleiss und wieviel

er seiner gewaltigen Phantasie verdankt. Benedetto

freilich hatte ein anderes Ziel im Auge : er wollte eine

Art Kommentar zu den vielen dunklen Stellen und
unverständlichen Anspielungen der „Salammbo" geben.

ll)amit aber gerät er in eine Zwickmühle : entweder

Eist die „Salammbo" als Kunstwerk im grossen ganzen

tgelungen — dann bedarf sie keines solchen Kom-
Imentars ; oder sie ist im wesentlichen misslungen,

iann ist sie eines so umfangreichen Kommentars nicht

rert, und dann ist ihr auch mit dem umfangreichsten

[Kommentar nicht zu helfen. B. entscheidet sich, nach

mehr als 300 Seiten Kommentar, im Schlusswort über-

raschenderweise für das Verdikt („Anche se ci poniamo

unicamente dal punto di vista dello scrittore , siamo

costretti a riconoscere che la sua impresa e fallita",

S. 325), ein Urteil, das, bei aller Anerkennung für die

schönen Einzelheiten, schon Sainte-Beuve ausgesprochen

hatte. Ich kann es nicht so ganz unterschreiben. Das

Zuviel an Deskription und das Zuwenig an Psychologie

o-ebe ich ohne weiteres zu. Aber mir scheint : ein

Leser, der nicht so rationalistisch urteilt wie Sainte-

Beuve oder Benedetto, ein Leser, der sich nicht fragt

(wie Sainte-Beuve es tat), ob Karthago wirklich so

auso-esehen habe und woher der Autor es wohl wisse,

ein Ijeser, der mit Flaubert „auf die Archäologie pfeift",

kurz, ein Leser, der die „Salammbo" als Kunstwerk
o-eniesst, wird zu einem wesentlich günstigeren Urteil

o-elangen. Es kommt ja doch nicht darauf an, ob

Flauberts Karthago historisch echt ist, sondern

darauf, ob es ästhetisch echt ist-, nicht darauf, ob

Flaubert uns das „wirkliche" Karthago gegeben habe,

sondern einzig darauf, ob er uns ein mögliches,
ein dichterisch mögliches Karthago geschildert habe.

Und diese Frage möchte ich bejahen.

II. Der Dissertation der amerikanischen Dame
konnte kein grösseres Pech widerfahren, als auf meinem

Schreibtisch mit dem ernsten Buche des Italieners

zusammenzugeraten. Ihi-e Arbeit wäre vorzüglich, wenn

sie beabsichtigt hätte , eine Parodie . auf gewisse

Dissertationen zu schreiben, die das Prädikat summa
cum stidtifia verdienen, oder die Parallelenjagd mancher

Literaturhistoriker durch Uebertreibung ad absurdum

zu führen. Leider ist zu fürchten, dass sie es ganz

aufrichtig meint, wenn sie etwa schreibt (S. 74 f.,

wörtlich übersetzt) : „In Madame Bovary machen

Leon und Emma eine Spazierfahrt in einem Ruderboot.

Ein ähnlicher Vorfall findet sich in Lettre trouvee sur

un noye (eine Skizze Maupassants, die dieser der Auf-

nahme in ein Buch nicht für wert hielt, die vielmehr

erst von seinem geschäftstüchtigen Verleger in einem

der Nachlassbände veröffentlicht wurde). Die folgenden

Punkte sind gleich: das Paar diniert in einem Wirts-

haus am Strande ; sie besteigen das Boot im Dunkel

des Abends; sie fahren an bewaldeten Küsten entlang;

unter dem Einfluss des Mondscheins geben sie sich

sentimentalen Gedanken und Beobachtungen hin." Da
fühlt man sich versucht, auszurufen: „0, wäre die

Verfasserin doch lieber selber im Mondschein spazieren

gefahren!" Das ist aber nur eine Stelle unter vielen :

hunderte von Parallelen ähnlichen Wertes findet man

in dem längsten Kapitel der Arbeit, „ Aehnlichkeiten"

betitelt, und auch im zweitlängsten („Gleichartigkeit

in der Verwendung allgemeiner realistischer Züge"),

die zusammen mehr als die Hälfte des Raumes ein-

nehmen. „Ausrufe des Bedauerns um die Vergangen-

heit von Seiten romantischer Träumer sind häufig und

sehr ähnlich in den beiden Autoren" (S. 104), und

nun werden gewissenhaft je fünf Stellen aus Flaubert

unl aus Maupassant mit „ Comme cetait loin dejä!" usw.

wörtlich angeführt. Ebenso die Vergleiche eines Flusses,

einer Landstrasse usw. mit einem Band oder einer

Schlange (S. 107). Oder, um auch ein Beispiel aus

dem 4r Kapitel auszuführen (S. 39): „Eine besondere

Methode, die Zeit anzugeben, eine Methode, die für

Plaubert und Maupassant vielleicht noch bezeichnender

ist als die bisher betrachteten, besteht darin, sie ver-
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mittels von Geschehnissen auszudrücken, die für die

Jahreszeit charakteristisch sind." Z. B. das Auf-

klatschen der Tropfen vom schmelzenden Schnee auf

Emmas Schirm, oder das Abfallen eines reifen Pfirsichs,

als Eudolph und Emma im Garten beisammen sind.

„Dies ist bei Flaubert recht häufig, und es ist möglich,

dass Maupassant es von ihm hat" (!). Die „schwere

Hitze" des Sommers werde von beiden Männern an-

gemerkt . . . Schade, dass Flaubert diese Dissertation

nicht mehr erlebt hat : welche Fundgrube wäre sie ihm

geworden für seine Sammlung von Geistesblitzen, für

sein Dictiommire des idces refiies!

Brauchbarer sind einige Ausführungen, wo die

Verf. sich bemüht, statt der Verwandtschaft einmal

auf die Verschiedenheit der beiden Schriftsteller hin-

zuweisen (S. 49— 51): Flauberls Stil ist mehr deskrip-

tiv, Maupassants Stil mehr narrativ; Flaubert gibt oft

mehr Beschreibung als nötig (z. B. 3Ime Borary
S. (\6 , wo Emma das Billardzimmer des Schlosses

durchschreitet und dabei nicht nur die Familienbilder

sieht, sondern sogar die langen Aufschriften liest) ; er

gibt auch oft soviel Beschreibung, dass er den Leser
nur verwirrt , dass man sich kein klares Bild machen
kann (z. B. am Anfang des Romans: die Mütze des

Knaben Charles) ; in seinen späteren Werken jedoch

(Un cceur simple und Bomard et Fecvchd) lege er

diesen Fehler ab und nähere sich der aarrativen Weise
Maupassants. Hier (S. 51) muss es statt Hanvihal
übrigens HawRkar heissen.

Das Beste ist schliesslich die ausführliche Biblio-

graphie (10 Seiten), die auch weniger bekannte Zeit-

schrittenaufsätze enthält. Nachgetragen sei Paul Za-

rifopol, ,Maupassant der Sentimentale', Sttdd. Monats-
hefte IX, I, 49t)—515 (Januar 1912).

III. Während die Amerikanerin beinahe aus-

schliesslich (und kritiklos) die Verwandtschaft zwischen
den beiden Autoren behandelt, betont Geizer in seinem
Aufsatz (Archiv l-lO, S. 222—23i') gerade ihre Ver-
schiedenheit. Bei seinem Vergleich schneidet Mau-
passant , dem er Oberflächlichkeit im Denken und
Em))finden und Saloppheit im Ausdruck vorwirft, ausser-

ordentlich schlecht ab. Nun : so sympathisch mich
Geizers freie Stellung seinem Autor gegenüber berührt

(im Gegensatz zu Curtius u. a.), so lasse ich mir doch
meinen Maupassant nicht so leicht verekeln. Es ist

nicht schwer, zu erraten, was ihn zu dieser Ein-

schätzung geführt hat: der Ernst und das Verantwortungs-
gefühl, das Flaubert seiner Kunst gegenüber empfand,
ist unendlich sympathischer als die Sorglosigkeit seines

Schülers. Flaubert hat geschuftet wie ein Zugtier —
Maupassant ist alles nur so aus der Feder geflossen.

Maupassant hat in 10 Jahren 29 Bände zusammen-
geschrieben (die Journalistik nicht mitgerechnet!) —
Flaubert in derselben Zeit kaum zwei. Dabei hat

Flaubert weiter nichts getan als geschuftet — Mau-
passant war gleichzeitig noch Lebemann : Flaubert war
ein Mönch — Maupassant war ein Geniesser. Er er-

scheint als der lachende Erbe seines Lehrers : er hat

geerntet, was Flaubert gesät hatte. Hat Flaubert ein-

mal einem Verleger erklärt: ^Conecssions d'argcnt,

tant qu'on vondra; concessions d'art, aucutic^, so

könnte man den Ausspruch für Maupassant beinahe

umkehren. Er schreibt Geschichten, die genau so

kurz und so pikant sind wie die Zeitungen sie brauchen

(darunter manches Schwache , das er selbst in die

Sammelbände nicht aufzunehmen wagte , obwohl er

auch in diese noch manches weniger Gelungene auf-

nahm) ; er schreibt Romane, die genau so stubenrein

und genau so sentimental sind , wie die gute Gesell-

schaft und die (glänzend zahlende) Bevue des detix

mondcs sie haben wollen — dieselbe Bevue des deux
mondes , die er vorher zu den drei Dingen gerechnet
haben soll , wodurch ein Schriftsteller sich kom-
promittiere. Ein gelungener Verlagsvertrag scheint ihm
noch mehr Freude gemacht zu haben als ein gelungenes
Werk. Kurz : bei Flaubert : Vart pour Vart — beim
späteren Maupassant beinahe Vart pour l'argcnt.

Dies alles aber hindert nicht, dass Maupassant
von beiden der grössere Könner war. Flaubert hat

durch alle Anstrengung nicht erreichen können, was
Maupassant von der ungerechten Natur sozusagen in

die Wiege gelegt wurde : die Leichtigkeit der Erfindung

und des Stils, die echt gallische Klarheit uud Harmonie,
die Anschaulichkeit und Durchsichtigkeit in der Schilde-

rung der Menschen und des Milieus. Bei Flaubert

bewundern wir das grössere W^ollen — bei Maupassant
das grössere Können. Flauberts Werke wären grösser

und bleibender als Maupassants Schriften — wenn sie

geworden wären, was sie werden sollten. Flaubert

schuf Kolossalgemälde, die er selbst nicht zu über-

blicken vermochte — Maupassant Bilder und Bildclien,

die sich anschauen lassen. Flauberts Romane er-

trinken in Deskiiption. und die Psychologie kommt bei

ihm zu kurz. Mauj^assant Hess sich für seine short

stories den Raum vorschreiben — aber wie er ihn zu

verteilen weiss, das ist genial. Er mag, als er Fort
eomme la niort schrieb, Konzessionen über Konzessionen
gemacht, er mag sich vorgenommen haben, etwas zu

schreiben, das jedem gefallen müsse: der Roman ist

in seiner Art gelungener als irgendeiner von Flaubert;

wir erleben, auch wenn wir noch so jung sind, die

Tragödie des alternden Künstlers mit — während
Flauberts Romane in uns nur kalte Verwunderung er-

wecken. Dasselbe gilt für JJne Yie, Maupassants

ersten Roman : mag die Edncatiou sentimentale das

grosse Vorbild sein (Geizer S. 2:i7), mag die Jeanne
„eigentlich nur ein weiblicher Fi-ederic" sein: mit der

Jeanne leben wir mit — mit Frederic nicht. (Uebrigens

scheint mir die „Aehuliehkeit der Schlusspointe" an

den Haaren herbeigezogen). Und dabei schätze auch

ich den späteren, den „sentimentalen" Maupassant
geringer ein als den jungen, den burschikosen. W^as

nun diesen betrifft, so gibt G. selbst zu, dass Flaubert

über den „leichten, tändelnden, spöttelnden Ton", in

dem Boide de Siiif erzählt ist, nicht verfügte. Das
gleiche würde von La Maison Tellicr gelten. Ueber-

haupt: sowohl der burschikose wie der sentimentale

Maupassant sind in ihrer Art vollkommener als der

ewig unausgeglichene, mit sich selbst im Zwiespalt

lebende Flaubert.

Wie sucht nun G. den Maupassant zu erlegen uud

zu erledigen'? — Erstens: er wirft ihm vor, dass er

Flauberts erhabene Objektivität und I))ipassihilite nicht

verstanden habe (S. 223). Er habe einerseits von der

Liij)assihiliie des Dichters gesprochen uud andrerseits

gesagt: „fecris parce que je soujfrc''. Aber ist das

ein Widerspruch ? Und ist Flauberts ästhetische Doktrin

ein Evangelium ? Ist sie nicht die Tugend, die er sich

A
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ans einer Not (nämlich aus seiner Unfähigkeit zur

Psychologie) gemacht hat? „Ungerührt" will er schreiben,

weil es ihm versagt ist, sich einfühlend und teilnehmend

in seine Geschöpfe hinein zu versetzen (lieber ironisiert

und verspottet er sie, obwohl das wenig zur Ob-
jektivität und Inipassihilifc zu passen scheint). Er
vermag uns kein überzeugendes Bild von ihrem Innern

zu geben, weil er haltlos zwischen Teilnahme und
Ironie hin und herschwankt (z. B. bei der Heldin der

Madame Bovary). Er hat keine feste Stellung zu

seinen Geschöpfen, weil er keine feste Stellung zu sich

selbst hat : er, der Einsiedler und Eigenbrödler, schwankt
zwischen Selbstbewunderung und Selbstironie * ; seine

Geschöpfe haben etwas Zwiespältiges , weil er selbst

etwas Zwiespältiges hat , und das sucht er mif der

Lehre von der Objektivität und Ungerührtheit zu ver-

decken. Nun wird aber ein Geschöpf, für das der

Schöpfer selber keine Teilnahme empfindet , auch des

Lesers Teilnahme nicht erwecken können ; und solche

Teilnahme erwecken, heisst noch lange nicht sentimental

oder kitschig schreiben. Maupassant ist mit sich selbst

zu messen — nicht mit der Aesthetik Flauberts (die

dieser, zum Glück, selber nicht durchweg befolgt hat

:

gerade in seinen besten Werken nicht, wie in Un co'ur

simple). G. erklärt freilich: „Auch hier wiU ich sein

(Maupassants) Prinzip — falls es eins ist — nicht

angreifen." Wozu dann der Lärm? — Ich glaube,

G. war sich hier nicht recht im klaren : der „bui'schikose"

Maupassant hat allerdings (im Gegensatz zu dem späteren

„sentimentalen") Flauberts pseudo-objektive (besser

gesagt : ironische) Stellungnahme beibehalten. AUein,

wenn er dann später „sentimental" wurde, so ist das

nicht, wie G. will, daraus zu erklären, dass sich der

Einfluss seines Lehrers mehr und mehr verloren habe.

Vielmehr hat Maupassant erkannt, dass eines sich

nicht für alle schicke : die Hundeschnäuzigkeit war den

sliort storicx angemes.^en — den Romanen dagegen die

„Sentimentalität". Die s^liort stories sollten erzählen

und verblüffen, die Roaiane sollten erklären und Teil-

nahme erwecken. Dort kam alles auf die Fabel an,

auf das ungewöhnliche Ereignis; die Psj-chologie war
Nebensache — hier kommt alles auf die Psychologie

an, und die Fabel wird nur erfunden, um die Menschen
handeln und leiden zu lassen. Es ist nicht gut möglich,

den ganzen Maupassant über einen Kamm zu scheren.

Schon der erste Roman, Une Vie, worin nach Geizer

Flauberts Einfluss noch stark mitspricht, ist „senti-

mental".

Zweitens: G. tadelt bei Maupassant die „billigen

Outriertheiten" (z. B. in La Maison Tellier: S. 234).

Als ob nicht Steigerung ein Prinzip aller Kunst wäre,

und als ob man nicht dem Dichter der Salammhö
seine Outriertheiten, seine Häufung der Greuel, seine

Vergrässlichung der W^irklichkeit mit noch viel gi'össerem

Recht vorwerfen könnte ! — Er tadelt ferner, in Soide
de Suif, die Parteinahme für die Dirne : „also ein

sentimentales Requisit der Romantik". Aber kommt
nicht auch in Madame Borary die Ehebrecherin un-

gleich besser weg als der ehrenwerte Apotheker?

Drittens : Maupassants Stil sei salopp. G. wül
severe, mais juste sein — mir scheint, er ist phdöt
sevdre que juste: unter den „beliebigen und unpräzisen

• „Flaubert etait ne timide et orgueilleux" : Faguet,
Flaubert, 19062, S. 17.

Adjektiven", die Flaubei't seiner Meinung nach nicht

gefallen hätten, führt er auf: yeu.v hrillants: immense
douteur; revolte desesperee: Jarmes rnisselantcs (S. 235).

Man ist also, nach ihm, schon ein schlechter Stilist,

wenn man von glänzenden Augen, unendlichem Schmerz,
verzweifeltem Aufbegehren oder strömenden Tränen
spricht. Aber man ist offenbar ein guter, wenn man
von „beliebigen" Adjektiven redet . . . Nun, Maupassant
mag sich trösten mit Moliere, dem von La Bruyere,

von Fenelon, von Vauvenargues und von Scherer nach-

gewiesen wurde, wie schlecht er geschrieben habe

(Lanson) . . . Zugegeben, dass Maupassant (und auch

Moliere) manches sorgfältiger hätten feilen können
— ja, wenn sie es eben gekonnt hätten, wenn sie die

Zeit dazu gehabt hätten! Aber beide mussten leben,

um schreiben zu können (wobei freilich wiederum zu-

gegeben ist, dass Maupassant den Begriff „Leben
müssen" etwas weit fasste). Man pÜegt bei Moliere

eher darüber zu staunen, was er trotz dieser Not-

wendigkeit fertig brachte — und etwas Aehnliches gut,

denk' ich, auch von Maupassant (der natürlich mit

Moliere nicht verglichen werden soll). Gewiss, Flaubert

hat sorgfältiger gefeilt. Aber er hatte nicht bloss mehr
Zeit, er hatte es auch in höherem Masse nötig. Mau-
passant schrieb von Natur gut — Flaubert schrieb von

Haus aus schlecht. „II faut dtre, du reste, que Flaubert,

arait besoin de cet extreme travail et de cette in-

cessante surveillance de ses ecritures. II n'ecrivait

pas bien naturellement. Sa Correspondance fourmille

de fautes de francais, et, pour ce qui est du style

proprement dit , est souvent defectueuse jusqu'ä en

etre choquante" (E. Paguet, Flaubert, 1906-, S. 147).

Faguet zeigt mit vielen Beispielen, dass er sich nicht

nur da, wo er sich gehen lässt, in seiner Korrespondenz,

oft wenig glücklich ausdrückt, sondern selbst in der Borary
und in anderen Werken, die er so endlos gefeüt hat.

Dabei ist diese „Erledigung" Maupassants nicht

einmal so originell, wie G. uns glauben machen möchte.

All das ist vor ihm (und besser) gesagt worden: in

dem oben erwähnten Aufsatz Zarifopols (Südd.

Monatshefte 1912), den er sicher gekannt und benutzt

hat, den er aber nirgends erwähnt. Die Ueberein-

stimmuugen zwischen beiden Arbeiten sind in der Tat

auffallend. Sie beziehen sich auf den ganzen Gedanken-

gang (Maupassant ist, mit Flaubert verglichen, ein

Schmierfink), auf die ästhetischen Urteile über Mau-

passants einzelne Werke, auf die Zitate aus und über

Maupassant, und selbst auf wörtliche Herübernahme

von Wendungen, die zum individuellen Sprachgebrauch

Zarifopols gehören.

Man vergleiche

:

Zarifopol S. 404:

Nachdem er (Maup.)
|

die Lehren seines Meisters
1

über die erhabene Objektivi-

tät und das Unpersönliche ,

des Künstlers dargelegt hat,
[

schreibt er kühl und nüch-

tern ' : Das waren für ihn

Glaubensartikel. Richtig :

J

für F 1 a u b e r t waren sie
j

das

!

'

Geizer S. 223:

. . . er spricht von Flauberts

erhabener Objektivität und

der Impassibilite des Künst-

lers . . . Dann fügt er

nüchtern und Jiühl ' hinzu

:

,Das waren für ihn Glaubens-

artikel.' Das heisst auf

deutsch : Für mich sind sie

es nicht

!

' Von mir hervorgehoben.
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oder (über Boule de Suif):

Zarifopol 8, 505: Geiz er S. 233:

Es fällt liier sogleich auf

eine überspannte Absicht-

MchkehderKmistruldion . .
.^ Nun das Konstruierte' :

In Boide de Snif sind die

Gestalten gleichsam wie zu

einer Demonstration her-

bestellt; jeder Stand hat

seinen Vertreter: Adliger, der Edelmann, der Fabri-

Grosskaufmann , Kleinbür- kant. der Kaufmann (jetzt

ger, demokratischer Agita- 1 würde man Schieber sagen),

tor, und für die GeistUch- der demokratische Agitator,

keit stehen zwei liarm- die Kirche . reijräsentiert

herzige Schwestern. durch die zwei Nonnen

;

Allen diesen bürgerlichen j ausserhalb der Gesellschaft

Fratzen steht das gefallene ' die Dirne, die geschwätzige,

Mädchen gegenüber , ein i impulsive und naive .Stimme
sinnvolles Sj-mbol der

|

des Volkes', die am Ende
naiven, gutmütigen und im die einzig respektable ist.

Grunde immer tugendhaften

Volksseele ^.

Die Heldin von Houlc de Siiif nennt Zarifopol

(S. 505) eine „typische sentimentale Dirne, wie sie

sich die Poetik der Romantiker erträumt hat"; Geizer

(S. 233) nennt sie „ein sentimentales .Requisit der

Romantik". Z. (S. 511) tadelt in derselben Novelle

„die überflüssigen, plumpen Ironien" — G. (ib.) „das

zu derb Aufgetragene". In La Maison TeUier be-

zeichnet Z. (507) eine Szene als „ein Bild wie aus

illustrierten Familienblättern" — G. (234) diesell)e

Szene, mit demselben Zitat, als ein „Kinobild". Was Z.

an Maupassants Stil tadelt, tadelt auch G.: Z. (511)
führt ein Beispiel an, worin dreimal je tc jure und
viermal Ja peur wiederholt ist — 'G. (238) solche,

worin je dreimal Cent Jü oder la nier usw. wiederholt

ist; Z. bemerkt, dass einmal auf 1 V2 Seiten 8 Sätze

mit et beginnen — G., dass einmal 6 Sätze hinter-

einander mit eile anfangen. — Ein Beispiel dafür, dass
selbst die kleinen Eigen- und Unarten des Stils von Z.

bei G. wiederkehren: G.s Ausdruck (234): „Flaubert

hätte auch den Stil ffclcämmf" ist nicht gerade ge-

wöhnlich; man versteht ihn, wenn man bei Z. (511,

513) „m)(/elämmt" in bezug auf den Stil findet, z. B.:

„Es klingt aber sehr vcrnaeldässiijt und ntKjelämmt"
(vgl. G. 235 : „Stilistisch ist diese Novelle rcrnach-

lä.isigter und liederlicher . . .") ; auch Geizers auf-

fallendes „heliehigc und unpräzise Adjektiva" (u. a.

S. 235) hat sein Vorbild bei Zarifopol^z. B. S. 512):
„Sein Stil erscheint . . . hcJiebig und flüchtig").

Ich will G. nichts Böses nachsagen: Wer die

gleiche These verficht, wird auch annähernd die gleichen

Zitate und die gleichen Argumente bringen müssen.
Ich hätte diese Uebereinstimmungen nicht erwähnt,
wenn Geizer wenigstens die Quelle, der er so viel

verdankt, angegeben hätte. Statt dessen tut er zu
Anfang und zu Ende seines Artikels so, als bringe er

etwas ganz Neues, was vor ihm noch niemand ge-

äussert hätte: .,In Deutschland hat, soviel ich sehe,

kein Literaturhistoriker an Maupassants ,reiner Kunst'
gezweifelt. .

." (S. 239); „Die Wesensähnlichkeit der

.beiden Normannen' haben auch die Literaturhistoriker

immer viel mehr betont als M. selber . . ." (S. 223). —
In dem angekündigten Buche über Maupassant, aus

dem der vorliegende Aufsatz ein Kapitel ist (S. 239.

Anm.), möge G. die allzu auffälligen Uebereinstimmungen
tilgen.

Selbständiger (soviel ich sehe) ist Geizer S. 228 bis

230, wo er zeigt, was Flaubert an Maupassants ersten

Werken (^Ues Vers und Boule de Suif) getadelt hat

und was M. daraufhin änderte. Hier ist nur zu be-

merken, dass elucuhraiion anti-^mtriotique durchaus
nicht nur auf Boule de Suif passt, sondern auf alle
Novellen der Soirees de Medan (mit Ausnahme der

ersten).

München. Lerch.

' Von mir Iiervorgehoben.
" Hier folgt der orsto Satz.

Karl Bosch, J.-K. Huysmans' religiöser Entwicklungs-
gang. Ein Beitrag zum sogenannten ästhetischen
Katholizismus. Konstanz a. B., Fr. Romer. 1920. VIII
und 251 S. 8«. Preis M. 1:1.50.

Der ästhetische Katholizismus stellt eine Etappe
des Kampfes zwischen Glauben und Wissen dar. Ob
es die letzte ist, wie der Verf. meint, darf man be-

zweifeln. Dieser Kampf wird nie ganz ruhen. Gerade
auch in der Kunst wird man immer wieder die Ver-
söhnung beider zu finden hoffen.

In sieben Kapiteln behandelt B. die Jugend Huj's-

mans' bis zum Abschluss seiner Studien, spricht, von
dem Naturalisten Hu3-smans aus der Schule Goncourts
und Zolas, von seinem Verhältnis zur Kunst, vor allem

zur Literatur, analj-siert in beachtenswerter Weise
seinen Roman A Bebours, „das hohe Lied der Dekadenz",
und wendet sich dann im fünften und sechsten Kapitel

seinem eigentlichen Thema zu, indem er den Satanis-

mus des Dichters und seine Abkehr vom Naturalismus,

seine Bekehrung und Aufnahme in die Kirche schildert

(„Vom Teufel zu Gott"). Leider lässt die fleissige

Ausarbeitung dieser Erstlingsschrift vielfach die präg-

nante Kürze vermissen, so dass die neuen Ergebnisse

der umfangreichen Untersuchung sich nicht immer
scharf von dem Bekannten abheben. Das letzte Kapitel

soll dem Lese^' Huysmans als Menschheitstyp nahe-

bringen. Hier aber begnügt sich der Verf. mehr mit

Andeutungen als mit Ausführungen. Im übrigen ist die

seelische Entwicklung des Dichters , sein Weg zur

Kirche sehr eingehend und überzeugend dargestellt.

Vor einem Rätsel freilich muss auch B. haltmachen:
bezeichnet der Konvertit doch selbst als den ausschlag-

gebenden Einfluss für seine Bekehrung die Wirkung
der göttlichen Gnade. Vielleicht vermöchte eine philo-

sophisch besser fundierte Betrachtung eher zum Ziele

zu führen.

Mit Recht wendet sich (S. 28) auch B. noch ein-

mal gegen die in Ijiteraturgeschichten öfters wieder-

kehrende Behauptung, dass Huysmans' Roman Marthe
eine Koi)ie von Ed. de Goncourts La fdlc Elisa sei.

Hier aber und an anderen Stellen zeigt sich doch, dass

er der Studie von Ceard und Caldain J. Iv. Hui/siiuois

intime mehr zu Dank verpflichtet ist, als man nach
dem absprechenden Urteil auf S. 11 vermuten sollte.

Warum ist der Roman />« Cathedrcdc, einer der be-

deutendsten des Dichters überhaupt , in dem recht

eigenartige Bemerkungen über das religiöse Leben sicli

finden, so gar nicht näher herangezogen worden?
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Eine interessante Erscheinung bleibt Huysmans
zweifellos , wenn ihm auch lange nicht die Bedeutung
zukommt, die B. ihm nach der gründlichen und liebe-

vollen Beschäftigung mit seinen Büchern zumisst. Den
Weg aber von der individuellen Erforschung dieser

vielfach auch unerfreulichen und bedauernswerten

Dichterpersönlichkeit zur vertieften Erfassung des

ästhetischen Katholizismus überhaupt hat der Verf. bis

jetzt nur kaum beschritten. Doch haben seine inter-

essanten Studien ihm vermutlich auch dazu schon

i-eiches Material geliefert.

Darm Stadt. Alb er t S tr e u b er.

Alberto Sevilla, Vocabulario Murciano. Murcia,
Sucesores de Nogues. 1910. 2u7 S.

Aus Liebe zur engei-en Heimat und in der Absicht,

die jCouservaciün de nuestra lengua, que con-stituj-e

el alma nacional' zu fördern, ist dies neue spanische

Regionalwörterbuch entstanden. Verfasser hat mit

seinem Werke eine wirkliche Lücke ausgefüllt, da wir

über die ,habla murciana' bisher kaum nennenswerte

Aufzeichnungen hatten, und so können wir Romanisten
dem Verfasser ' für diese fleissige Sammlung murcia-

riischen Wortgutes nicht dankbar genug sein. In dem
zum Teil recht archaisch anmutenden Wortschatz über-

rascht zunächst ein äusserst starker katalanischer Ein-

schlag (vgl. corcön, etiza, horön, glea, leja, liza,

Jobada, Uoeada, »iflca, indaija., pansida, pendarga,

piciu;, piula, pom, trenqiie, horia usw.), der sich aber

leicht durch die nach der Seconquista erfolgte Be-

siedelung der fruchtbaren ,Huerta' mit Katalanen er-

klärt.

GJea ,Ton', , Kreide' entspricht dem kat. gleda

und dürfte ein gllta (< lat. glis , -itis ,humus tenax')

voraussetzen. — Horön ,Kornspeicher' ist mit kat. horö

eine Weiterbildung von kat. prov. (li)orri (< horreum)

,Scheune'. •— Mure. Jrja ,Tellei'schrank' ist kat. Jlexa

,Tellerbrett' und setzt ein wohl germ. listja (zu ,Leiste'j

voraus. — Mure, barza ,Brotbeutel- aus Spartogras',

dem heute im Katal. nur die Ableitung barjola (span.

harj(deia) ,Ranzen' entspricht, könnte zur Sippe barga
,Strohhütte', .Weidenkorb' gehören. Picha (^ kat.

pixa) ist natürlich mit kat. piixar
,
pissen' zusammen-

zustellen und hat eine Parallele in ital. mi)ic]iia <
iiiincla ())iintuIa-\-niin(iere): vgl. W'agn er, Lautlehre

der Südsard. Mundarten S. ]2 und 80. — HacJio

.Standbrett für den Lockvogel' könnte hastulum sein. —
Panocho ,Bauer der Huerta' ,Mundart der Huerta'

dürfte mit kat. panoli ,Dummkopf' auf parmcidus
.Maiskolben' zurückgehen. — Murcia hida .bis', ,seit'

gesellt sich zu portg. inda ,noch'. Beide stimmen
auftallig zu den lateinischen Wendungen inde a pueritia

(Ter. Ad. L L 16), inde ah initio (Liv. 1, &), und
ich stehe nicht an, in murc. inda httonces , inda

lluego direkte Fortsetzer des lateinischen Gebrauches
zu sehen. — Interessant ist auch incia ,hacia'-, das

noch deutlich die Entwicklung aus in facie ad verrät. —
Paloma ,Schmetterling' zeigt denselben Bedeutungs-

übergang, den palumba z. T. in Unteritalien ge-

nommen hat. —
Charakteristisch für die Lautentwicklung ist der

(auch andalusische) TJebergang^ von bu, bo zu gu, go

(güeno, gomitar), von rie in gue (guerfano, rirguela,

cirguela) und gu, go zu bu, bo (abora, abuja, arbullo)

für die Wortbildung das merkwürdige Sutfix -iquio

;

vgl. iuiquio ,todo', chiqitio ,chico', pequeriiqiiio usw.

Kattenau. Gerhard Rohlfs.

' Wie ich brieflich höre, ist Sevilla im Begriff, auch
einen ,Cancionero populär murciano' herauszugelien.

1. Colecciön universal. Nr. 69, 70: Tirso de Molina, El
Condenado por desconfiado. Comedia. Edicion cuidada
per Americo Castro. Madrid v Barcelona, Casa
editorial Calpe. 19 19. 199 S. 8».

2. Cläsicos castei'anos. Nr. 39: Lopa de Vega, Co-
medias I. Edicion y notas de J. Gömez Ocerin y
R. M. Tenreiro. Madrid, Ediciones de la Lectura. 1920.

2ti S. 8».

3. Teatro antiguo espanol. Textos y estudios III: Luis
Velez de CTuevara, Ei Rey en su imaginaciön, publicada
por J. Gömez Ocerin. Madrid 192U. Junta para am-
piiaciön de estudios e investigacionea cientificas. Centro
de estudios historicos. 15b S. 8.

Die Reihe der neueren Ausgaben von dramatischen

W^erken des Tirso de Molina beginnt 185U mit dem
fünften Bande der Biblioteca de Aiäores espailoles,

der eine Auswahl von 36 seiner Comedias enthält.

Ihm schliesst sich 1878 der zwölfte Band der Co-
lecciön de libros raroR ö ciiriosos mit einem einzigen

Drama an. Dann folgt als erste der moderneu Einzel-

ausgaben 1901, mit dem Don 'Gil de las calzas verdes,

ein Bändchen der ^ew Spanish S'eries (New York)

und bald darauf die sogenannte „Grosse Ausgabe" der

Niieva Biblioteca de autores espai'ioJes (Bd. 4 und 9,

1906/07) mit insgesamt 52 Dramen. Bändchen 1 der

Colecciön Oro viejo brachte 1909 ein paar ausgewählte

Entremeses, und der zweite Band der Clasicos ca-

stcUanos schien 1910 mit zwei Comedias (El Vergonzoso

en el Palacio, el Burlador de Sevilla) eine neue

Sammelausgabe beginnen zu wollen, blieb jedoch bis

jetzt ohne Fortsetzung. An neuen Einzeldrucken kamen
1913 die Biblioteca Renacimiento Nr. 5 mit den

Cigarrales de loledo und 19 16 die Clasicos de la

literaiura e-^paüola Nr. 5 mit der Villana de Vallecön

heraus. Hieran reiht sich nun als jüngste Ausgabe

der Condenudo por desconfiado.

Die Colecciön universal entspricht so ziemlich

unserer von Reclani herausgegebenen Vniversalhiblio-

theli, deren direkte Nachbildung sie auch zu sein

scheint. Die bis jetzt erschienenen Nummern (etwa

90 an der Zahl) vereinigen, genau wie bei Reclam,

die heterogensten Texte in friedlichem Zwang zu einer

farbenbunten Reihe. Cicero marschiert da einträchtig

neben ,Mme de Stael , Leibniz neben Musset , und

Plutarch zwischen Cervantes und einem Herrn Koro-

lenko. Kants Eicigen Frieden kanntt du hier zusammen

mit M^ertlurs Leiden und dem waflfenklirrenden Cid-

gedicht, Caesars Gallischen Krieg vereint mit der

rührenden Geschichte vom Chevalier Desgrieux und

der schönen Manon Lescaut um ein paar Centimos in

sauber gedruckten, gleichmässigen Bändchen kaufen.

Dem billigen und volkstümlichen Charakter der

Sammlung entsprechend, müssen .sich natürlich die Ein-

leitungen der verschiedenen Herausgeber auf das Aller-

nötigste beschränken. So mag man auch im Falle des

Tirso-Dramas mit den zwei Seiten, die Americo Castro

dem Texte vorausgeschickt, zufrieden sein: zumal da

er auch in diesen wenigen Worten das tiefsinnige, er-

lebnisreiche und in dieser seltenen Zweiheit hoch-



47 1922. Literaturblatt fttr germanische und romanische Philologie. Nr. 1. '2. 48

dramatischer Eigenschaften ausserordentlich eindrucks-

volle Seelengemälde ganz vortrefflich zu charakterisieren

weiss. Die von Prtädestination und freier Willens-

bestimmung handehide und diese eigenartigen Ge-

dai.kenreihen, Glaubenssätze, Gewissenszweifel, Büsser-

triebe an dem Beispiel spannender, lärmender, blut-
j

rünstiger Vorgänge illustrierende Tragödie war in den
|

Tagen ihrer Entstehung und Aufführung, als eben

leidenschaftliche Kontroversen über diese Dinge die

geistlichen uud weltlichen Köpfe erhitzten, ungemein '

zeitgemäss; sie verdiente es daher in erster Linie,

neuerdings in das Gesichtsfeld eines grösseren, lite-

rarisch interessierten Leserkreises gerückt zu werden.

Es wäre nur zu wünschen, dass Americo Castro, den

wir wiederholt als feinfühligen Interpreten älterer

spanischer Dramatik kennengelernt haben, Zeit und
Kratt nlehr und mehr solchen Ausgaben zuwenden
möchte, in denen ihn nicht tausenderlei Rücksichten
räumlicher und anderer Art dazu zwingen, seine Tätig-

keit so ziemlich auf die blosse Herstellung eines

korrekten Textes zu beschränken. Für den Condcnado
por dcscoiifiaclo wurde der Druck von 1635 zugrunde

gelegt. Zahlreiche eckige Klammern deuten selb-

ständige Kombinationen, Verbesserungen und Ergän-

zungen des Herausgebers an, denen man durchweg zu-

stimmen kann. S. 1U5, Z. 8 ist ein kleine^ Druckversehen
zu verbessern : lies [rnsr) statt des verstümmelten asc).

Die Cläsicos castiUmios haben , als Ausgaben-
serie betrachtet, mancherlei vor den ähnlichen so-

genannten volkstümlichen Reihen voraus. Vor allem

machen sie dem gefährlichen Begriff des „für weitere

Kreise Bestimmtseins" nicht gar zu übermässige Zu-
geständnisse, bemühen sieh infolgedessen, ihre Publi-

kationen so gut WMe möglich auf wissenschaftlicher

Höhe zu halten, sind drucktechnisch uud kaufmännisch
auf grösseren Umfang berechnet und haben deswegen
auch Platz für gründliche Einleitungen, für fortlaufende

Anmerkungen, durchgehende Vers- oder Zeilenzählung
und ähnliche Dinge, die nun einmal zu einer richtigen

Edition gehören. Sie erfreuen sich daher besonders
in literarisch anspruchsvolleren Kreisen zahlreicher

Anhänger und sind in den zehn Jahren ihres Bestehens
bereits auf einige 40 Bände gediehen. Unter ihren

Mitarbeitern finden sich bekannte Namen, wie Ramon
Menendez Pidal, Fi-. Rodriguez Marin, T. Navarro
Tomas und andere.

Der erste der für Lope de Vega bestimmten Bände
pnthält El Jlcmcdio en In desdiclia und El. nicjor

(ilcahlc cl Hey, zwei Dramen, bei deren Auswahl man
vor allem darauf geachtet zu haben schien, den grossen
Dramatiker vergangener Jahrhunderte von einer Seite

zu zeigen, die auch den modernen Leser ohne Unter-
schied zu fesseln %'Brmöchte. Beide gehören zu Lopes
besten Schöpfungen, so verschieden sie auch unter sich

sein mögen, sind aber, besonders im Auslande, wenig
bekannt. Eine sentimentale Liebesgeschichte das eine,

vol! zarter Stimmung und inniger Gefühle, das Lob
maurischer Ehrenhaftigkeit und kastilianischen Edel-
muts; eine brutale B''eudaltragödie das andere, die Ver-
herrlichung der Frauenelire und der über allem mensch-
lichen LTnrecht sühnend waltenden königlichen Ge-
rechtigkeit. Wer sich über Lopes Vorbilder und die

Art ihrer Behandlung durch ihn mit ausführlicher Ge-

nauigkeit unterrichten will, der mag die Einleitung

lesen, die Menendez y Pelayo den beiden Dramen in

der Akademie- Ausgabe (Bd. 8 und 11) mitgegeben hat.

Für eine erste Orientierung genügt aber auch das,

was die beiden Herausgeber unseres Bändchens zu

den zwei Dramen kurz und btiudig bemerken. Ihre

allgemeine Einführung in Lopes Leben und Werke ist

so vortrefflich, wie sie ebep nur auf Grund der (von

Americo Castro übersetzten und erweiterten) Biographie

des Dichters von H. A. Rennert werden konnte. Auch
die sprachlichen und sachlichen Anmerkungen, die

beispielsweise den Drucken der Coleccion tmivcrsal zu

ihrem Nachteil gänzlich fehlen, fügen sich dem Gesamt-
bilde trefflich ein; sie erklären da und dort eine

schwierige oder zweifelhafte Lesart , weisen gelegent-

lich für einzelne Gedanken oder Anspielungen die

historische oder dichterische Quelle nach und ermüden
vor allem den Leser nicht durch jene allzu grosse

Häufigkeit, bei der man anderwärts oft das Gefühl hat,

es sei der Text nur ein unvermeidliches Anhängsel zu

den Erläuterungen.

Dass , wo immer ein deutscher Buchtitel zitiert

wird (hier S. 132, Anni.), die spanischen Setzer ihn

stets kläglich verkorksen und die Herausgeber oder

Autoren ihn (aus Versehen natürlich) nie veibessern,

daran sind wir nun schon gewöhnt und wollen es, ver-

träglich wie wir einmal sind, auch nicht weiter übel-

nehmen. Freilich wird mir Kunde von boshaften Leuten,

die sich mit dem Plane tragen, die schönsten dieser

Schnitzer zu sammeln und in wohldurchdachter An-
ordnung einem grösseren Leserkreise zugänglich zu

machen. Videant consules

!

3.

Mit der Sammlung Teatro antiguo cftpaiiol er-

öffnet das Centro de Eatudios histöricos, über dessen

Zusammensetzung und Ziele vor kurzem eine gute

Orientierung in unseren trefflich geleiteten Hamburger
Blättern Sjmniat, ZcHschrift für Ausla)ids]nind<- (II,

2 ff.) zu lesen war, unter der Führung von R. Menendez
Pidal eine Reihe von Texten und Abhandlungen, in

denen den vielseitigen Problemen und Unklarheiten

der Geschichte des älteren spanischen Dramas mit

allen Finessen moderner Philologie zu Leibe gegangen

wird. Der Soeben erschienene 3. Band ' gilt aus-

schliesslich der Guevara-Comedia El Jlcij cn .«f« imagi-

naciijn, die in einer eigenhändigen Niederschrift des

Autors auf der Madrider Nationalbibliothek liegt und
merkwürdigerweise bisher noch nicht veröffentlicht

w;orden war.

Die Textgestaltung bot insofern besondere Schwierig-

keiten, als das Manuskript zahlreiche Korrekturen, teils

von der Hand Guevaras, teils von unbekannten Federn

enthält. Es waren also die Verbesserungen des Autors

selbst im weitesten Umfange zu respektieren, die

Aenderungen fremder Hand indes, so gut es ging, aus-

zuscheiden. Die Folge davon war, dass der Text in

den Fussnoten mit Variantenangaben und dergleichen

philologischem Ballast schwer beladen ist; denn mit

^ Vorausgingen: Band 1. Luis Velez de Guevara,
La Serrana de la Vera, publicada por R. Menendez Pidal y
Maria Goyri de Menendez Pidal. 1910. VIII. 176 S. —
Band 2. Francisco de Rojas Zorilla, Cadfa, Qual lo que le

toca V La \'ifia de Nabot, publicadas per Americo Castro.
1917.' 272 S.
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Recht bestand der Herausgeber darauf, für jede einzelne

Stelle, die sich nicht glatt kopieren Hess, genau Rechen-
schaft abzulegen. Dafür mussten dann die eigent-

lichen Anmerkungen, die den Text sachlich und sprach-

lich erläutern, in ein Kapitel für sich und an den
Schluss verwiesen werden. An den Test des Dramas
schliesst sich eine ebenso ausführliche wie gelehrte

Abhandlung an, die demselben in literarhistorischer

Beziehung nach allen Seiten hin gerecht zu werden
bestrebt ist. Ein erster Abschnitt handelt von der

Handschrift, ihrem Zustand, ihrer mutmasslichen Ent-

stehungszeit (zwischen 1515 und 1625) und ihrer neu-

zeitlichen Ueberlieferungseeschichte (sie stammt aus

dem Besitz von Duran und war Schack bereits bekannt).

Ein zweiter Absatz enthält die genaue Inhaltsangabe

des Dramas , ein dritter zerlegt und analysiert den
Stoff nach seinen Hauptthemen (Kindsunterschiebung,

Liebe zur Prinzessin, Narrenkönigtum und dergleichen),

wobei sich überraschende Ausblicke und Zusammen-
hänge ergeben. Ein vierter Abschnitt endlich sucht

in jener weitverzweigten Dramenfamilie, der auch El
Hey en su imaginacion zugehört

,
gewisse Züge der

Amadis- und Palmerin-Romane
,
ja sogar bestimmter

antiker Mythen von der Art des Cjtus , des Peleus,

des Romains und Remus wiederzuerkennen. Die Text-

erklärung endlich kommt in einem umfangreichen Schluss-

kapitel zu ihrem Rechte. Sie schöpft mit respektabler

Belesenheit aus einschlägiger Dramatik und Prosa des

17. Jahrhunderts, ebenso wie aus modernen kritischen

Arbeiten, und ist grammatisch wie sachlich gleich er-

giebig und erfolgreich. Eine metrische Tabelle gruppiert

zu guter Letzt die Gesamtheit der angewandten Vers-

maße, von denen romance und redondilla bei weitem
überwiegen.

Summa summarum : eine vortreffliche Leistung,

deren wir uns mit ihrem jungen Verfasser aufrichtig

freuen. Allerwege merkt man die Klaue des Löwen,
will sagen: den gediegenen Einfluss der Schule Ramon
Bienendez Pidal. Prächtig reift die Saat, die der selige

Menendez y Pelayo dereinst zu säen begonnen hat.

München. Ludwig Pfau dl.

Z ei t s c hr if t en u. ä.

Qermanisch- Romanische Monatsschrift IX, 9/10. Sep-
tember-Oütober IQiil: O.Heuer, Das Frankfurter Goethe-
museum in Not. — Rud. Blümel, Ist die Grammatik im
Recht oder die Sprache? — Oskar Walz el, Fritz von Un-
ruh IL — Gustav Neckel, Das Gedicht von Waltharius
manu fortis III. — E. Ochs, Rumold. — Walther Fischer,
Charlotte Williams AVynn in ihren Beziehungen zu Varn-
hagen von Ense und Richard Monckton-Milnes. — Fritz
K eubert, Studien zur französischen Aufklärungsliteratur.
II. — Karl Holl, Ein Faust-Problem. — Eberhard Sauer,
Joseph Ludwig StoU.— Paul Kluckholm, Raimunds „ge-
flügelte Wurst". — Selbstanzeigen. — Neuerscheinungen.

Es. für französischen und englischen Unterricht 20, .3:

Oeckel, Englisch oder Französisch als erste Fremd-
sprache? — Stiefel, Der französische Toniall und seine
Verwendung im Unterricht. — Nationale Wertung des
französischen Sprachunterrichts. — Streuber, Eugen
Lerch und der Sprachunterricht. — Ullrich, Nachträge
und Ergänzungen zum deutsch-englischen Teile des Muret-
Sanders. — Literaturberichte und Anzeigen : Günther,
Weltbund der Auslandsdeutschen. — D e rs., Hamburgischer
Auslandskalender. — Jantzen, Pädagogische Rund-
schau IV. (5.5. Die deutsche Schulreform ; öQ. Entschiedene
Schulreform ; .57. Das Weissbuch der Schulreform; 58. Schul-
forderungen der Gegenwart; 59. Schulpolitische Bücherei:

1. Wolff, Einführung in das Studium der Schulpolitik;
2. B u c h e n a u , Wesen und Aufgaben der Schule

;

3. Winkler, Aufbau des Schulwesens; 4. Klar, Schul-
pflicht und Schulfreiheit; 5. Pretzel, Die Frage des
Religionsunterrichts; 8. Fauth, Die Lehrerin; 9. P autsch.
Der Lehrer im Volksstaat; 10. Weiher. Geschichte des
preussischen Volksschulwesens in den letzten .50 Jahren;
11. Friedensdorff, Die Schulpolitik der Vergangen-
heit und das Schulprogramm der Deutschnationalen
Volkspartei; 13. Kley, Das Schulprogramm des Zentrums;
14. S omm e r , Das Deutsch-demokratische Schulprogramm
in seinem geschichtlichen Werden und in der Gegenwart

;

15. Wolff, Die Schule in der Verfassung des Deutschen
Reiches; — 60. H. Schulz, Der Weg zum Reichsschul-
gesetz.) — Humpf, Aronstein, Methodik des neusprach-
lichen Unterrichts. Band 1: Die Grundlagen. — Ders.,
Sommer, Vergleichende Syntax der Sohulsprachen. —
Ders., Strohmeyei-, Französische Grammatik. — Günther,
Mittel und Wege zur Erlernung des Spanischen im Selbst-
unterricht für Philologen (Schluss): Martner, Spanische
Sprachlehre zum Selbst- und Schulunterricht; Llorens
y Clariana, Lehrbuch der spanischen Sprache; Flury,
Lehrbuch der spanischen Sprache-- M elsheimer,Kurz-
gefasste spanische Grammatik, besonders für Französisch-
kundige; Ramshorn u. Manuel del Pino, Kurzgefasste
Grammatik der span. Sprache; Haussen, Span. Gram-
matik auf historischer Grundlage. — App el, B. ten Brink,
Chaucers Sprache und Verskunst, 3. Aufl. von Eckhardt. —
Ders., George Moore, The Brook Kerith. — Jantzen,
Studien zur englischen Philologie, Heft 58: Björkman,

, Studien über die Ei^nnamen im Beowulf ; 59 : Brink,
Stab und Wort im Gawain; 60: Beschorner, Verbale
Reime bei Chavicer. — Ders., Röhricht, Das Idealbild
der Frau bei Philip Massinger. — Ders., van Tieghem,
Ossian et l'Ossianisme dans la litterature europeenne au
XVIII« siecle. — Ders., Zuber, Kind und Kindheit bei
George Eliot. — Zeitschriftenschau.

Neuphilologische Mittellungen. 1921. Nr. 5: W. Söder-
hjelm, Dante et l'Islam. — Besprechungen: Chansons
satiriques et bachiques du XIIL siecle editees par J. Jean-
roy et A. Längfors (A. Wallensköld). — W. Meyer-
Lübke, Historische Grammatik der französischen Sprache.
II (Wallensköld). — Hilding Kjellman, Mots abreges
et tendances d'abbreviation en fran(,-ais (A. Wallensköld).

Münchener Museum für Philologie des Mittelalters
und der Renaissance IV, 1: Fr. Wilhelm, Studien zu
Ulrich V. Türheim. — Ders., Zur Abfassungszeit der
Legenda aurea. — V. Moser, Ein Züricher Reforni-
orthograph des 17. Jahrh. — Fr. Wilhelm, Fasching. —
Herrn. Steinberger, Zur Sage von Hirlanda von
Bretagne. — G. Kahlo, Zu Meinloh v. Sevelingen. —
L. Steinberger, Urkundliches zu Konrad von Hains-
fahrt. — Fr. Wilhelm, Bayerisches Deutsch in der
bayerischen Verwaltung zur Reformationszeit. — A. Hof-
meister, Der Sermo de inventione sancti Kataldi. —
K. Ganszyniec, Textkritisches zum Archipoeta. —
T. O. Aohelis, Die Adresse des Epistola Aesopi. — H. E.
Müller, Zu den neuen Funden aus dem 12. Jahrh. —
Fr. Wilhelm, Die Quellen zu Veldekes Servatius. —
Ders., Ein Bruchstück von Strickers Karl aus Linz.

Indogermanische Forschungen 39, 3—5: K. Brugmann
,

Zur Frage des Ursprungs der Personalendungen des
igm. Verbums; Analogische Neuerung in den Ausgängen
der Formen des V'erbum finitum in den igm. Sprachen. —
E. Kieckers, Der elliptische Dual im Ergänzungswort.
— E. Schröder, Die 2. Pers. Sg. Perf . st. Flexion im
Westgerm. — W. Hörn, Ae. beocere; got. icit „wir
beide . — G. Ipsen, Lat. cuprum, griech. xJ:tpo; und
igm. *aios.

Leuvensche Bljdragen. Tijdschrift voor Moderne Philo-
logie XIII, 1/2: J. Mansion, Oud-Gentsche Namenkunde.
Eene bijdrage tot de kennis van het Oudnederlandsch. —
A. .J. Carnoy, The Semasiology of American and Other
Slangs. — J. M., Kleine Mededeeling (Zum Hildebrands-
lied). — E. Ulrix, Les Chansons inedites du ms. f. f. 844
de la Bibliotheque Nationale, ä Paris. — L. Grootaers,
Limburgische Accentstudien. Eerste Mededeeling. — L.

Grootaers, De Dialectgeographie opDuitach en opNeder-
landsch Taalgebied. — Besprechungen: Fr. Baur, C. P. F.
Lecoutere, Inleiding tot de Taalkunde en tot de Ge-

4
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schiedenis van het Nederlandsch. — F. B., Dirk Coster
en a., De nieuwe Europeesche geest in Kunst en Letteren.
— F. B , H. Laman Trip-de Beaufort, Vondel 1587—1679.
Kunst en Karakter. — F. B., Titgaven „De Sikkel",

Antwerpen. — F. B., Joh. Vorrink, De Xederlandsche
Taal in al haar uitingen en gedaanten. — F. B., Alf.

De Cock, Tolkssage. Volk.sgeloof en Volksgebruik. —
C. L., Bredero's Spaansche Brabander, uitgeg. door T.
Terwey, 3'" herziene uitgeg. door G. N. De Vooys. — C. L., E.
Rijpma's Gids bij de Studie der Kederlandsche Letter-
kunde. 6'' druk. — C. L., J. Koopmans, Middelneder-
landsche romans. — C. L., C. G. N. De Vooys, De
oplos.sing van het spellingvraagstuk. — L. Seh., J. M. F.
Sterck, Oorkonden over Vondel en zijn kring. — L. B.,

Gedenkboek der Feesten gegeven in 19'20 te Antwerpen
en te Tours ter gelegenheid van de Vierhonderdste Ver-
iaring van Chr. Plautiu's geboorte. — E. Ulrix, Kr.
Kyrop. Komgruenz i Fransk. — L. Gr., Jak. van Ginueken.
Handboek der Kederlandsche Taal. Deel IL — L. Gr.,

A. Meillet, Introduction ä l'etude comparative des langues
indo-e\iropeennes. Caracteres generaux des langues ger-
maniques. — L. Gr., J. M. Acket, Stijlstudie en Stijl-

oefening.

De Nieuwe Taalgids XV (1921). 1: P. J. van Winter,
lets over taal en stijl van A. Kuyper. — C. B. van
Hae ringen, Over verschrijvingen. — 6. G. Kloeke,
Opmerkingen over dialect-geographie. — Ph. J. Simons,
De term „betekenen'' in en buiten de kleiiterroman. —
C. de V., Limburgs-Brabantse dialekt-geografie. — 2: Ph.J.
Simons, De term „betekenen" in en buiten de kleuter-
roman. (Sohluss.) — C. B. van Haeringen, Over vej:-

schrijviugen. (Schluss.) — C. G. X.*de Vooys, Uit en
over oude spraakkunsten. — 3: C. G. N. De Vooys, Het
onderzoek van de Kederlandsche dialecten. — N. van
Wijk, A. Meillet als taalgeleerde en als taalhistoricus. —
J. De Vries, Bocken bij het literatuur-onderwijs. —
R. Foncke, Bij twee „handschriften'' van Frans De Corf.
— F. Kossmann, Het rijmboek van Engelbrecht van der
Donck.

Tijdschrift voor Taal en Letteren IX, 1921, 1: J. F. M.
Sterck, Vondels eerst-gedrukte gedichten. — L. C.
Michels, Stalpaert I. — Th. Horsten, Katholiek-
Geestelik Tooneel. — .J. Moormann. „Louter Lekoris".
Een levende geheimtaal. — 2: L. C. Michels. Stal-

paert IL — G. Royen, De Pits Ku.ssen. — J. Moor-
mann . ..Louter Lekoris". (Schluss.) — 3: L. C. Micheis,
Stalpaert III. (Schluss.) — H. Linnebank, Puntletters.
— G. Royen, De Pits Küssen II. (Schluss.)

Edda. Nordisk Tidsskrift for Litteraturforskning 1-5, 2:

Magnus Ol.sen, Lovsigemanden Markus Skeggessöns
arvekvsede over kong Erik Eiegod. — H. G. Topsoe-
J ensen . Schiller og Oeblenschlseger. — Albert Nilsson,
Thorild ännu en gang. — Paula Bergh. Heinrich von
Kleist's „Penthesilea" und das zugrunde liegende innere
Erlebnis des Dichters. — Sixten Beifrage, Samman-
sättningarna sasom stildrag i svensk litteratur. — Herbert
Wright, The Elizabethan Enghshman's Conception of

Northern Europe. — Georg Christensen, Dansk
Litteraturforskning 1919 og 1920. — Herman Jaeger,
Norsk litteraturforskning i 1919 og 1920, IL — 8. Jahrg.,
Bd. XVI. Heft 3: Sigrid I'ndset. Xogen tanker om ne
nordiske folkeviser fra middelalderen. — Knut Liestol,
Vestnordisk og austnordisk visedikting. — H. G. Topsoe-
J ensen, Schiller og Oehlenschläger. — Carl David
Marcus. Hans Alienus. — Herbert Wright, George
Borrow's Translations from the Scandinavian Languages.
— Gunnar Castren . Finländsk litteraturhistorisk littera-

tur 1918—1921. — Ronald Fangen, „Norsk litteratur-

forskning".

The Modern Language Review XVI, 3—4. .luly-October
1921: Charlotte Carmichael Stopes. Thomas Edwards,
Author of ..Cephahis and Procris, Narcissus'". — Altardyce
K icoll, Political Plays of the Restoration. — Merritt Y.
Hughes, The Humanism of Francis .Teffrey. — Paul
Barbier, Laon-word.s from Euglish in Eighteeuth-
Century French. IL — Philip Ü. Wicksteed, The
Ethical' System of the ,.Inferno". — E. Allison Peers,
Some Spanish Couceptions of Romanticism. — L. A.
Willoughby. English Translations and Adaptations
of Schiller's '..Robbers''. - Hope Emily Allen, The

„Ancren Riwle" and Kilburn Priorv. — W. L. Ren wie k,

Chaucer's Triple Roundel, ..Merciles Beaute". — W. "W.

Greg, ,.Bengemenes Johnsones Share". — R. C. Bald,
Cyril Tourneur. ,.Atheist's Tragedj'" Act IV, sc. 1. —
W. F. Ery an, The Verbal Ending ,,s" of the Third
Person Singular. — I. N. Raamsdonk. .,Ras'' in ,.Lc

Mvstere d'Adam" 482. — Reviews: Old English Ballads
1.553-1625, ed. by H. E. Rollins (Arundel Esdaile). -
English Madrigal Verse 1-588—1632, ed. by E. H. I'ellowcs

(G. C. Moore Smith). — The Poems of Henrv Howard.
Earl of Surrev. ed. bv F. M. Padelford (G. D. Willcock). —
H. T. Price," The Text of Henry V (A. "\V. Pollard). ^
A. H. Cruickshank, Philip Massinger (H. Dugdale
Sykes). — Mary P. Ramsay. Les Doctrines medievales
chez Donne; D. Saurat, La Pensee de Milton; H.
Mutschmann, Milton und dasLicht(H. J. C.Grierson). —
W. Dibelius. Charles Dickens (Oliver Elton). — M.
Barbi, Studi danteschi II; E. G. Parodi, Poesia e

storia nella Divina Commedia (Edmund G. Gardner). —
H. Thomas, Spanish and Portuguese Roniances ot

Chivalry (W. P. Ker). — Cambridge Readings in Spanish
Literature by J. Fitzmaurice-Kelly (H. E.Butler).

—

Lope de Vega. Obras, Tomo III (H. A. Rennert). —
J. M. Carre, Goethe en Angleterre (Ar-thur E. Turner). —
Minor Notes: G. Langenfeit. Toponymics. — The
Early Life of John Evelyn, ed. H. Maynard Smith. —
M. van Doren, Poetry of John Dryden. — G. Lanson .

'

Esquisse d'une Histoire de la Tragödie frani,aise. —
F. Neri, II Chiabrera e laPleiade francese. — H.Thomas
Catalogue of Spanish Books.

Publications of the Modern Language Association
XXXVI, 3. September 1921: G. R. Elliott. The Real
Tragedy of Keats (A Post-Centenary View). — Newman 1.

White, Shelley's Swell-Foot the T>Tant in Relation to

Contemporary Political Satire. — Walter Edwin Peck,
Shelley and the Abbe Barruel. — Pauli Franklin Baum,
Samson Agonistes again. — John W. Drap er, Aristotelian

„Mimesis" in Eighteenth Century England. — J. W.
R a n k i n , Rhythm and Rime Before the Norman
Conqviest. — .James Taft Hatfield, Goethe's Poem „Im
ernsten Beinhaus". — Helen C. White, Matthew Arnold
and Goethe. — Rudolph Altrocchi, The Calumny of

Apelles in the Literature of the Quattrocento. — Ruth
Lansing, The Thirteenth Century Legal Attitüde
towards Woman in Spain.

Modern Language Notes XXXVI, 7. November 1921:
George R. Havens, The Theory of „Natural Goodness"
in Rousseau"s „Nouvelle Helolse". — Fred. W. .1. Heuser
Personal and literary relations of Hauptmann and Wed
kind. — Stanley T. ^Villiams, The Dramas of Richar
Cumberland. — Oscar J. C a m p b e 1 1 , Wordsworth Bandies
Jests with Matthew. — John A. Himes. Further inter-

.pretatious of Milton. — William A. Eddy, A Source for

„Gullivers Travels". — Reviews: Albert Schinz, French
Literature of the Great War (Andre Morize). — T. B.

Rudmose-Brown, La Galerie du Palais, comedie par
Pierre Corneille , edited (H. Carrington Lancaster'. —
Emil Ermatinger, Gottfried Kellers Leben: Gottfried
Kellers Briefe imd Tagebücher; Max Kalbeck. Paul Heyse
und Gottfried Keller im Briefwechsel (Edward F. Hauch). —
Johnson Club Papers by Various Hands (James H. Pit-

man). — Correspondence: Geo. N. Henning, Toutes
choses. — Albert E. Trombley, A Note on Bire"s

Victor Hugo apres 1830. — G. t. van Roosbroeck,
The Birthdate of Puget de la Serre: — Benj. M. Wood-
bridge, Pathelin Line 344. — Joseph M. Beatty,
Notes on the Authorship of „The North Briton". — Brfef

Mention: Rieh. F. Jones. The Background of the
„Battle of the Book". — Herm. Fischer, Schwäbisches
Wörterbuch. — .Tean Vic', Charles Dufresnj", Amusemens ,^

serieux et comiques. — J. Gomez Ocerin y R. M.
Tenreiro, Comedias de Lope de Vega.

Zs. für Deutschkunde, 1921, Heft 6: Hans Röhl, Cha-
rakteje in der deutschen Dichtung des 19 Jahrhunderts. -

Friedrich Seiler, Mittellateinische Sprichwörter, die

der deutschen I'assung nicht nachweisbar sind. — Han
Kleinstück, Deutsche Dichter des lateinischen Mitte

alters im Unterricht. — Ed. Sattler. Die isländisch

Saga in der Schule. - Karl Bergm a n n , Kulturgeschicb
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liehe Wortbetraohtungen. Der deutsche Wald. — Martin
Havenstein, Das Protokoll im deutschen Unterricht. —
Literaturljerichte: Th. Matthias, Die Vorklassiker.

Anakreontik und Hain. Klopstock und Lessing. Wieland
und Herder. Sturm und Drang. — R. Petsch, Das
Drama des 19. Jahrhunderts. — Georg Dost, Jugend-
schriften. — Th. Valentiner, Der deutsche Aufsatz.

—

W. Hofstaetter, Schulgemeinde, Jugendbewegung und
Deutschkunde. — Ders., Paulsens Geschichte des ge-

lehrten Unterrichts. — 1921, Heft 7; Horst Enger t,

Klopstocks Dichtung und unsere Zeit. — Hans Röhl,
Charaktere in der deutschen Dichtung des 19. Jahr-

hunderts. (Forts.) — Friedrich Seiler, Mittellateinische

Sprichwörter, die in der deutschen Fassung nicht nach-
weisbar sind. (Forts.). — K. Simon, Goethe und
Danneoker. — Oskar Weise , Der Stil der Mutter Goethes.
— Walther Franz, Strassennamen und Deutschkunde-
unterricht. ^ Zwetz, Lesefreude wecken ! — H. Heiden-
reich, Neue Nibelungenbilder. — Lohmann, „Der
fremdsprachliche Unterricht ein Gamaschendienst?' "

—

Literaturberichte: Arnold Berger, Deutsche Kultur-
geschichte 1919, 1920. — Karl Credner, Lektüre. —
AI. Fache, Literaturbericht 1920. Von 1848 bis zur

»Gegenwart. — \V. Hofstaetter, Vom Altertum. —
Ders., Ausgaben und Sammlungen.

Zs. für deutsche Philologie 49, 1/2: S. Feist, Die Runen-
schrift der grösseren Nordendorfer Spange. — Fr. Kau ff

-

mann. Der Stil der gotischen Bibel (Schi.). — E. Con-
sent ins. Aus Heinrich Christian Boies Nachlass. —
H. Naumann, Zu „Ludwigs Kreuzfalirt". — H. Gürtler,

|

Zum Gebrauch der konkurrierenden Abstraktbildungen
j

im Gotischen. — A. Leitzmann, Zu den Briefen der

Frau Rat. — V. Michels, „Welche dies Land gebahr".

Zu Zs. 48, 12-5. — Literatur; Das Marienburger Aemter-
buch (K. Helm). — K. B u r d a c h , Vom Mittelalter zur

Reformation (K. Borinski). — Jan de Vries, Studier

over fierpische Balladen (H. de Boor). — D. Martin
Luthers Werke (A. Götze). — A. Kloss, Die Heidel-

berger Jahrbücher der Literatur in den Jahren 1808 bis

l81tj (Jos. Körner). — Jeremias Gotthelf, Sämtliche
Werke in 24 Bänden (Rudolf Schlösser). — John Holm-
berg, Zur Geschichte Jer periphrastischen Verbindung
des verbuui substantivum mit dem participium praesentis

im Kontinentalgermanischen (V. Moser). — Fr. Günther,
Die schlesische Volksliedforschung (K. Reuschel).

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 46, 1: ß. Priebsch, Bruchstücke deutscher

Dichtungen des 13. bis 14. Jahrhunderts. A. Sohlussverse
von Konrad von Würzburg Otte mit dem Barte. B. Peter
von Staufenberg. C. Hofzucht. D. Busant. — R.Löwe.
Der Wechsel von u und au in der gotischen »-Deklination.
— K. Vietor, Die Kunstanschauung der höfischen Epi-

gonen. — F. Holthausen, Wortdeutungen. — E. chs,
Der Lautwandel -h- > -ir- in Baden. Mit Karte. —
G. Neckel, Zu Heinrich von Morungeu. — F. Klaeber,
Zur altsächsischen Genesis. — S. Singer, Blume. —
Th. Siebs, Krimgotisch kikmschkop. — Literatur.

Euphorion 23. 4: M. Zobel v. Zabeltitz, Magdalena
Sibylla von Württemberg, geb. Landgräfin von Hessen-
Dafmstadt und ihre Andachtsschriften. — G. Sommer-
feldt, (loetlies Studienausflug nach Dresden, 1768. —
M. Sommerfeld, Friedrich Schlegel über die „Agnes
von Lilien". — E. Jenisch, Friedrich Schlegel und die

Heidelbergischen Jahrbücher. — L. Kleeberg, Studien
zu Novalis. (Novalis und Eckartshausen.) — G. S t e f a n s k y

,

Ein neuer Weg zu Heinrich von Kleist. — P. A. Mer-
bach. Grillparzer und das Wiener Burgtheater. — Ders.,
Karl Gutzkow über seinen Uriel Acosta. — S. .Vschner,
Gerhavt Hauptmanns Indipohdi. — M. Birnbaum,
^Nachträge und Berichtigungen zu den Registerbänden
von Goethes Tagebüchern. — M. Lehnerdt, Ein irr-

tümliches Piatonzitat bei Goethe. — Rezensionen und
Referate: Klassikerausgaben, Neudrucke und Auswahlen
(Sauer). IV. Bongs Goldene Klassikerbibliothek (Shake-
speare, Lessing, Bürger, Lenau, Fiiedrich Halm, Richard

I

Wagner, Anzengruber). V. Neuere Veröffentlichungen des
Propyläen-Verlages (Goethe, Schiller, Heinrich Heine,
Bettina von Arnim). VI. Der Heliand. Der Nibelungen
Not, Kudrun. — G. Lukäcs, Die Theorie des Romans
(v. Grolman). — K.P. Hasse, Die deutsche Renaissance

(v. Grolman). — K. Kersten, Voltaires „Henriade" in

der deutschen Kritik vor Lessing (Witian). — Christine

Touaillon, Der deutsche Frauenroman des 18. Jahr-
hunderts (Sauer). — Frdr. List, Goethes Werther als

Sozialgemälde (v. Grolman). — Max Hecker, Goethes
Briefwechsel mit Heinrich Meyer (Kaderschafkai. — Frdr.

Brie, Aesthetische Weltanschauung in der Literatur des

19. Jahrhunderts (v. Grolman). — Felix Güttier, Words-
worth's politische Entwicklung (Wihan). — Käthe Hengs-
b erger, Isaak von Sinclair (Aschner). — E. Reitz,
Hoffmanns Elixiere des Teufels und Clemens Brentanos
Romanzen vom Rosenkranz (Enzinger). — W. Mausolf

,

Hoffmanns Stellung zu Drama und Theater (Aschner). —
Kör ding, Chateaubriand als Versdichter (Wihan).

Euphorion, 14. Ergänzungsheft: Josef Na dl er, Einzel-

darstellung und Gesamtdarstellung. Bei Gelegenheit von
Gundolfs „Goethe". — Adolf v. Grolman, Methodische
Probleme in Fr. Gundolfs „Goethe". — Moriz Enzinger,
Gedanken um Gundolfs Goethe. — Leopold Magon,
Die philosophischen Grundlagen von Gundolfs Buch. —
S, Aschner, Gedanken und Eindrücke bei der Gundolf-
lektüre. — Walter A. Berendsohn, Friedrich Gundolf
über Goethes Jugend. — Paul Amann, Goethe und das

Rokoko. — Eberhard Sauer, Zu dem Abschnitt „Die Re-
volution" in Gundolfs „Goethe". — Franz Koch, Gundolf
und Nadler. — F. Gundolf. Goethe. I. VTon A. Fuckel.

II. Von Paul Kluckhohn. 111. Von Franz Zinkernagel.

Jahrbuch der Goethe- Gesellschaft , 8. Band: Gaston
Graul, Ueber Goethe, den kosmischen Menschen. —
Eugen Zabel, Goethe und Russland. — Heinrich Gloel,
W^etzlar und Goethes Faust. — Max Friedländer,
Varianten zu „Claudine von Villa Bella".— Wilhelm Hertz,
Goethes Epigramm „Grabsohrift" und „Lähmung". Mit
einer Tafel. — Hermann B. Müller, Goethe und die

Reitkunst. — Gertrud Prellwitz, Heinrich von Kleist

und Goethe. — Abraham Suhl, Hebbel und Grillparzer

in ihren Theoiien. — Mitteilungen aus dem Goethe- und
Schiller-Archiv : Graf Carl von Klinkowström, Goethe
und Ritter. (Mit Ritters Briefen an Goethe.) — H. G.
(5räf, Wielands letzte Tage nach einer Aufzeichnung
seiner Enkelin Wilhelmine Schorcht. — Mitteilungen aus

dem Goethe-Nationalmuseum: Hans Wahl, Die italie-

nischen Kleinbildnisse Goethes und das neue römische
Goethe-Bild Tischbeins. (Mit einer Tafel.) - Neue und
alte Quellen: Nachträge zu Goethes Briefen. I. Drei

Briefe, deren Handschriften sich in Schweden befinden.

Mitgeteilt von H. G. Graf: 1. An Friedrich Justin

Bertuch. 2. An Gräfin Konstanze von Fritsoh. 3. An
Theobald Renner. — IL An Christian Gottlob von Voigt

d. Ae. Mitgeteilt von Werner Deetjen. — Ein Brief

Alexander Trippeis. Mitgeteilt von Georg Witkowski.
Ein Barbiergeselle über Weimar. Mitgeteilt von Eduard
Berend. — Julius Petersen, Schiller und das Weimarer
Theater. Festvortrag 1921.

Zs. für deutsche Mundarten, 1921, 34: H. Teuchert,
Der Lautstand der kurzen Stammsilbe im Westfälischen.
— K. Wagner, Die Eilhartfrage. —Walther Mitzka,
Doppelsprachträger ; Niederpreussisch.— Heinr. Schwing,
Beiträge zur Dialektgeographie der mittleren Lahn. —
Alois Hrusohka, Ueber die Ausdrücke sen, sent, sach,

sen sach, sen sent, sen sunt usw. — Oskar Weise, Die

volkstümlichen Vergleiche in den deutschen Mundarten. —
Ferd. Wrode, Schwäbisch „milk" Milch. — H. T.,

Neumärk.-hinterpomm. „toge". — Ernst Ochs, Badisches

Wörterbuch (Bericht). — Bücherbesprechungen: G. Pan-
concelli-Calzia, Experimentelle Phonetik, bespr. von

Konrad Hentrich. — Wolfgang Stammler, Geschichte

der niederdeutschen Literatur von den ältesten Zeiten

bis zur Gegenwart, bespr. von G. Struck. — Deutsche

Dialektgeographie Heft \'l, bespr. von Ziesemer.

Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprach-

forschung 1921. XLVII: W. Schuster, Das Planeten-

buch — M. Sie wert, Wörterbuch der neu-golmer

Mundart (Nachtrag A-H). — W. Seelmann, Brüsseler

Lehren vom Stadtregiment und ihr Nachwuchs. — Ders.,

Zur Geschichte der niederländischen und niederdeutschen

Tondehnung. I. Die Entstehungszeit; Das tonlange e

in Ypern. — Ders., Mittelniederdeutsche Wörter m der

Mark Brandenburg. I. — Ders., Mnd. Volksbuch von

der Melusina. — Hjalmar Psilander, Zum frühinnd.
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westfälischen P?alter. — Emil jMackel, Die heutigen
und die Merseburger Zaubersprüche. — Ders., Die Laut-

fruppe -tk- in niederdeutschen Familiennamen. — Otto
chütte, Beiträge zum mnd. Wörterbuch III. — E.

D aiuköhler, Zum Sündtnfall. — Fr. Cammin, Der
Wagen und seine Teile. — H. Deiter, Johannes Leopold
Lange. — W. Seelmann, Die Quelle von Reuters
Läuschen II, 66 De Sokratische Method. — Ders., Das
akkusative mir der Berliner. — Hjalmar Psilander,
Das Gothaer mnd. Aizneibuch, hrsg. von S. Norrbom.

Arkiv för nordisk filologi 38, 1 : Axel Kock, Besvärjelse-
formler i lorndanska runinskrifter. — Louis L. Ham-
merich, Det germani-ke svage Pvaeteritum. — L.Alfred
Bock, Die epische Dreizahl in den Islendinga s.gur.
Ein Beitrag zur Beschreibung der isländischen Saga. —
Magnus Olsen, Anmälan av ..Studier tillegnade Lsaias
Tegner den 18. januari 1918". — Nat. Beckman, An-
mälan av „E. Sievers, Metrische Studien IV, 1— 2. Unter-
titel: Die schvpedischen Tplandslagh nebst Proben form-
verwandier germanischer Sagdichtung". — Finnur J ons-
son, Anmälan av ,

Hj. Falk: Altwestnordische kleider-
kunde".

Sprak och stil. Tidskrift för nysvensk spräkforsknlng
XX, 3— 5: Nat. Beckman, Syntaxen i Wilhelm Wundts
fpriikfilosofi. — Bernhard Eisberg, En Bellmansk vers
förklarad. '— Olof Gjerdnian, Om klangförändringar i

vär röst och deras framkallande genom sinnesförnimmelser
och texter. — .1. E. Hylen, Cäsur och diäresis i 1600-
talets svenska hexameter. — Stig Olsson Nordberg,
Msv. forfadher. Svar. — Frans de Brun, Nagra nya
belägg rörande ordet forfader. — Buben ü;son Berg,
Efterskrift. — Till Redaktionen ing'ftngna skrifter.

Nysvenska studier. Tidskrift för svensk Stil- och sprak-
forskningl, 1—3: Nils Svanberg, Fröding och Heine. -
Bernhard Eisberg, Textkritiskt tili Stagnelius. — Olof
Gjerdman, Fäglal&t. — Smärre bidrag: 1. Theodor
Hjelmqvist, En anmärkning tili sista strofen av
Dumboms leverne. — 2. Nat. Beckman, Förnamns be
toning. — 3. August Isaacsson, Uppkomsten !iv ad-
jektivet härsken. — 4. Olof Östergren, S-form efter
prepositioneu ,till'. — Till Redaktionen ingangna skrifter.

The Journal of English and Germanic Philology XIX, 3.
July ly20: Franklyn B. Snyder, Notes on Bums and
Thomson. — Archer Taylor, „0 du armer Judas". —
Abbie Findlay Potts, Wbrdsworth and the Bramble.

—

George T. Flom, Semantic Notes on Characterizing
Surnames in Old Norse. — Eich. E. Kirk. A Sentence
by Walter Pater. — Mabel A. Stanford, The Sumner's
Tale and St. Patrick's Purgatory. — L. Landau, Some
Parallele to Shakespeare'« „Se'ven Ages". — Reviews:
Otto B. Schlutter, F. Kluge, Alldeutsches Sprachgut
im -Mittellatein; Deutsche Namenkunde; Hildebrandslied,
Ludwigslied und Merseburger Zaubersprüclie. - Lane
Cooper, W. A. Oldfather, Index verborum quae in
Senecae fabulis reperiuntur. — Fr. Klaeber, Ernst A.
Kock, JubileoJaunts and.lottings. — (Uark S. N orthup,
H. F. Jones's Samuel Butler. — Howard E. Patch,
Albert S. Cook, The Old English Elene, Phoenix and
Physiologus. — Otto B. Schlutter, Eilert Ekwall,
Scandinavians and Celts in the North -West of England.— Neil 0. Brooks, Karl Young, Ordo Eachelis. — Otto
B. Schlutter, W. ührström, Pickpocket. Turnkey,
Wrap-Raskal, and Similar Formations in English. —
Homer E. Woodbridge, The Yale: Shakespeare. —
Christian A. Euckmick, C. F. .T.acob, The Foundations
and Nature of Verse. — Lane Cooper. Henry Dwight
Sedgwick, Dante: An Elementarv Book for Those VVho
Seek in the Gre.it Poet the Teacher of the Spiritual
Life. — XIX, 4. Octol.er 1920: Helen I. Hau na, Sieg-
fried-Arniinius. — E. W. Burrill, Heredity as Fate in
Greek and Elizabethan Diama. — W. Kurrelmeyer,
Etymological Notes. — Eobert Francis Sevbolt, Burk-
hard Zink^ — Theodor Geissendoerfer, Die Bedeutung
der Episode in Hebbels Dramen. — .Vlice D. Snyder,
Paradox and Antithesis in Stevenson's Essays. — Eeviews:
Josef Wiehr, Fr. Neumann. Geschichte des neuhoch-
deutschen Eeims von Opitz bis Wieland. — Franklyn
Bliss Snyder, H. Hecht, Robert Bums. Lohen uiid

Wirken. — Henning Larsen, G. Schütte, Vor Mytiske
Kongeraekke. — George 0. Curme, H. Paul, Deutsche
Grammatik. — Ernest E. Leisy, W. C. Bronson, A Short
History of American Literature; P. H. Boynton,
A History of American Literature. — E. C. Knowlton,
Caroline Goad, Horace in English Literature of the
18"" Century; M. E. Thayer, The Influence of Horace
on the Chief English Pöets of the 19"' Century. —
Eobert L. Eamsaj', G. Summey, Modern Punctuation:
Its Utilities and Conventions. — Maximilian .1. Eudwin,
M. J. Olgin, A Guide to Eussian Literature. — XX, 1.

January 1921: S. Literaturblatt 1921, Sp. 836. — XX. 2.

April 1921: Edw. C. Eoedder, A Critical Survey of
Eecent Besearch in Germanic Philology. — E. C. Knowl-
ton, Nature in Middle English. — 6. M. Lotspeich ,

The Cause of Long Vowel Changes in English. — Edward
Sapir, The Musical Foundations of Verse. — Eeviews:
Oliver Farrar Emerson, E. J. Menner, Purity, a Middle
English Poem. — Helmut Wocke, Alfred Götze, Frühnhd.
Glossar. — John Van Hörne, Charles M. Gayley
und B. P. Kurtz, Methods and Materials of Literarv
Criticism. — G. S ch oepp erle, F. Lot, Etüde sur le

Lancelot en Prose. — E. G. Gudde, G. ßetz. Die
Deutsch -Amerikanische Patriotische Lyrik. — F. A.
Patterson, C. Brown, A Eegister of Middle English
Eeligious and Didactic Verse. — Clark S. Northup,
W. Chislett, The Classical Influence in English Litera-
tui-e. — George T. Flom, 0. v. Friesen, LLster- och
Listerby-Stenarna i Blekinge. — A. Stanley Pease,
Th. O. Wedel, The Mediaeval Attitüde Toward Astrology.
— Clark S. Northup, E. M. Garrett, The Pearl. —
Jacob Zeitlin, M. Callaway, Studies in the Syntax of
the Lindisfarne Go.spels.

Englische Studien 5.5, 3: Hans Knüpf er, Die Anfänge
der periphrastischen Komparation im Englischen. — Fr.
Klaeber, Zu Bj'rhtnoits Tod. — Eilert Ekwall, Some
Notes on the History of Early English Pronunciation. —
Besprechungen: Luick, Historische Grammatik der eng-
lischen Sprache. 3. u. 4. Lieferung. Leipzig 1920 (Bichard
Jordan). — Gustav Krüger, Syntax der englischen Sprache,
vom englischen und deutschen Standpunkte. nebst Beiträgen
zu Wortbildung, Wortkunde und Wortgebrauch. Zweite,
neubearbeitete und stark vermehrte Auflage. Dresden
und Leipzig 1914-17 (W. Franz). — Ker, The Art of
Poetry. Inaugural Lecture delivered before the Uui-
versity of Oxford, 5. June 1920 (Hans Hecht). — Carleton
Brown, A Eegister of Middle English Eeligious and
Didactic A'erse. Part I: List of Manuscripts. 1916. —
Part II: Index of First Lines and Index of Subjects and
Titles. Oxford 1920 (Fr. Klaeber). — Hecht, Eobert
Burns. Leben und Wirken des schottischen Volksdichters
dargestellt. Heidelberg 1919 (Gustav Binz). — Walter ('.

Phillips, Dickens, Eeade, and Collins Sensation No-
velists. A Study in the Conditions and Theories of Novel
Writing in Victorian England. New York, Columbia
University Press. 1919 (Bernhard Fehr). — W. Brooks
Drayton Henderson, Swinburne and Landor. A Study
of their spiritual Relationship and its Effect on Swiii-

hurne's Moral and Poetic Development. London 1918;

Edmund Gosse, The Life of Algernon Charles Swin-
burne. London 1917 (S. B. Liljegren). — Harohi Wi 1 1 i ams.
Modern English Writers. Being a Studv of Imaginative
Literature 1890-1914. London 1918; Ders, Outlines
of Modern English Literature. Ibid. 1920 (S. B. Lilje-

gren). — Bernard Shaw, Back to Methuselah. A Meta-
biological Pentateuch. London 1921 (Bernhard Fehr). -—

Mackenzie, The Quest of the Bailad. Princeton üni-
versitv Press. 1919 (Lowry C. Wimberly). — Danish
Ballaäs, translated bv E. M. Smil h -Dampier. Cam-
bridge 1920 (Franz Bolf Schröder). — Babhitt. Rousseau
and Bomanticisni. Boston and New York, London 1919

(Hans Hecht). — Gudmund Schütte, Hjemligt Heden-
skab. Kopenhagen 1919 (Gustav Neckel). — Muirhead,
England. (The Blup Guides.) London und Paris 1920;

Ders., London and its Environs. (The Blue Guides.)

Fifth (revised) Impression. Ebenda 1920 (J. Hoops). —
Eichard Schmidt, Das alte und moderne Indien (Max
Walleser). — Brandenburg, Commercial Synonyms.
Kleine englische Handelssynonymik. Leipzig 1919 (,lvarl

Brunner). — Broers en ftoukens. English Idioms and
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their Dutch Equivalents. Engelsche Idiomatische Uit-

drukkingen. Groningen 1912 (C. Th. Lion). — Karl
Brunner. Uebungsstücke zur Einführung in die neu-
englische Sprache bei Anfängerkursen in Hochschulen.
Mit einer kurzen Grammatik. Wien und Leipzig 1920

(C. Th. Lion). — Reichel und Bllimel. Lehrgang der

englischen Sprache. Teil I: Elementarbuch ; Teil II:

Lese- und Uebungsbuoh: Teil III: Schulgrammatik (Satz-

lehre). 2. Aufl. Breslau 1919 (F. Bitzliat). — Hubert
und Philippsth al, Xeufprachliche Eeformbibliothek.
Hannover, Carl Meyer (Gustav Prior): .52. Louisa M.
Alcott, Little Men." Life at Plnuifield with Jos Boys.
Adapted for the Use of Schools, and with a füll English
Commertarv supplemented bv German Equivalents,

by Julius Heiss. 1921 (0. Gl'öde). — Parisselle u.

(Jade, Französische und englische Schulbibliothek.
Leipzig, Renger: A. 209. John Richard Green. A Short
Historv of the English People. In Auswahl heraus-
gegeben und ei klärt von 0. Thiele. 1921 (0. Glöde). —
Velhagen & Klasings Sammlung französischer und
englischer Schulausgaben. English Authoi-s. Bielefeld

u. Leipzig: Ifiö B. Sheridan. The School for Scandal.

A Comedy. Mit -\nmerkungen zum Schulgebrauch heraus-

gegeben von C. Wi n d e r 1 ich. 1921 (O. Glöde). —
Miszellen: Edward Schröder. A Peniworth of Witte.
Eine Titelfrage. — E. Kieckers, Zur Satzapposition im
Englischen. — H. Mutschmann, Nochmals zur Milton-
Frage. — Kleine Mitteilungen.

Anglia XLV, 4: V. Langhans, Der Reimvokal e bei

Chaucer (Schi.). — Th. Grienberger, Deor. — 0. B.
Schlutter, Weiteres zu Holthausens krit. Ausgabe
der ae. Leidenglossen. ..r,

Anglia Beiblatt 5XX1I, 8. August 1921: Fehr, Zur zeit-

genössischen englischen Literatur. — 5XXII, 9. Sep-
tember 1921 : Sim mons, Goethe's Lyric Poems in English
Translation Prior to ISr.O (Caro). — W e 1 1 s , The Salvaging
of Civilization (Fehr). — Brandl und Zippel, Mittel-

englische Sprach- und Literaturproben (Holthausen). —
Holthausen. Zu Evervraan. — Mutschmann, Nach-
trag zu 0. Wildes Gedichten. — XXXII, 10. Oktober
1921: Fehr, Zur zeitgei össischen ensilischen Literatur.

(Forts.) — Cazaniian, L'evolu'ion psychologique et la

litieratureen -Angleterre. Itj60- 1914 (Fehr). — Annakin,
Exercises in English Pronunciation iWahirl. — Carlyle,
Essavs on German Literatuie. ausgewählt und erläutert

Ton W. Hübner (.Mahir). — XXXII, 11. November 1921:

Mawer. The I'lace-Names of Northumberland and
Durham lEkwall).

English Studies III. 5. Oktober 1921: W. van Doorn,
Mainly About the Prose-Poem. — L. Snitslaar, Some
PImvs by Barrie. — Reviews: Two Plays Irom the Perse
School (C. J. van der ^\'cyl.

Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft 57:

Max Förster, Sliakespeare und Deutscliland. — Helene
Richter. Baron der Philosoph. — H. Lüdeke, Ludwig
Tiecks erste Shakespeare-Uebersetzung 1794. — Werner
Deetjen, Immermanns Bearbeitung des „Sturm" als

Operntext. — Rud. Krauss, Der erste Ters des be-

rühmten Hamlet-Monolo<iS (111. 1) in den deutschen Ueber-
setzungen. — Julius Hirschberg, Zwei Konjekturen
zu ..Measure for Measure". — Eugen Kilian, Ernst
Possart. — Karl Zeiss. Pos-avt. — Bücherschau.
I. Sammelreferat von AVolfgang Keller: A. Deutsche
Cebersetzungen (F. Gundolf, Shakespeare in deutscher
Sprache. — Shakespeare in Einzelausgaben. Insel-

Verlag. — Timon. übersetzt von Robert Prechtel. —
Lucretia. übersetzt von Max Kahlenberg. — Venus
und Adonis, übersetzt und mit Zeichnungen von F.

Heubner). — B. Allgemeine Erläuterungsscbriften (G.

Landauer, Shakespeare-Vorträge. — Romain R olland,
Wahrheit in Shakespeare. — Richard Schmidt, Staats-

bürgerkunde und Literaturunterricht. — Elisabeth Wo If f

-

hardt, Shakespeare und das Griechentum). — C. Er-
läuterungen zu einzelnen Werken Shakespeares (Else

von Schau bert, Draytons Anteil an Heinrich VI. —
V. Osterberg, Studier over Hamlet-Texterne. — Ders.,
Hamlet's Alder). — D. Shakespeare in Deutschland (L. M.
Price.English-GermanLiterary Influenoes.— H. Lüdeke,
Tiecks Buch über Shakespeare. — Meta Corssen, Kleists

und Shakespeares dramatische Sprache). — E. Literatur

der Elisabethanischen Zeit (K. Schröder, Piatonismus
in der englischen Renaissance. — Sir Henry Herbert's
Dramatio Records ed. J. Q. Adams. -- Rud. Gross-
mann, Spanien und das elisabethanische Drama. —
Margarete Thimme, Marlowe's Jew of Malta. - Philipp

A ronstein. John Donne. — Anna H. Me tger . Posies. —
Neils on and Thorndike, Historv of English Litera-

ture. — Sir A. W. Ward. Collected Papers. I. Historical).

II. Einzelreferate: Hamlet. Einhorndruck. Holzschnitte

von O. Wirsching (Hugo Daffner). — G. P. Baker,
Dramatic Technique (R udolf Fischer). — K. L. K i 1 1 r e d g e,

Shakespeare (F. Schönemann!. — Zeitschriftenschau:

von Wolfgang Keller. Mysterienzyklen. — Die Robin-
Hood-Spiele.

'— Trial of Treasure." — Schottische Re-
naissance-Dichter. — George Turberville. — Spen.ser. —
Hamlet. — Antonius und (Cleopatra. — As You Like It. —
Eine neue Quelle für den Sturm. — George Chapman. —
Thomas Heywood. — Ben Jonsons poetische Theorie. —
Antike Quellen Ben Jonsons. — Ben Jonsons ..Epicoene". —
Zur elisabethanischen Bühne. — Das Globus-Theater. —
Shakespeares Sturm nicht Quelle für Bodmers Noah. —
Der Abbe Prevost und Shakespeare. — Dramaturgische
Rundschau. Von Ernst Leopold Stahl. — Theater-

schau: Helene Richter, Shakespeare im Wiener Burg-
theater. — Walther Volbach, Berliner Shakespeare-
Vorstellungen.— Erich Marcus, ..Pericles" im Berliner

Neuen Volkstheater. — Alfred Mensi - Klarbach,
Münchner Shakespeare-Aufführungen. — Ernst Leopold
Stahl, Mannheimer Shakespeare-Aufführungen. — Man-
fred Schneider, „Troilus'' in der Bearbeitung von
Wilh. von Scholz am Würtemb. Landestheater. —
Ernst Leopold Stahl, „Der bestrafte Brudermord-' am
Heidelberger Theater. — Ders., Dortmunder Theater.

—

Statistischer Feberblick über Aufführung Shakespearescher

Werke im Jahre 1920. — Hans Daffis. Shakespeare-
Bibliographie 1917-1921.

Romania, Nr. 186—187. Avril-Juillet 1921: A. Plaget,
Les „Princes" de Georges Chastelain. — P. Marchot,
Notes etymologiques. — L. Foulet, Comment ont

evolue les formes de l'interrogation? — J. Weston,
The ,, Perlesvaus" and the „Vengeance Raguidel". —
A. Thomas, Fenohular dans la Passion de Clermond-
Ferrand. — G. Bertoni. Intorno a una denominazione

alto-italiana dell'ape: nmida. — E. Hoepffner, Chanson
franfaise du XIll» siecle. — J. Morawski, L'auteur

de la seconde -Vie des Peres". — M. Prinet, Remarques
onomastiques sur le „Waltharius". — . G- Huet,_ Un
episode de l'Ysengrimus et quelques recits apparentes. —
A. Thomas, Anc. fr. .'(smc sisieme. —Ders., Nouveaus
temoignajes sur le Jargon (14ii4 et 14S4-1486). — Comptes
rendus: A. F. Massera, Sonetti burleschi e realistici

dei primi due secoli (A. Parducci). — K. Lambley,
The teaching and cultivation of the French Language
in England during Tudor and Stuart Times (H. Le-

maitre). — A. Wallensköld, Strassburger-ederna. den

äldsta bevarade texten pa franske spräket (E. Muret). —
In der Chronique sind kurz besprochen; A. Erneut,
Reoueil de texies latins archaiques (Oscar Bloch). —
Giulio Bertoni, Per l'elemento germanico nella liugua

italiana e per altro ancora (M. R.). — T. Spoerri, II

dialetto della Valsesia, vocalismo, consonantismo, morfo-

logia. — H. G a V e I , Essai sur l'evolution de la_ pro-

nonoiation du castillan depuis le XIV>- siede d'apres les

theories des grammairiens et quelques autres sources.

Paris, Champion XII, 551 S. 8". — J. J. Salverda

de Grave. Over de beklemtoonde klinker in Aniour en

enkele andere woorden. Mededeelingen der koninklijke

Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde Deel 53.

Serie A, Nr. 3 (G. C). — L. Spitzer, Katalanische

Etvmologien. — Jean Haust, Notes d'etymologie

wa'lonne. Extrait du Bulletin du Dictionnaire general

de la langue wallonne 1920 (M. R.). — Mario Esposito,
Melanges philologiques. Textes et etudes de litterature

ancienne et medievale (M. R.). — Der altfranzösische

Prosa-Alexander-Roman nach der Berlmer Bilderhand-

schrift nebst dem lat. Original der Historia de prelus,

herausgegeben von .4.1fons Hilka iM. R.). — Ferd. Neri,

La famiglia di Golia. — Giulio Bertoni, Poesie, leggende,

costiimanze del medio evo: Studi su vecchie e nuove
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poesie e prose d'amore e di i'omanzi (A. Jeanroy). —
jEzio Levi, Maestro Antonio da Feirara, rimatore del

secolo XIF (A. Jeanroy). — Pio Eajna, I centenarii
danteschi passati e il centenario presente (M. R.). —
Guido Falorsi. Le concoi'darize dantesche, introduzione
analitico a un commento sintetico della Divina Commedia.
— Luigi Sorrento, Un pianto di Maria in dialetto

siciliano del sec. XIV (M. 1!.). — Arthur Längi'ors, ün
jeu de societe du Moyen Age. Bagemon le Bon, in-

spirateur d'un sermon en veriä (M. R.). — Ett fragment
af den tyska Trojasagan i det Wrangelska Biblioteket
pa Skokloster af Hjalmar Psilauder. — Ch.-V. Langlois,
L'esprit de Gui. Academie des Inscriptions et Belles-

Lettres, Seance publique annuelle du venJredi 19 no-
"vembre 1920 (A. Lüngfors). — Arturo Farinelli, Viajes
por Espafia _y Portugal desde la edad media hasta el

siglo XX, divagaciones bibliograficas. — R. Foulche-
Delbosc et L.Bar rau-Dih ig o, Manuel de rhispanisaut.
Tome J. — Pio Kajna, Letterature neo-latine e niedioevo
universitario (M. K.).

Qiornale storico della letteratura italiana. Fase. 229,
Vol. LXXVII, 1: G. Ziccardi. La selva incantata della

. ,,Gerusalemme". — G. Eeichenbach, Saggi di poesia
popolarc fra le carte del Boiardo. — Rassegna biblio-

grafica: A. Corbellini, Em. C-iafardini. Tra gli amori
e tra le rime di Dante. — C. Caica terra, L. Donati,
La tragedia di Oriani (Albori d' immortalita) con dodici
illustraz. fuori testo. — Bollettino bibliografico: V. Biagi.
L'Intelligenza. Che sia e di chi (S. Debenedetti). — Studi
danteschi, diretti da "M. Barbi I, J^ (S. Debenedetti). —
G. M Monti, Un laudario umbro quattrocentista dei
Bianchi (G. Borghezio). — G. Pellegrini, Lumanista
Bernardo Ruccellai e le sue opere storiche (P. Egidi). —
N. MachiaveUi, Operette satiriche. Introduzione e
commento di L. F. Benedetto (P. Carli). — Th. Fr. Grane,
Italiau social customs of tlie Sisteenth Century and
their influence on the Literatures of Europe (V'. Cian)..

—

F. N eri, II Chiabrera e la Pleiade fraucese (P. Toldo) —
M. V a 1 1 a s s , Hortus Caelestium Deliciarum ex omnigena
defloratione Sanctorum Patrum etc. summa cura com-
positus a D. Joanne Bona a Monte Regali etc. (L. Berra).— Gioberti- Massari, Carteggio (l8-i8— 18.52) pubbl.
ed annotato da G. Balsamo-Cri velli (V. Cian). —
Annunzi analitici: A. Padula, Brunetto Latini e il

Pataffio (S. Deb.). — C. Zacchetti, Jn difesa di Beatrice,
della Giuntina . . . e d'altre cose (S. Deb.). — U. Frit-
telli, A proposito di Ghinibaldo Saracini marito di

Sapia (F. Barb.). — Sonetti burleschi e realistici dei primi
due secoli a cura di Aldo Fr JMassera (\'i. Ci.). — G.
Zaccagn in i. Giovanni di Bouandrea dettatore e rimatore
e altri grammatioi e dottori iu arti dello Studio. bolognese
(S. Deb.). — Johu Raymond Shulters, Luigi Pulci and
the Animal Kingdom. Thesis. Baltimore (A. M.). — C.

Bornate, La guerra di Pietrasanta (1484— 1485j secondo
i documeuti dell'Archivio Genovese (C.Calc). — A. Gian-
nini, „La Carcel de Amor" y el „Cortegiano" de
B. Castiglione iVi. Ci.). — M. Ciravegna, 11 pensiero
e l'arte di Francesco Redi (An. B.). — Ernesto Monaci,
Roma MDCCCCXX. — Pubblicazioni nuziali: E. L ova-
rin i, II sonetto di Dante per la Garisenda (S. Deb.) —
Arn. Segarizzi, Per la bibliografia di Andrea Biglia. —
Comunicazioni ed appuntl: G. Toffanin, La „foetida
Aethiopissa" e la „femmina balba". — M. Antonelli,
La „Malta" dantesca e l'isola Bisentina. — Crouaca. —
Fase. 230/231. Vol. LXXVII, 23: A. Momigliano,
La critica e la fama del Folengo sino al De Sauctis. —
A. Valente, 'rorquato Tasso e i Farnesi. — C. Calca-
terra, La satira del Frugoni contro 1' Arcivescovo di

Ravenna. — Laudomia Zauoboni-Cecchini, La prima
manifeslazione letteraria di Giovanni Berchet. — Dante
Bianchi, Leopardi romanziere. — Rassegna biblio-

grafica; N. Zingarelli. Robert de Labusquette, Autour
de Dante. Les Beatrices. — M. Catalano, G. Bertoni,
L' „Orlando furioso" e la Rinasceuza a Ferrara. — B.
Cestaro, T. GallaratiScotti. La vita di Antonio Fo-
gazzaro. — G. Toffanin, Bruno Brunelli, I teatri di

Padova. — Bollettino bibliografico: S. Debenedetti,
Per la „leggenda" di Lanfranc.o; e Un riscoutro orieutale
della parabola di Peire Cardinal (L. Di hrancia). — V.
Rossi, II codice latino 85ti8 della Biblioteca Nazionale

di Parigi e il testo delle „Familiari" del Petrarca (.\.

Foresti). — Guarino Veronese, Epistolario raccoUo.
ordinato illustrato da R. Sabbadini Vol. III. Commento.
(VI. Zabughim. — G. Vaccarella, Saggio su la Ri-
nasceuza e la poesia di Agnolo Poliziaao (A. Fumagalli).
— Miscelianea di studi critici in onore di E Stampini
(V. Cian). — E. Stu rel, Bandello en France au XVI>^ siecle

(Fr. Picco). — P. Lorenzetti, La Bellezza e l'amore
nei trattati del Cinquecento (6. Fatini). — G. Rabizzani.
Sterne in Italia. Riflessi nostrani dell'umorismo senti-

mentale (V. Cian). — C. De Lollis. Saggi di letteratura
francese (M. Fubini). — L. Messedaglia, Aleardo
Aleardi, Caterina Bon Brenzoni ed Angelo Messedaglia
secondo documenti e carteggi inediti o rari (A. Belloni). —
A. Boito, Novelle e riviste drammatiche per cura di

G. Brognoligo (E. Filippinii. — Fr. Morabito, II misti-

cismo di Giov. Pascoli (A. Momigliano). — Annunzi ana-
litici: E. Lattes, II nome d" Italia (F. Barb.). — V.
Crescini, Appuntl su l'etimologia di „goliardo" (F.N.).

—

L Frati, L'Epistola „De x-egimiue et modo studendi"
di Martiiio da Fano (Vi. Ci.). — Carmine di Pierro,
Un carme dell' umanista Giovanni da Cremona in lode
del Carmagnola (F. Barb.). — G. Fatini, Italianitä e

patria in Ludovico Ariosto (Vi. Ci.). — E. Bellorini.
Alcuni versi inediti di Giuseppe Parini (Vi. Ci.). — Angelo M.
Stoppiglia. Bibliografia di S. Girolamo Emillani con
commenti e notizie sugli scrittori (C. Calc). — Guide
„Ics". Profili bibliografici de „L' Italia che scrive":

Luigi T onelli, La Critica; Luigi Piccion o, II Giorn.n-

lismo (A. Mom.). — Edward Bullough, Cambridge
Readings in Italian Literature (Vi. Ci.). — Scipio Sla-
taper, Scritti lettari e critici (A. M.). — Comunicazioni
ed appunti: V. Cian, Chiosa dantesca, „Montemalo". —
St. De Chiara, Luna nuova. — G. Bertoni, Niccolo
Lelio Cosmico. — PI. Carli, Briccica giustiana: Gin-
gillino e Tartufo. — Cronaca. Necrologio: V. Cian,
Giuseppe Biadego. — Fase. 232 '233. Vol. LXXVIII, i'2:

Br. Nardi, II concetto dell'Impero nello svolgimento
del pensiero dantesoo. — R. Dusi, Introduzione alla

storia dell' arte letteraria: I. (.Ui antecedenti. II. La
riforma di B. Croce. III. II problema presente. — Pio
Pecchiai, I documenti sulla biografia di Buonvicino
Della Riva. — A. Belloni, Una chiosa di Benvenuto
da Imola e la retta interpretazione d'un verso dantesco. —
G. Bertoni, Pietro Andrea Basso. — G. R eichen bach .

II matrimonio del Boiardo. Nota seconda. — Rassegna
bibliografica: G. Fatini, Fr. Torraca, Per la biografia
di Lud. Ariosto; Fr. Persico, L' Orlando Furioso;
G. Bertoni, II soggettivismo di Ludovico Ariosto. —
V. Cian, L. Pastor, Geschichte der Päpste seit dem
Ausgang des Mittelalters VII, VIII. — A. Galletti,
G. A. Borgese, Storia della critica romantica in Italia:

Dal Conciliatore, introduzione e commento di P. A. Menzio

;

Vincenzo Gioberti, Del Primato morale e civile dei;l

Italiani, introduz. e note di G. Balsamo-Crivelli; V. Cian
II primo centenario del romauzo storico italiano 18l.j

1824. — Bollettino bibliografico: E. Filippini, L'esoilri

degli studenti da Bologna nel 1321 e il „Polifemo'
dantesco (G. Zacoagnini). — G. Boffito, II volo in Italia.

Storio documentata e aneddotica dell' aeronautioa <

dell'aviazione in Italia (V. Cian). — S. Reitano, La
poesia in Sicilia nel sec. XVUI. Parte I (G. Leanti). - -

V. Alfieri, Saul, interpretato da A. Momigliano (Iv

Bianchi). — M. Fioroni, Preludi d'arte man/.oniana di i

Seicento; N. Busetto, La composizione della ..Peu'i

-

coste" di A. Manzoni (A. Momigliano). — A. M o m i g 1 i a n . 1

.

A. Manzoni (\. Busetto). — F. Martini, II Quarantoti'
in Toscana. I. Diario iuedito del conte L. Passerini ni-

Rilli CL. Staffetti). — R. Barbiera, Voci e volti d.l

passato (1800—1900). Da Archivi segreti di State e da
altre foiiti; ders., Ricordi delle terre dolorose(F. Barbierii
— Biblioteca rara. Testi e documenti di letteratura.

d'arte e di storia raccolti da A. Pellizzari. Seconda Serif

n' XXI—XXXV (A. Momigliano). — Annunzi analitiii

N. Machiavelli, Istorie fiorentine commentate d:i

A. Pippi (PI. C). — Carmelo Sgroi, Sul „Galeotto Man-
fredi" tragedia di Vincenzo Monti (A. Mom.). — G. Donati -

Petteni, Saggio d'interpretazioni manzoniane A.Mom.) —
L. Graz ian i, La poesia modern a in Provßnza (B. A.T.). -

Comunicazioni ed appunti; A. Valente, La recita lü

una commedia dell' Ariosto in una lettera di Margherita
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d'Austria. — V. Cian, La data della morte di Annihal
Caro. — D. Guerri, Stanze dialttiali nel „Catorcio di
Aiighiari" di Federico Xomi (16:0—1705). — Cronaca.

Revue hispanique. Eecueil consacre a l'etude des langues,
des liuei aturts et de l'histoire des pays castillans, catalans
et portugais. Band 36 {1916). 1. Texte und Studien.
S. 1— -äl: G. Desdevises du Dezert, Lri Chciwhre des
Jiiyes de VEviiJ (t de la Cour en T74Ö. Ausführliche
Sonderstudie zur Geschichte der spanischen Rechtspflege.
Die Saln de Alcnldes de Crisa >/ Corte bildete einen wesent-
lichen Bestandteil der spanischen Gerichlsorganisation
des 18. Jabihunrterts. — S. ö-2—ßl: Piiul Lafond, Luis
Trist, n. liiiJS— 1G40, Biographisch-kritische Skizze über
einen Greco-Schüler mit Reproduktionen seiner Gemälde.

—

S. b2—71 : Marcel G au t hi er , JÜe quelques jeiix d'espnt IJI.

Le toiiiet du ^oiiud. Fortsetzung der Bd. 8:) begonnenen
und Bd. 3-") weitergeführten Unttrsvichuiigen und Texte.
Der vorstehende Aufsatz bringt Belege (mit französischen
und englischen Uebersetzungen) von jenen Versspielereien,
in denen die Kunstregeln und Schwierigkeiten der Sonett-
Dichtungsform in Sonetten behandelt werden. Beispiele
aus Diego de Jlendoza Barros, Baltasar del Alcazar, Lope
de Vega usw. bis herauf zu Jose Cadalsa Carbo (1914). —
S. 72—1:^4: .L Miret i Sans, LI LUbre de Daniel de la

Hihlia latahii.a riiiicda de Sirdln. Neudruck des Buches
Daniel aus der katalanischen Reimbifcel der Biblioteca
Colombiria. — S. 10-5— 149: R. Fou Iche-Delbosc, La
le'iictii'e de Judas I^ciriiite. Beispiel einer spanischen
Version der Legende von Judas Ischariot aus einer Hand-
schrift des ausgehenden 16. Jahrhunderts. Von besomlerer
Bedeutung wegen der .Seltenheit dieses .Stoffes in der
spanischen Literatur. — S. 1-50— l."i8: A. Lefo restier,
hole .<ur dnix seri iiillns du I\Iaripn-< de liaididana. Un-
bekannte Varianten nach Handschriften der Madrider
Nationalbibliothek. — S. 1.59— lt9: Georges Hamel,
Vn iinioiahle jrairnis relatif ii la prise de Grc>,ade. Neu-
druck des bereits von Adolf Fr. von Schack. Poesie und
Kunst dir Araber in Sjiaiiiin 11, 842 erwähnten, ver-
mutlich aus dem Jahre 1492 stammenden französischen
Frühdrucks über die Piinse de la die de Grinade. —
S. i7U— 176: Alfonso Reyes, Hui: de Alaruin // las Fieftas

de Baltasar Carlos. Ein auf dieses fiestas (Oktober 1631)
bezügliches und hier zum erstenmal gedrucktes Sonett
wird dem Euiz de Alarcön zugeschrieben. — S. 177 199:
V. Garcia Calderön, LI iJiario de Mupahurn. Tage-
buch des sargento de la guardia del Virrey, Don Joseph
de Mugaburu y Hontön in Lima (Perii), die Jahre
16.59—67 umfassend. Von ausschliesslich lokalem Inter-

esse. — S. 200— 252: Antonio Aguirre, La A'o/itc de
Carlos Tigiialel i .-ur Tlioinas de l'narte. Eine bisher ver-
loren geglaubte kurze Biographie des Fabeldichters
Yriarte. — S. ::.53-2b9: Ch. Beaulieux, Lellre de la

Cite de GUrallar ii la Lteine^ LIisid llhe. Als Philipp V.
im Jahre 1714 in zweiter Ehe Elisabeth Farnese von
Parma heiratete, richteten Bürger der Stadt Gibraltar
in Form eines lateinischen Briefes einen wax'men Appell
an die neue Herrscherin, der alle ihre Sorgen um die

schädliche innere und äussere Politik der bisherigen
Regierung in beredten "Worten schildert. Ch. Beaulieux
veröffentlicht den Brief nach einer Handschrift und stellt

in kurzer Einleitung die nötigen geschichtlichen Zu-
sammenhänge her.— S. 270—2S0: Ldtres de Madrid. Vier
Briefe eines ungenannten Verfassers über Madrid aus
dem Jahre 1^26. — S. 308—310: Paul Lafond, Le joitrait

du Locttnr I'isa jar le Greco. Nachweis eines vom Gi'eco

auf Holz gemalten Miniaturhildnisses (9x6 cm) des Dr.
Francisco Pisa (t 16Ui). dessen Hisluria de Tohdu für die

Geschichte der spanischen Kunst von grossem Quellen-
werte ist. Mit Reproduktion des Bildnisses. — S. 312

—

•376: B. J. Cuervo, Maestro de mi di(eiora(rio de la lenijua

casteJlana. litimpresiön C(,n pidlogo de A. Gorudles; Mii6.
Neudruck einer Jugendarbeit des grossen Linguisten. Die
Muestia umfasst Proben aus dem Buchstaben o, besonders
ausführlich die Begriffe oaipar. i.io. oru. ohs(uro. —
S. 377—474: Paul Högberg, 3la>in>erits espacfnols dans
lis bibliotheqiies svedoists. Beschreibt 25 spanische und
2 lateinische Handschriften der kgl. Bibliothek in Stock-
holm, der Universitätsbibliothek in Uppsala und der
zwei Bibliotheken von Vä.steräs und Strengnas. Der
grösste Teil der Handschriften stammt aus dem Besitz

des schwedischen Bibliophilen, Sprachforschers und Diplo-
maten Johann Gabriel Sparwenfeldt (16ÖÖ-1727). Ueber
ihn habe ich, namentlich was seine Beziehungen zu
Spanien betrifft, das Wichtigste in Herrigs Archiv Bd. 141,

S. 239 zusammengestellt. Von dem hand.schriftlichen
Katalog der berümten Lastanosa-Bibliothek (bei Högberg
Nr. 8) habe ich im Zentralblatt lür Bibliothekswesen,
Bd. 36 (1919). S. 269 ausführlich gehandelt. Auf die
übrigen Handschriften möchte ich im Literaturblatt noch
gesondert zu sprechen kommen. — S. 475—4S8: Juan del
Encina, LJfiloga interloeutoiia. Repriiited b;/ Urbau Cronan.
Neudruck einer bereits von Salvä dem Encina zuge-
schriebenen Egloge nach dem einzgen bekannten Exem-
plar in einer nicht genannten Bibliothek. — S. 489—ö20:
K. Foule be-Delbosc. L> ux leurres de Cristdhnl de
Castilhjo. Zwei Textpublikationen von grösster Wichtig-
keit. Die einzige Handschrift der Coiiiedia Costauza ist

seit 1823 verschwunden. Moratin hatte sie seinerzeit
noch gelesen und exzerpiert. Dieses in seinen posthum
erschienenen Origi ues del tiatro eypanol (lJ-30) von der
Zensur unterdrückte Bruchstück ist hier aus seinem
Nachlass zum erstenmal veröffentlicht. An zweiter Stelle

wird der Seniiiin de Ainnres nach einer von der Inquisition
nicht verstümmelten Handschrift (im Besitze von foulche-
Delbosc) neu herausgegeben. Zum Vergleich folgt im
Anhang der mit dem iSernion de Aiuons von Castillejo

hätifig verwechselte, spätere und von einem unbekannten
Verfasser stammende Sermon de Aiiiores pur ei Menor
Annes. Nachdem die Berue liispatiique soeben auch den
Didloiö de MiifurLS in der vollständigsten bis jetzt bekannt
gewordenen Fassung veröffentlicht hat und somit drei

der bedeutendsten Werke des Dichters teils neu. teils

erheblich verändert vorliegen, ist die Castillejo-Kritik auf
ganz neue Grundlagen gestellt. — S. 621-627: Mateo
Alemän de Alfarache, Aramel de necedades y dis-

eiiydos oriliuarios. Von Juan M. Sänchez besorgter Neu-
druck des zu Valencia lülö zuerst erschienenen Hettchens.—
2. Besprechungen. S. 281—289: J. J. A. Bertrand,
Cercantes et le romantisme allemand. Paris 1914. Be-
sprochen von A. Lenz. S. 298—300: Aurelio Baig Banos,
QuK'u fne' el Ueenciado Alonso Lurndudez de Avttlaaela'r'

Kiisaijo sobre la estruetura esjriritual del (also (Juijote.

Leligiosidad de (.'trvantes. Caita de D. Francisco Rudriguez
Marin. Madrid 1915. Besprochen von A. Deloroix. —
3. Reproduktionen. .S. 632: Dessins medits de Goya.
Nr. 56— 70. — Band 37 (1916): 1. Texte und Studien.
S. 1—60: Francisco Garcia Calderön, LI ji<niaiiieri-

canisnw, su jiasado i/ su jiorctnir. Ein politischer Panegyri-
kus ekelhaftester Art auf die angebliche VV^eltmission

der amerikanischen Reiche. Eine Idee gibt folgender
Satz: LI paiigeimanisiiio ciciliza ]>or la giierra \j regenera

en sangre u la hnmanidad injerior: el pauamiricanismo
avanza pnr piersuasiiin y pregona las ereilen ia-i de la libertad

a la crecieide turba iniuigndoria. Rätselhaft bleibt, mir,

wie ein solches politisches Geschwafel den Weg in die

Revue hispauiqne finden konnte. Quandoque dorniitat

bonus Homerus. — S. 61— 104: F. Garcia Godoy,
La liiiratura dominicana. Literatui geschichte von Santo
Domingo (Südamerika). Von warmem Patriotismus durch-
glühte, flott geschriebene, aber nicht sonderlich gründ-
liche Studie. — S. 105—250: D,jeumentos dijihiineitiiOS

aragonesis {]'J't'-> -lüf^l). Aus dem Archieo de la Corona

de Aragon stammende und von Manuel Cubells veröffent-

lichte Schriftstücke von unterschiedlicher Wichtigkeit.

Einleitung, Namen- und Sachregister und jede andere

Art des Ueberblicks fehlt vollständig. Die Texte bleiben

infolgedessen genau so mausetot für die Wissenschaft

wie ihre handschriftlichen Originale. — S. 251-456:
Fitiias del Imognito, luldins par R. Fuulehe-Lel 'OSC. 2'i

lyrische Dichtungen eines unbekannten Verfassers aus

d"er ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Die aus einem
deutschen Antiquariat in den Besitz von Fou Iche-Delbosc

übergegangene Handschrift trägt den Titel Varias y
selectas poesias del Jmdgnito. Der Dichter ist, wie gesagt,

völlig unbekannt. .\us Anspielungen geht lediglich hervor,

dass er aus Andalusien stammts und in Sevilla studierte.

Für die Freunde des .spanischen Dramas ist von Be-

deutung, dass er in einem Index auf vier comedias an-

spielt, in denen einige seiner Gedichte Verwendung ge-

funden haben sollen (siruid este soueto en In comedin etc.)

Die vier sind: El descngano de amor (1614), San Ignacio
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(1622), Sfiii Pnhh) cniiitiiriii (1634) und ,Sn» Li(i-< (ohne Jahr).

Sein lyrisches Repertoire unifasst alle Vers- und Strophen-
arten,' die vins aus der eristen Hälfte des 17. Jahrhunderts
geläufig sind. Seine Sprache ist unendlich variations-

fähig, von unglaublichem Wortreichtum und ein williges

"Wei-kzeug des jeweiligen Gefühles. Er dtlrfte Castillejo

besonders verehrt und (bewusst oder nicht) nachgeahmt
haben. An Stimmungen ist er wandlungsfähig wie jener.

Kindl;ch-fromme Einfalt, mühsam verhaltene Leiden-
schaft, trübe Resignation, boshafte Spottlust, spielerische

Freude an leerem Wort- und Remigelilingel, alles kommt
ihm spontan und ungezwungen aus der Seele. Ich will

versuchen, dem Leser ein paar seiner schönsten Verse in

freier Uebersetzung nahezubringen; die Originale mag
dann, wer will, mit um so grösserem Genüsse selber lesen.

Nr. 124.

Zephir mit milikm Wchn
lieber Meenrutien fleht,

l^ass hinaus im\h, o Mutter.
Zu seltn., uir er weht.

Mein Herz int ein icikles Meer,
F<> rr/etulti et hst iirni f.

Der Leiilenschaft Wellen
Zu ISergen ijeiitrmt.

Uli mit Sinm II und Denl~en
Ulis Luid mir virgeht?

Jjdss hinaus mich, <> Mutter,
Zu sehen, wie er weht.

Dort folgt auf die Sonne
Der Sturm mtnurru.
Dort leeeh^ell mit Toben*
Die heitere Riilr.

Das Stürmen der Leidenschaft
Nimmer rerijeht.

Lass hinaus mieh, o Mutter,
Zu sctun, irif er weht.

Foulche Delboso hat mit Recht jeden Versuch, die Per-
sönliclikeit dieses Dichters zu identifizieren, als vorläufig
aussichtslos aulgegeben. Das darf indes nicht verhindern,
ihm schon jetzt in der Geschichte der spanischen Dicht-
kunst eine wohnliche Stätte zu bereiten. Er wird sich

wohl am besten in die Gruppe um Göngora einfügen.
Sache eingehender Würdigung und Kritik muss es sein,

den rechten Platz für ihn zu finden. Die von Foulche-
Delbosc zuwege gebrachte Ausgabe ist im übrigen von
A bis Z musterhaft. — S. 45?

—

b'iQ: Las ßleroi Uis de
Otidio, trailucidas in casteHano. S. Lopez Inclan veT-
öffentlicht aus einer Handschritt in Privatbesitz (sie soll,

wie er meint, ans der Zeit um 1600 stammen) diese Ovid-
Uebersetzung, deren Bedeutung für die Geschichte des
Fortlebeiis der Antike in Spanien freilich erst noch fest-

zustellen wäre. — 2. R eprodu ktionen. 8.2-50 und 5^0:
Iconor/iajihi- lii ]ian i/uc. p/ai.c/it.s j,S'

—

(>6, 67—80. Die
wundervolle Reproduktionsserie \on Porti äts, die entweder
durch ihre Maler mler durch die dargestellten Persön-
lichkeiten auf Spanien Bezug haben, wird hier fortgesetzt.
Sie umfasst in diesem Band folgende Bdder: Isidoro
Maiquez von Goya, Carlos IV. von Goya, Duquesa de
Osuna von Gova, Cardenal Antonio de Borbon von Goya,
Reina Maria Luisa de Parma von Goya, La familia de
Carlos IV. von Goya, Dofia Tadea Arias de Enri<iuez von
Goya, Fernando VH. von Go^-a, Infante Don Antonio
von Goya, Infanta Maria Josefa von Goya, Retna Marga-
rita de Austria von Veläzquez, Felipe lll. von Valäzquez,
Felipe IV'. von Veläzquez, Antonio Alonso Pimentel von
Veläzquez, Francisco de Moncada, Magdalena Rui/.
Reina Maria Carolina de Näpoles, Don .luan de .\ustria,

Reina Mariana de Austria, Reina Maria Amalia, Don
Lui-i, hermano de Carlos IL, alle von einem unbekannten
Ktlnstler, Reina Maria Josefa Amalio. Princesa Älaria
Antonia, Reina Isabel de Braganza, Juan de Zengotita
Bengoa, Infante Don Antonio, alle von Vicente Lopez y
Portafia, Reina Margarita de Austria, Carlos Quinto,
beide von Juan Pantoja de la Cruz.

Mtincheu. Ludwig Pfandl.

Lit. Zentralblatt 38: Ernst Schopf, Die konsonantischen
Fernwirkungen (Ernst Fraenkel). — Bertha S. Phill-
potta, The eider Edda and ancient Scandinavian drama

(W. H. Vogt'. — Herbert Huscher, Studien zu Shelleys

Lyrik (M. Weyrauch). — E. T. A. Hoifmann. Zwölf
Berlinische Geschichten aus den .Jahren l-"i-il— 1816. Er-

läutert von Hans v. Müller; Walter Harich, E. Tb. A.

Hofimann. Das Leben eines Künstlers; Hans v. Müller.
Drei Arbeiten Hoffmanns avis den ersten Regierungs-
jahren Friedrich Wilhelms III. Kebst andern Mitteilungen
aus Hoffmanns Leben usw.; Werner Mausolf, E. T. A.

Hoffmanns Stellung zu Drama und Theater; Oskar
Kreuzer. Das geistige und gesellscbattliche Leben
Bambergs zu Beginn des 19. Jahrhunderts: Walter Jost,
Von Ludwig Tieck zu E. T. A. Hoifmann. Studien zur
Entwicklungsgeschichte des romantischen Subjektivismus
(Richard v. Schaukai). — 39: Fr. Neumann. Geschichte
des neuhochdeutschen Reimes von Opitz bis Wieland (-Iz-I.

— 40: Rud. Grossmannn, Spanien und das elisabetha-

nische Drama (M. J. W.). — Hans Schauer, Christian

Weises biblische Dramen (Max Koch). — Walther Brecht,
Conrad Ferdinand Meyer und das Kunstwerk seiner

GedichtsammluDg — Anton Büchner, Judas Ischarioth

in der deutschen Dichtung (-tz-). — Curt Sachs, Handbuch
der Musikinstrumenteukunde (H. Fr. Zenck). — 41: Graf
Gobin eau. Die Renaiss:ince(F. Fdch.). — Albert K eis er,

The Influence of christianity on the vocabulary of old

English poetry (Walther Preussler) — William Davids,
Verslag van een onderzoek betreffende de betrekkingen
tusschen de nederlandsche en de spaansche letterkunde

in de 16'"— 18i^ eeuw (.Karl Menne). — 42: Wilh. Hörn.
Sprachkörper und Spraclifunktion (Walter Preussler). —
Monty .Jacobs, Ibsens Bühnentechnik. — Walther
Kupsch, Wozzeck. Ein Beitrag zum .Schaffen Georg
Baohiiers(Karl Kaderschafka). — 4(: Hans G ose, Goethes
Werther (Albert Streuber). — 44: Josef Kost rze ws bi.

Die ostgermani^che Kultur der Spätlatenezeit (K. H,
Jacob). — Elisabeth Wolffhardt. Shakespeare und das
Griecl^entum (M. J. W.). — A. Gebhard, Die Briefe und
Predigten des Mystikers Heinrich Seuse (Sänge) — AKred
Kleinberg, Ludwig .^nzengruher (Rieh. v. Schaukai). —
4."): Maurice Cahen. Le raot ,.Dieu" en vieux-scandiiiave;

ders, Etudes sur le vocabulaire religieux du vieux-

scandinave (Paul Nermann). — Funde und Forschungen.
Eine Festgabe für Julius Wähle iMax Koch). — A. Stock-
mann, Die deutsche Romantik. Ihre Wesenszüge und
ihre ersten Vertreter: Anna Tu mark in, Die romantische
Weltanschauung: Max Deutsch bein. Das Wesen des

Romantischen: .)osef Nadler, Die Berliner Romantik
1800-1814 Friedrich Schroeder).

Deutsche Literaturzeitung, Nr. 24 2-5: Meillet, Lin-

guistique histor:que ..et Rnguistique generale, von Her-
mann. — Roöth. Eine westlälische Psalmf-nübersetzung
aus der ersten Hälfte des 14. Jahrh , von Ehrismann. —
Hörn, .Sprachkörper und Sprachfunktion, von Scliröer. —
26'27; Sievers. Die schwedischen Upplandslagh, von
Heusler. — 2829: Croce, Goethe, verdeutscht von J.

Schlosser, von ^layno — Kellner, Die englische Litera-

tur der neuesten Zeit von Dickens bis Shaw. 2, Aufl..

von Brie. — Petersen, Das deutsche Nationaltheater,

von Gross. — 30 31: Förstemann, Airdeutsches Nainens-
buch, II. Bd., von Meringer. — Harich, E. T. A Hoff-
mann, von Pniower. — Nr. 323:t: F. Brie, Edmund
Spenser. — Dantes Purgatorium, deutsch von Zucker-
mandel, V. Wiese. — Sommerfeld. Friedrich Nicolai

und der Sturm und Drang, von Seuffert. — Nr. 34 3.i

:

R. M. Meyer, Die deutsche Literatur des 19. und
20. Jahrb.. hrsg. und fortgesetzt von H. Bieber; Oehlke.
Die deutsche Literatur si-it Goethes Tcde, von Mayijc. —
Nr. 36 37: K. Vossler, H. Hefeics Dante. - Sommer,
Vergleichende Syntax der SchuWprachen, von Hermann. —

^- Fraude,H v Kleists Hermannsschlacht auf den deutschen
Bühnen, von Gilow.

SitzungsberichtederPreussischen Akademie der Wissen-
schaften. Ge^anlt^it/,ung. Xr. 9: Stumpf, L'eber die

Tonlage der Konsonanten und die für das Sprach-
verstäiidnis entscheidende Gegend des Toureiches. —
Schuchardt. Possessivisch und Passivisch.

Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen
Akademie der Wissenschaften zu
Histor. KL, 72. Bd., 1920, 1. Heft:
Clement Marots Psalmenübersetzung.
B. G. Teubner.

Leipzig. Ph lol.-

l'h .A.. Becker,
1 1 S, s'\ Leipzig.
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Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge-
schichte und deutsche Literatur und für Pädagogik.
24. Jahrg., 47. und 48. Band, Heft 8: Ernst Bickel,
Gyges und sein Ring. Zum Begriff Novelle und zu
Hebbels tragischer Kunst. — L. Mader, Zu Goethes
Ode „Das Göttliche".

Philologus 71, 3/4: Fr. Seebass, Hölderlins Sophocles-
Uebertragungen im zeitgenössischen Urteil.

Philologische Wochenschrift, Nr. 40: Hirt,' Geschichte
der deutschen Sprache, von Helck.

Zs. für keltische Philologie XIH, .3: .1. Sehnet z, Süd-
deutsche Orts- und Flussnamen aus keltischer Zeit (Albis,

Businca, Kottenbnrgs alter Name).

Historische Zeitschrift 124, 2: J. Hashagen, Rheinisches
Geistesleben im späteren Mittelalter. — Fr. Seh neider,
Neuere Dante-Literatur.

Historisches Jahrbuch 41, 1: M. Thiel, Hat Gottfriea
von Strassburg dem Kreise der Geistlichkeit angehört?
(gegen Stölzles Meinung, dass G. zum Klerus gehört
habe). — E. König, Erasmus und Luther (gegen Kalkoff).

Korrespondenzblatt des Qesamtvereins der deutschen
Qeschichts°> und Altertumsvereine, 1920, 7 und 8:

B. Creme. Ortsnamen und .Siedlungsarchäologie. —
9 und 10: G. Wolf f , Wandelungen in der Atiffassung der
römisch-germanischen Altertumsforschung, ihrer Quellen
und Ergebnisse.

Historische Vierteljahrsschrift XX, 3: E. Mayer, Der
LTrsprung der germanischen Gottesurteile. — Sohmitt-
Dorotic, Politische Romantik, von Voltellini.

Mitteilungen aus der historischen Literatur 9, 1/2:

Leitzuiann, Wilhelm von Humboldt.

Familiengeschichtliche Blätter 18, 11: 0. Hupp, Antwort
an Herrn Dr. Eernh. Körner (der die Entstehung der
AVappen aus Runen behauptet).

Zs. für Geschichte und Altertumskunde Westfalens 78, 1

:

F. Gramer, Aelteste westfälische Fluss- und Ortsnamen,
besonders im Mtinsterlande.

Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte
14, 1: AV. Leybold, Niederländische Einwirkung auf
Hamburger Gebräuche. — Sorgenfrei, Rechtschreibung
des Hamburger Platt, von Lasch,

Die Heimat 30, 12: W. Oellrick, Das niedersäohsische
Bauernhaus, — 31, 2: A, Volquardsen, Der Anteil
heimatlicher Dichter an unserm Gesangbuch.

Oldenburger Jahrbuch, 1919 20: Kohl. Die Strassen der
Stadt Oldenburg.

Mitteilungen des Altertumsvereins für das Fürstentum
Ratzeburg 3, 1: Fr. Buddin, Dr. Friedr. Latendorf.

Neue Beiträge zur Geschichte deutschen Altertums,
hrsg. von dem Hennebergischen altertumsforsoh. Verein,
30. Lief.: W. Möller, Das Bauernhaus und das Industrie-

haus im Kreise Herrschaft Schmalkalden.

Mühlhäuser Geschichtsblätter, 1919'20: K. Eberlein,
Orts- und Gewässernamen unserer engeren Heimat.

Mitteilungen aus der lippischen Geschichte und Landes-
kunde IX: H. Schwanold. Beiträge zur Lippischen
\'olkskvtnde.

Friedberger Geschichtsblätter IV (1914—21): Chr. Waas,
Ein Friedberger Dichter aus der Zeit der Klassiker
(Siegfr. Schmidt 1779—1859). — Falck, Die Flurnamen
von Fauerbach bei Friedberg. — Hirsch, Zu Georg Falcks
Fauerbacher Flurnamen.

Aschaffenburger Geschichtsblätter, Nr. 2: Morsheuser»
Zum heissen Stein.

Pfälzisches Museum 37, 10—12: Ph. Gimmel, Mundart-
liches aus den Bienwaldortschaften Kapsweyer, Steinfeld,

Niederotterbach. — Fr. Heeger, Heilmittel und Heil-

bräuche im Pfälzer Volk.

Monatsschrift des Frankenthaler Altertumsvereins 29.

12: K, 0, Braun, Das Beindersheimer AVeistum 1-563.

Mannheimer Geschichtsblätter, Nr. 2: Schiller als Mann-
heimer Theaterdichter (zwei bisher ungedruckte Schrift-

stüokel.

Zs. der Gesellschaft für Beförderung der Geschichts-,
Altertums- und Volkskunde von Freiburg: R. Blume,
(joethes Beziehungen zur Geschichte Freiburgs.

Zs für Geschichte des Oberrheins 36, 2: H. Haering,
Varnhagen und seine diplomatischen Berichte. — 3: J.

Schnetz, Zur Beschreibung des Alemannenlandes beim
Geographen v. Ravenna.

Württembergische Vierteljahrshefte für Landesge-
schichte 29: P. Faerber, Niclaus Fr. Thüuret.
IL Thouret und Goethe.

Die fränkische Alb, Jan. u. Febr.: Zur fränkischen Orts-

namenforsohung. — Franken , die Heimat bekannter
Volksweisen.

Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen XXXII:
Hainer. Eine l'ultenbacher Urkunde aus dem Jahre
1315.

Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Altertums-
kunde 41: P. Vetter, Eine Episode aus dem Leben
Paul Rebhuhns.

Zs. des Vereins für Geschichte Schlesiens 54: A. Otto
Goethe in der Grafschaft Glatz.

Jahrbuch der Landeskunde für Niederösterreich, 1918

und 1919: 0. Redlich, Rud. v. Habsburg in^ der

volkstümlichen Ueberlieferung. — A, Hrodegh, Lieber

Fluss-, Flur- und Hausnamen im oberen Schwarza-
gebiet.

Vierteljahrsschrift für Geschichte und Landeskunde
Vorarlbergs IV, 2: Meisinger, Volkslieder aus dem
badischen Oberlande; Schmid, Die Mundart des Amtes
Entlebuch im Kanton Luzern, von Schneider.

Jahrbuch für schweizerische Geschichte 45: G. Schnürer.
Die Namen Chäteau d'Oex, Ogo. I'echtland.

Der Qeschichtsfreund 75: R. Brandstetter, Um den
Frieden (aus Rechtsleben und Volkspsychologie Alt-

Luzerns). — P. X. AV e b e r , Das älteste Lüzerner Bürger-

buch (1357—1479), Schluss.

Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern 25,2:

Hans von Waldheims Reisen durch die Schweiz im Jahre

1474, mitgeteilt von F. E. Welti.

Mitteilungen des Vereins für Sächsische Volkskunde
VHI, 8; Kesch u. P. Krause, Kloppe und Eisen.

Zs. des Vereins für rheinische und westfälische Volks-
kunde 17 (192U): G. Schläger, Humpelbein. — J. Pesch,
Knickerspiele aus Borbeck. — J. Dillmann, Alte Spuk-
geschichten aus Sohren (Hunsrück). — H. Weimann,
Vom Dreschen, einer Bauernarbeit vergangener Tage. —
P. Sartori, Allerlei vom Hellwege.

Zs. für Ethnologie 52, 1: H. Kalliefe, Rad, Hammer
und Schwert auf Saclisens Steinkreuzen.

Anthropos XIV—XV, 1—3: W. Oehl, Elementare AVort-

schöpfung; § 4: Schlucken haben, schlucksen.

Annalen der Philosophie 3, 1: Hansen, Goethes Morpho-
logie, von Schultz.

Monatshefte für Rheinische Kirchengeschichte 15
: F o r s t -

hoff, Goethe und der westdeutsche Pietismus.

Logos X, 2: H. Rickert, Die Wetten in Goethes Faust.

Zs. für Aesthetik und Allgemeine Kunstwissenschaft
XV, 4 : A. B a e um 1 e r über W. B r e c h t . Conrad Ferdmand
Meyer und das Kunstwerk seiner Gedichtsammlung. —
E. Äaron über M.Gerhard, Schiller und die griechische

Tragödie. — A. Baeumler über M. Hochdorf, Zum
geistigen Bilde Gottfried Kellers. — Ders., über A. Grol-
man, Hölderlins Hyperion. Stilkritische Studien.

Kunstwart und Kulturwart 34. 12: E. Tröltsch, Zum
Dante-Jubiläum. — E. K. Fischer. Zu Dantes Zeit im

Norden. — G. Mayer, Die Naturballaden Goethes.

Das literarische Echo 24, 1: Fr. Hirth, Ungedruckte

Briefe Goethes und Schillers.

Altpreussische Monatsschrift LVIII, 2: Ziesemer über

Wrede, Deutsche Dialektgeographie, 6. Heft.

ö
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Historisch-politische Blätter lü8, S: W. Kosch, Die
deutsche Frühromantik.

Konservative Monatsschrift, April 1921: G. v. Below
Die Wiederanerkennung der Romantik.

Der Neue Merkur 5, 4: C. Wandrej', Friedrich Gundolf
und Stefan George.

Der Türmer 23, 12: R. Zoozmann, Ein Rückblick auf
die Dante-Arbeit der letzten Jahre in Deutschland. II. .

Der Wächter. Monatsschrift für alle Zweige der Kultur
4, 9: Enthiilt eine Reihe Beiträge zur Dante-Feier des
Jahres 1921, darunter u. a.: Max Koch. Klemens Brentanos
Rosenkranzromanzen.

Die Umschau, Nr. 45: Iv. Groos. Goethe als Eidetiker.

Hochland, Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens,
der Literatur und Kunst 18. 11: Von den Dante ge-
widmeten Artikeln dieses Heftes .«eien hervorgehoben:
Martin Spahn, Dante. — Josef Sauer, Dante in der
deutschen Kunst. — 18, 12: S., Behn, Dantes Welt-
geschichte in deutscher Uebertragung. — A. M. Scherer,
Neue Liieratur über Dante.

Romantik. Eine Zweimonatsschrift 3, 3'4: Hölderlin-Heft.
Darin u. a.: Erwin Reiche, Friedrich Hölderlins irdische
Heimat. — Hölderlins hymnische Bruchstücke, mitgeteilt
von Hermann Kasack.

Der Schwäbische Bund. Eine Monatsschrift aus Ober-
deutschland 2, 12: J. Rist, Zum Dante-Jahr 1921. —
H. Hefele, Guelfen und Ghibelliri^n. — G. Mayer,
Mörikes „Feuerreiter'" eine expressionistische Ballade.

HamburgerFremdenblatt, 21.0kt. 1921 : Manuel Schnitz er,

Der Zeuge Clauer. Ein Schriftgutachten zum,.Fall Joseph".

Darmstädter Täglicher Anzeiger, Nr. 180: W. L.Tried-
rich, Vom Geschichtswert hessischer Flurnamen.

Die Pyramide. Wochenschrift zum Karlsruher Tage-
blatt, 1921. S. 2i^9—304: Arthur Liebert, Dante. —
Karl ^'ossler, Dante und die Sprache. — Hermann
Hefele, Dantes Staatsbegriff. — Georg La sson. Dante
und die Religion. — Karl Grunsky, Dantes Verhältnis
zur Kunst. — Friedrich Schurr, Dante und der Minne-
sang der Trobadors. — Manfred Stimming, Dante und
seine Zeit. — Robert Träger, Dante in Deutschland. —
10, 41: H. Funck, Goethes Besuch am Karlsruher Hof
im Jahre 1779.

Neue Züricher Zeitung, 5. Sept. 1921: J. Jud, Ueber die
Bedeutung des Ortsnamens Pfyn.

Dietsche Warande en Beifort XXI, 1921, 1: L. Grootaers,
Hoe Staat het met het wetenschappelijk onderzoek der
Zuiduederlaudsche dialecten. — J. Persijn, Dante. —
2: J. van Mierlo, Uit de geschiedenis van onze Mid-
deleeuwsche Letterkunde. (Forts, im 3. u. 4. Heft).

Revue mondiale, 1921, 1. Mai: M. Baillot, L'influence
d'Einile Zola.

Bibliotheque Universelle et Revue Suisse, tome 104,

Nov. 1921: E. Tappolet, Le mot et la chose.

Nouvelle Revue fran^aise, 1921, 1. April: P. Arbelet,
Les nouvelles lettres de Stendhal a Pauline.

Revue de l'institut de sociologie I, 1920, 2: R. Dauzat,
L'orientation sooiologique actuelle dans la science du
language.

Boletin de la Real Academia Espanola VLII. cuad. 36/37,

Febr.-April 1921: N. Alonso Gort es, El teatro eu
Vallodolid. (Forts.). — M. Gaspar Rimiru, Los manu-
scritos rabinicos de la Biblioteea Nacional. (Forts.). —
F. Rodriguez Marin, Nuevos datos para las biografias
de algunos escritores espaüoles de los siglos XVI y XVII.
(I^orts.). — J. Alenda, Catalogo de autos sacram'entales,
historiales y alegöriccs. — D. (Jrandda, Terminologia
hipica espafiola e hinpano-amerioana. — Amuniitegui,
En la puerta de la Iglesia. — E. Cotarela, Semantica
espanola: cales , calesa, calesin; ohaperon, chapiron,
capirote; champion. chantillon; uno piensa el bayo y
otro el que le ensilla. — Notas bibliograficas; R. del
A r c o , Misterios , autos y otras fiestas eu ia Catedral

de Huesca. — M. Artigas, Un nuevo poema por hi

cuaderna via. — P. Miguelez, Un auto sacramental
inedito.

Neu erschienene Bücher.

Beckh, Hermann, Prof. Dr., Der physische und der geistige
Ursprung der Sprache. Einl. zu einer anthroposoph.
Begründung der Sprachwissenschaft. 1.—3. Taus. Stutt-
gart, Der kommende Tag. 1921. 32S. 8" = Wissenschaft
und Zukunft. M. 4.

Jacobus de Voragine, Legenda aurea. Deutsch von
Rieh. Benz. 2. Bd. .lena. Diederichs. 720 S. M. 120.

Lorck, Etienne, Die „Erlebte Reile". Eine sprachl. Unter-
suchung. Heidelberg, Carl AVinters Verl. 1921. 79 S.

8». M. 9.

Mehlis, Georg, Prof., Ueber Formen der modernen Lyrik
und Fpik (Axel Lübbe). Eine kunstphilosophische Studie.
E. Matthes. Leipzig und Hartenstein i. Erzgeb. 1922.
4-5 S. 8'\ M. 4; Pappbd. M. (j.

P a 1m e r , H. E., The Principles of Language Study. London,
Harrap. 6 s. _,

Paul, Hermann, Ueber Sprachunterricht. Halle", Nie-
meyer. 29 S. 8".

Seh rader, Otto, weil. Prof. Dr. jur., Reallexikou der
indogermanischen Altertumskunde. 2., verm u. umgearb.
Aufl. Hrsg. von A. Nehring. Lfg. 4. Mit 10 Taf. u.

14 Abb. im Text. S. 419—518. Berlin u. Leipzig, Ver-
einigung wissenschaftl. Verleger. 1921. 4".

Schrijnen, .Josef, Dr. Prof., Einführung in das Studium
der indogermanischen Sprachwissenschaft (Handleiding
bij de Studie der vergelijkende indogermaansche Taal-
wetenschap, dt) mit bes. Berücks. d. klass. u. german.
Sprachen. Bibliographie — Geschichtl. Ueberblick —
Allg. Prinzipien — Lautlehre. Uebers. von Dr. Walther
Fischer, Priv.-Doz. Heidelberg, Carl Winters V^erl.

1921. X, 340S. 8° = Indogermanische Bibliothek. Abt. 1.

Reihe 1, Bd. 14.

.Sieburg, Friedrich, Die Grade der lyrischen Formung.
Beiträge zu einer Aesthetik des lyrischen Stils. Diss.

. Münster. 48 S. 8».

Altenheim, Rieh., Ludwig Tieck als Berater der Jugend.
Ein Beitrag zur ausgehenden Romantik. Diss. Bonn.
Auszug.

Altrichter, Anton, Heimatbuch der Iglauer Sprachinsel,
Geschichte des Bodens und der Bevölkerung. Iglau.
Rippel & Sohn. M. 24.

Ass, Maria, Komposition und Darstellungskunst in Detlev
von Liliencrons Prosa. Diss. Bonn. Auszug.

Baader, Th., Historische Uebersicht des osnabrückisch-
tecklenburgischeu Vokalismus. Diss. Münster. 24 S. f^''.

Münster. Aschen dorff.

Baerwolf, Walther, Der Graf von Essex im deutschen
Drama. Diss. Tübingen. 82 S. 8".

Bapp, Karl, Aus Goethes griechischer Gedankenwelt.
Goethe und Heraklit nebst Studien über des Dichters
Beteiligung an der Altertumswissenschaft. Leipzig.

Dieterichsche Verlh. ^ Das Erbe d. Alten. Reihe 2, Bd. 0.

VIII, 99 S. 8». M. 16: geb. M. 22: Hpergbd. M. 30.

Basse, M., Het Aaudeel der Vrouw in de Nederlandschu
Letterkunde. Gent. Ad. Hoste.

Bisch off, Heinrich, em. Prof.. Nikolaus Lenaus Lyrik.

Ihre Geschichte, Chronologie u. Textkritik. Von der

kgl. belg. Akademie gekr. Preisschrift. Bd. 2. Berlin.

Weidmanusche Buohh. 1921. 4". — 2. Chronologie u.

Textkritik. Mit einem Anh.: Tagebuch von Max Löwen-
thal über Lenau. III, 221 S. M. 30.

Bode, Wilhelm. Goethes Leben. Bd. 3. Berlin. E. S.

Mittler & Sohn. 1922. 8". — 3. 1774 1776. Die Genie-

zeit. Mit zahlr. Abb. (im Text u. auf Taf.). XH, 356 S.

M. 22: Pappbd. M. 32; Lwbd. M. 42.

Borinski, Karl, Geschichte der deutschen Literatur von
den Anfängen bis zirr Gegenwart. Mit 165 Bildn. aul

48 Taf. (2 Bde.l Bd. 1, 2. Stuttgart. Berlin, Leipzig.

Union. 1921. XVI, 643: VIII, 673 S. 8". Hiwbd. M. 9'8
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Bottachiari, ß., Da Worms a Weimar: contributo alla

storia dello spirito e della oiviltä geT-manici. Bologna,
G. Oberosler (Stab, poligr. riuniti). 1920. Kj". p. VIII, 27.=..

L. 6.

Brandes, Georg, Goethe. Berlin, E.Reis. M. 70: Hlwbd.
M. 95.

Braune, Wilhelm, Althochdeutsches Lesebuch. Zsgest.
u. mit Glcssar vers. 8. .-Vufl. Halle a. S., M. Niemeyer.
1921. VIII, 278 S. gr. 8». M. 1.5: geb. M. 22.

Bru inier, Johannes Wevgardas, Das deutsche Volkslied,
üeber Wesen und Werden des deutschen Volksgesanges.
C, völlig umgearb. u. um Lieder aus dem Grossen Kriege
verm. Aufl. 2.5.—30. Tsd. Leipzig u. Berlin, B. G.Teubner.
1921. IS', 124 S. kl. 8» = Aus Natur u. 'Geisteswelt.

Bd. 7. M. 6 80: Pappbd. M. 8.80.

Buch, Fritz, Friedrich August von Heydens Dramen-
sammlung „Theater". Ihre Entstehung und Bedeutung
unter Berücksichtigung des Nachlasses dargestellt. Diss.

Breslau. Auszug.
Bürger, Gottfried August, und Philippine Gatterer: Ein
Briefwechsel aus Göttiugens empfindsamer Zeit. Hrsg.
von Erich Ebstein. Leipzig, Dieterichsohe Verlh. Pappbd.
M. 40.

Burckhardt, .Takob. Briefe Jakob Burckhardts an Gott-
fried (und Joliannai Kinkel. Hi'sg. von Rudolf Mever-
Kraemer. Basel, W. Schwabe & Co. 1921. III, 151 S.

gr. 8'^. AI. 25. — Aus: Basler Zeitschrift f. Ge.schichte u.

Altertumskunde. Bd. 19, Heft 2.

Caspary, Ernst, Prolog und Epilog in den Dramen des
Hans Sachs. Diss. Greit'.swald. Auszug.

Cats, J.. Kcur uit zijn verhalende gedichten. Uitgeg. en
ingel. door Joh. Voi-rink. Amsterdam. Meulonhoff. 118 S.

S». Fl. 1.2-5.

Cook, A. De. Studien en Essavs over oude Volksvertelsels.
Antwerpen, De Siikel. Uli S. 8».

- Cook, A. De. Spreekwoorden, Gezegden en ITitdrukkingen
op Volksgeloot berustend. Antwerpen, De Sikkei.

"Cook, A. De, Vlaamscbe Sagen uit den Volksmond.
Amsterdam, Maatsch. v. Goede en Goedk. Lectuur.
2:30 S. Ö». Wereldhibl., Vlaam^che Bibl. 8.

Conradi, Josef, Zur Synonymik des Substantivs und
Adjektivs in den gotisclieu Evangelien und Episteln.
Ein Beitrag zur üntersvichung der frage nach der Ueber-
setzungstecanik des Wultila. Diss. Bonn. Auszug.

D a h 1 e r u p , V., Det danske Sprogs Historie. 2. I'dg.
Kopenhagen, ,T. H. Schuliz. 6 kr.

Danske Folkeboger fra det 10. og 17. Aarhundrede.
Udg. af J. P. Jacob.sen, J. Olrik og R. Paulli. VIII.
Kopenhagen, Gyldendal. 6 kr. -^0.

Deckelmann. tTeinriob, Dr. Oberstud.-Dir.. Die Literatur
des neunzehnten Jahrhimderrs im deutschen Unterricht.
Eine Einf. in die Lektüre. 4. u. 5. Aufl. Berlin, Weid-
maunsche Buchh. 1921. XV, .5t>3 S. 8°. Hlwbd. M. 48.

Defresne, De psychologie v. d. Vos Reinaerde. Amsterdam,
Boonacker.

D i c k m a n n , Alovs Bh., Zur Sprache der Frühlyrik Friedrich
Rückerts. 1. Teil: Vom Wort. Diss. Münster. .5« S. 8».

Drescher, Georg, Der Gebrauch der Kasus im althoch-
deutschen Isidor. Diss. Breslau. Auszug,

'indlinge. Briefe zur deutschen Liter„tui-geschichte des
18. u. 19. Jahrh. Leipzig u. Wien. Buchdr. u. Verlh.
C.Fromme. 1921. 76 S. £;r. 8» = Euphoriou. Erg.-Heft 13.

M. 36.

Firkins. .1. T., Henrik Ibsen. A Bibliography. New York,
H. W. Wilson. 75 c.

"ischer, Hermann. Schwäbisches Wörterbuch. Weiter-
geführt von Wilhelm Pfleiderer. 65. Lief. Wasserblase-
Weiserin. Tübingen, Laupp.

tFischer, Paul, Prof. in Stuttgart, Goethes Altersweisheit.
Tübingen, J. C. B. Mohr. 1921. XII, 248 S. gr. 8».

M. 40; Hlwbd. M. 50.

Geisler. Walter, Dr.. Fürsten und Reich in der politischen
Spruchdichtung des deutschen Mittelalters nach Walther
von der Vogehveide. Greifswald, Dr. K. Moninger (durch
Carl W. Schulze, Leipzig). 1921. 77 S. 16".

Gessner, Salomon, Der Meistei' der Idylle. Ausgew. u.

eingel. von Paul F. Schmidt. Mit ol Abb. (im Text u.

auf Taf.). 21.—25. Tau.s. München, Delphin-Verlag. 1921.
SOS. 8»= Kleine Delphin-Kunstbücher. Bdch. 19. Pappbd.
M. 3..50.

Gleichen-Russwurm, Alexander von, Gottfried Kellers

Weltanschauung. München. Rösl & Cie. 1921. 127 S.

kl. 8" = Philosoph. Reihe. Bd. 2A. Pappbd. M. 11.

Glück, Fr., Byronismus bei Waiblinger. Diss. Tübingen.
VIL 109 S. 8". Tübingen, Laupp.

Götze, Alfred, Proben hoch- und niederdeutscher Mund-
arten. Bonn, Marcus & Weber. (Kleine Texte für Vor-

lesungen und üebungen, herausgegeben von H. Lietz-

mann. 146.)

Gothaer mittelniederdeutsche Arzneibuch, Das, und seine

Sippe. Herausgegeben von Sven Norrbom. Mittelnieder-

deutsche Arzneibücher. Herausgegeben von Conrad
Borchling. Band I. Hamburg. 1921. 240 S. 8».

Gotthardt, Dr., Die Stellung Annettens von Droste-

Hülshoff zum Volksliede und Volksmärchen an Hand
bisher ungedruckter Lieder. Hamm (Westf.), Breer &
Thiemann. 1921. III S., S. 285—307. gr. b" [Umschlagt.] =
Frankfurter Zeitgemä-sse Broschüren. Bd. 40. 1921, Heft 12.

M. 1.25.

Grimm, Jacob, u. Wilhelm Grimm, Deutsches Wörter-

buch. Bi. 11, Abt. 3, Lfg. 8. Bearb. von Dr. K. Euling.
Sp. 1121— 1280. Leipzig, S. Hirzel. 1921. 4». M. 10.

Grimm, Jacob, u. Wilhelm Grimm, Deutsches Wörter-

buch. Bd. 11, Abt. 2, Lfg 3. Bearb. von Dr. Viktor

Dollmavr. Sp. 321—480. Leipzig, S. Hirzel. 1921. 4».

M. 10.

Gundolf, Friedrich, Dichter und Helden. Heidelberg,

Weisssche Univ.-Buchh. 79 S. 8". M. 10; Hhvbd. M, 13.60.

[Enth.: Hölderlins Arohipelagus 1911: Dichter u. Helden

1912; Stefan George in unserer Zeit 1913.]

Hallmann, G., Das Problem der Individualität bei Fr

Hebbel. Beiträge zur Aesthetik, herausgegeben von Th,

Lipps und R. M. Werner. XVI. Leipzig, Voss. VIII.

74 S. 8». M. 9.

Hartmann, ;Moritz, Briefe. Ausgewählt und eingeleitet

von Rudolf Wolkan. Wien, Berlin, Leipzig, München,

Nikola- Verlag. 165 S. 8».

Heine, Heinrich, Sämtliche Werke in 12 Teilen. Mit Eml.

u. Anm. hrsg. von Paul Beyer, Karl Quenzel u. Karl

Hanns Wegener. Mit 2 Bild'n. u. 1 Hs.-Probe. T. 1—12.

Leipzig, Hesse & Becker Verl. 1921. kl. 8« = Deutsche

Klassiker-Bibliothek. In 5 Bde. geb., einf. Ausg. Hlwbd.

M. HO; auf holzfreiem Papier Lwbd. M. 175; Hldrbd.

M. 240.

Heinz, Karl, Goethes Faust als Weltanschauung und
Geheimlehre. Einf. auf Grund theosoph. Forschung.

(Umschlagt.- Die Lösung des Fausträtsels.) Leipzig,

Theosoph. Verlag.shau8. 1921. XX, 248 S. 8". M. 18 -t-

20 »oT.
Heiland, Der, in Simrocks Uebertragung und die Bruch-

stücke der altsächsischen Genesis. Eing^eleitet von Andreas

Heusler. Leipzig, Insel -Verlag. 204 S. 8".

Hoffmann- Kraver, Ed., ^\ erden und Wandeln der

BiLsler Mundart. Basel, Basler Berichtshaus. 1921. 28 S. 8".

Holthausen. Ferdinand, Dr. Prof., Altsäch.^i.sches Ele-

mentarbuch. 2., verb- Aufl. Heidelberg, Carl Winters

Verl 19-n XV, 260 S. 8° = Germanische Bibliothek.

1. Reihe 1, Bd. -5. M. 20; geb. M. 26.

Hoogewerff, G. J., Joannes Stalpart v. d. Wielen. Zija

leven en keur uit zijn lyrische gedichten. Bussum, Brand.

XII, 191 S. 8». Fl. 5.25.

Jakobsen. Jakob, Etymologisk Ordbog over det Norrone

Sprog pä, Shetland. IV. Hrette. Sjn/,n;iJi — 0rra S. 723—

1032; I—XL VIII. Kopenhagen, Prior.

Kabusch, Cornelia, Der bayrische Dichter Andreas Er-

hard und die Münchener dramatische Preisbewerbung.

Diss. München. 34 S. 8".

Kaminski, Ernst, Gertrad Moller, die Pregelbirtin. Diss.

Königsberg. (Die Arbeit ist im 3. u. 4. Hefte des ol. Bandes

der Altpreussischen Monatsschrift, Königsberg 1920, er-

schienen.) , „, T- 1_ U 1,

Koller, Haas A., Studien zu M. von Ebner-Eschenbach.

Di.ss. Ztu-ich. 78 S. 8".
,, ^. , ^ .^.

Krömer. Willy, Hermann Kurz als Novellendichter. Diss.

Breslau. Auszug.
Kurtze, Wilhelmine, Die Natur in Gottfrieds von Strass-

burg „Tristan und Isolde". Diss. Greifswald. Auszug.

Lecoutere. C. P. F., Schets van den ontwikkelingsgang

der Nederlandsche letterkunde. 2'^ herz. druk. Brüssel,

Dewit.
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Lessiiig, O. E., Geschichte der deutschen Literatur in

ihien Grundzügeii. Dresden, C. Reissner. M. 50; Hlwbd.
M. 60.

Leuzinger, Peter, Balladen und Romanzen in der Schweiz
vor Conrad Ferdinand Mever. Züricher Dissertation.

256 S. 8".

Looke, Elsbeth, Die Mundart im Kirchspiel Niemitzsch.
Ein Beitrag zur Volkskunde der Niederlausitz. Diss.

Breslau. Auszug.

M a e h 1 e , Ey vind. Johan Bojer, eine kritische Untersuchung.
Diss. Greifswald. Auszug.

Märtens, Jlse, Die Mythologie bei Mörike. Diss. Mar-
burg. IST S. 8».

Mausolf, W., E. T. A. Hoffmanns Stellung zu Drama
und Theater. Teildruck. Diss. Breslau. 43 S. 8». (Die

ganze Arbeit erscheint als Heft der „Germanischen Studien"
im Verlag von Emil Ehering, Berlin.)

Meyer, Elard Hugo, Deutsche Volkskunde. Mit 17 Abb.
u.'l [färb.] Kt. Anast. Nachdr. [1.^90]. Berlin u. Leipzig,
Vereinigung wissenschaftl. Verleger. 1921. VIII, 362 S.

gr. 8". M. .^3; geb. M. 40.

JMostert, Johanna, Theodor Fontane und die Gesellschaft.

Diss. Bonn. Auszug.
Müller, A., Bismarck, Nietzsche, Scheffel, Mörike. Der

Einiluss nervöser Zustände auf ihr Leben und Schaffen.
Vier Krankheitsgeschichten. Bonn, Marcus & Weber.
VIII, 102 S. gr. »». M. 19.

Müller, Arthur, Heinrich von Kleist als Lyriker. Diss.

Greifswald. Auszug.

Müller, D. Fb., Jan Ruysbroeck, Van den blinokenden
steen met W. Jordaens' Latijnsche vertaling (Studien
en Teksten, uitgeg. door L. Schärpe.) Leuven, Vlnamsche
Drukkerij. Fr. 6.

N e d er 1 an d seh e Lyrick vnn af de dertiende eeuw tot

18^0. Verzamelcl door T. E. C. Keuchenius. 1. Leiden,
Sijthoff. VIII, 279 S. 8». Fr. 4.90.

Nibelunge Not, Der. Kudrun. Herausgegeben von
Eduard Sievers. Leipzig, Insel -Verlag. ö26 S. 8".

Olrik, A, Nogle Grundsaetniuger for Sagnforskning.
Kopenhagen, Schönberg. kr. 7.50.

Padberg, H., J. A. Alberdinglc Thijm. Schets van zijn

leven en streven. Leiden, Futura. IV, 102 S. 8".

Fl. 1.75.

Pollmer, Arthur, Friedrich Wilhelm Kiemer und seine
„Mitteilungen über Goethe". Leipzig, R. Voigtliinder.
1922. V, 140 S. gr. 8« = Probefahrten. Bd. 3u. M. 26.

Priusen, J., Handboek tot de Nederlandsche Letter-
kvmdige Ge.schiedenis. 2'' druk. 's Gravenhage, Martinus
Ni.jhoff. VIII, 7.57 S. 8».

Puppen haus. Das. Ein Erbstück in der Gontardschen
Familie. Bruchstücke aus den Erinnerungen und den
Familienp.npiereii eines Siebenzigers. Zusammengestellt
von Carl Jiigfl. Neu herausgegeben von Wilhelm Pfeiffer-

Belli = Band III der Frankfurter Lebensbilder. Frank-
furt a. M., Englert & Schlosse. 436 S. 8". Mit 14 Bilder-
tafeln "und einem Vierfarbendruck. M. SO. Pappband
M. 100.^ In Halbleder M. 150.

Raaf, K. H. De, en J. J. Griss, Zeven Eeuwen. Spiegel
der Nederlandsche Ictteren van 1200 tot heden. Deel IV.
Stroomingen en Gestalten. Rotterdam, Brusse. XX,
542 S. 8": Fl. 10.50.

Rauh, Hans Ludwig, Dr., Die Frankfurter Mundart io

ihren Grundzügen dargest. Frankfurt a. M., Diesterweg.
1921. 32 S. gr. 8». M. 6.

Reich heim, H., Das Reflexivpronomen im Nieder-
deutschen. Diss. Greii'swald. Auszug.

Röhl, Wörterbuch zur deutschen Literatur. Leipzig, B. G.
Teubner = Teubners kleine Fachwf'rterbücber. Bd. 14.

Rökstenen last och tydd af Otto von Friesen. Stock-
holm, Jacob Bagges Söner. XII, 147 8. S" u. 4 Taf. 4".

Rudow, P. V., Dansk littcner Kritik i det 19. Aarh.
indtil 1870. Kopenhagen. Levin og Munksgaard. kr. 14.

Sartor, Lambert P., M. Johannes Plavius. Diss. Königs-
berg. Auszug.

Satori-Neumann, Bruno Th., Die Frühzeit des Weimari-
schen Hoftheaters unter Goethes Leitung. Nach den
Quellen bearbeitet. (Schriften der Gesellschaft für Theater-
geschichte.) Berlin, Gesellschaft für Theatergeschichte.
(Nicht im Buchiumdel.)

Schleiermacher als Mensch. Sein Werden und Wirken.
Familien- und Freundesbriefe. In neuer Form mit einer
Einleitung und Anmerkungen hrsg. von Heinrich Meisner.
Familien- und Freundesbriefe 17t<3—1801. Mit drei Bildern.
Gotha, Perthes. 368 S. 8».

Schnass, F., Hebbels Lyrik und Epik im Rahmen seüies

Lebens. Prag, Haase. 58 S. h". M. 8.50.

Schönfeld, M., Historiese Grammatika van het Neder-
lands. Schets van de klank- en vormleer. Zutphen, W. J.

Thieme. XXIV, I;-9 S. 8°. Fl. 3.üU.

Schriewer, Franz, Klaus Groth und das malerische Sehen.
Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der optischen
Naturerfassung in der Dichtung des 19. Jahrhunderts.
Diss. Kiel. Auszug.

Schrijnen, J., Nederlandsche Volkskunde. I. Zutphen.
Thieme. XV, 316 S. II, 361 S. 8«. Fl. IM.

Schröder, Franz Rolf, Nibelungenstudien. Bonn und
Leipzig, K. Schroeder. 1921. VII, 58 S. 4" = Rheinische
Beiträge u. Hilfsbücher zur german. Philologie u. Volks-
kunde. Bd. 6. M. 16.

Schwietering, .Julius, Die Demutsforniel mittelhoch-
deutscher Dichter. Berlin, Weidmannsche Buchh. = Ab-
handlungen d. Gesellschaft d. Wiss. in Göttingen. Philol.-

histor. Kl. XVn, 3. III, 89 S. M. 9.

Seim er, Ernst W., Svlterfriesische Studien. Kristiania
Vidensk. selsk. skrifter II. Hist.-fil. Kl., 1921, Nr. 1.

Kristiania, J. Dybvvad in comm. XII. 158 S.

Seuffert, Bernhard, Prolegomena zu einer Wieland-Aus-
gabe. 7. Berlin, Verlag d. Akademie d. Wissenschaften:
Vereinigung wissenschaftl. Verleger in Komm. 1921. 4". —
7. Nachträge u. Untersuchungen. 71 S. M. 12. Aus: Ab-
bandlungen d. Preuss. Akademie d. Wissenschaften. Jg.
1921. Phil.-hist. Klasse. Nr. 3.

Singer, S., Der Tauuhäuser. Tübingen. Siebeck.
Stammler, Wolfgang, Mittelniederdeutsches Lesebuch.
Hamburg. Paul Härtung. 148 S. 8". M. 25.

Stecho w, Walter, .Sprichwörter, Redensarten u. moralische
Betrachtungen in den Werken Konrads von Würzburg.
Diss. Greifswald. Auszug.

Steenstrup, Jl^s., L'origines des chansons ])opulaires

danoises et leur plus ancienne epoque. Det Kgl. danske
vidensk. selsk. skrifter. 1921. 17 S. 8".

Steinberg, Hans, Die Reyen in den Trauerspielen des
Andreas Gryphius. Diss Göttingen. 123 S. 8".

Storch, Alfred. Dr., August Strindberg im Lichte seiner
Selbstbiographie. Eine psychopatholog. Persönlichkeits-
analyse. München u. V\'iesbaden. J. F. Bergmann. 1921.

V, 75 S. 4" = Grenzfrogen des Nerven- u. Seelenlebens.
111. M. 15.

Stubenrauch, Herbert. Studien zur Legenden-Kompilation
der Gründung des Klosters Einsiedeln in der Heidel-
berger Handschrift Cpgm. 111. Diss. Greifswald. Auszug.

Sverris Saga etter cod. A. M. 327, 4, utg. av den
Norske bist, kildeskrilt-kommission ved Gustav Indrebo.
Kristiania, Dybwad. LXXIX, 211 S. 8". Kr. 8.

That, Erich, (joethe und Moritz. Diss. Kiel. Auszug.
Timpe, P., Die Ent'.vicklung des Szenenbegriffs im la-

teinischen und deutschen Drama des 16. Jahrhunderts.
D^ss. Greif«wald. Auszug.

Ueberschaer, Hans. Wilhelm Weigands historische
Dramen. Diss. Breslau. Auszug.

Vatnsdtt'la saga. Hrsg. von Walther Heinrich Vogt.
Halle a. 8., M. Niemever. 1921. LXXVIIl, 141 S. gr. 8"

-

Altnordische Saga-Bibliothek. Heft 16. M. 26.

Vietor, Willielm, Deutsches Avissprachewörterbuch Dritve.

durchgesehene Aullage, be3orü;t von Ernst A. Mevtr.
Leipzig, Reisland. XXII, W) 8. 8". M. 4i>.

Vondel, J. van, Adam in Balliugschap. Uitseg. dooj
E. T. Kuiper. 3'' dr. Zutphen, Thieme. ri2 S. 8». "^ij

Fl. -.50. '

Vries, \V. de, lets over Woordvorining. Verhandeling
behoor. bij het Prog. van het Gymn. der Gemeente
Groningen voor het jaar 192021. Gedrukt bij M. De
Waal, Groningen.

AVeber, Marta, Fanny Lewald. Zur. Diss. 175 S. 8°,

Leipzig, Rentsch.
Winkel, .1. te. De Outwikkelingsgang der Nederlandsche,
Letterkunde. Deel \'. Bronnen en registers. Haarlem.
Bobn. IV. 382 S. 8". Fl. 12.

Witkop, Philipp, Heinrich v. Kleist. Leipzig, H. Haessel
Verl. M. 35; Hlwbd. M. 40.

\
4
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Witkowski, Georg, Lessing. Mit 81 Abb. u. 1 Um-
schlagb. Bielefeld u. Leipzig. Velhagen & Klasing. 1921.

95 S. 8» = Velhagen & Klasings Volksbücher. Nr. 146.

M. 6+ 100 »;o T.
Worp , J. A.. Geschiedenisvaii den AmsterdamschenSchouw-
burg 1496—1772. Amsterdam, S. L. van Looy.

Zimmer, Hermann, Dr., Wilhelm Eaabes Verhältnis zu
Goethe. Ein Beitr. zxir Weltanschauung d. Humoristen.
2. Aufl. Görlitz |hs.

:J
Jakobstr. 7, Selbstverlag: \R. Worbs &

Co. in Komm. lt. Mitteilung]. 1921. VI, 74 S. 8".

M. 9.

Zimmer, Hermann, Wilhelm Raabes Verhältnis zu Goethe.
Ein Beitrag zur Weltanschauung des Humoristen. Diss.

Marburg. 74 S. 8».

Zösmair, Jos., Die Ortsnamen Vorarlbergs und Lichten-
steins aus Personennamen. Ein Beitrag zur Besiedelungs-
geschichte dieser Gebiete. IV, 40 S. 8''. Bregenz.

Alexander. The Buik of Alexander or the buik of the
most noble and valiant conquerour Alexander the Grit,

edited in four volumes, from the unique printed copy in

the possession of the Earl of Dalhousie -with introductions,

note^ and glossary, together with the French Originals

(Li Fuerre de Ga'dres and Les Voeux du Paon) coUated
with the numerous mss. by R. L. Graeme Ritchie . . .:

Vol. II, coiitaining part II of the Buik of Alexander and
part I of les Vreus du Paou. new edited for the first

time from ms. fr. 12 büö of the Bibliotheque Nationale,

and collated with numerous mss.: printeü for the Scottish

Text Society bv William Balckwood & Sons. Edinburgh
and London. 1921. CXVII, H28 S.

Aurner, Nellie Slayton, Hengest: A Study in Early
English Hero Legend. University of Iowa Studies:

Humanistic Studies. Vol. II, No.'l. Iowa City. Uni-
versity of Iowa. 1921. Doli. 1.00.

B ehrend, Mathilde. Die mittelenglische Tale of Beryn.
Diss. Königsberg. Auszug.

Bibliography of English Language and Literature 1920.

Compiled hy Members of the Modern Humanities and
Research Association. Cambridge, Bowes & Bowes. 3 sh.

Deren, Carl van. The American Novel. New York, The
Macmillan Co. 1921.

Gairdner, W. H. T., Passover Night: A Bible Mystery-
Play. New York, The Macmillan Co.

Göricke, Walter, Das Büdungsideal bei Addison und
Steele. Bonn. Hanstein, bö S. 8°. Bonner Studien zur
englischen Philologie, Heft XIV.

Harper, George McLean, Wordsworth's French Daughter-
Princeton, L'niversity Press. Doli. 1.00.

Heywood, Thomas, The Captives; or, The Lost Re-
covered Ed. by Alexander Corbin Judson. New Haven,
Yale L^niver.sity Press. 1921.

Höpner, ArthuV. L'eber den Gebrauch des Artikels in

Ben Jonaons Dramen. Diss. Kiel. Auszug.

•Jespersen, O, Engelsk Fonetik. 2. Udg. Kopenhagen,
Gyldennal. kr. H.^b.

.Jones. Howard Mumford, The King in Hamlet. Uni-
versity of Texas Bulletin: Comparative Literature Series

No. 1. Austin. University of Texas. 1921.

Juhl, Hugo, Der syntaktische Gebrauch des Infinitivs bei

John Lydgate. Diss. Kiel. Aus^'Ug.

Kai kühl er. Florine, Die Natur des Spleens bei den eng-
lischen Schriftstellern in der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts. Diss. Münster. VIIl, 46 S. 8<*.

Luserke, M., Shakespeare- Aufführungen als Bewegungs-
spiele. Stuttgart Heilbronn. Walter Seifert. 168 S. gr. B".

Geb. M. 24.

Matthews, B., The Englishing of French Words; R.
Bridges. The Dialectical Words in Blundan's Poems.
(S. P. E. Tract. V.) Oxford, Clarendon Press. 2 s. 6 d.

Schwarz. Marie, Alliteration im englischen Kulturleben
neuerer Zeit. Diss. Greifswald. Aus/.ug.

Shakespeare, The Tragedy of Anthony and Cleopatra.
Ed. by Henry Seidel Canby. The Yale Shakespeare.
New Haven. Yale University Press. 1921.

Shakespeare, The Second'Part of Henry the Fourth.
Ed. by Samuel B. Hemingway. The Yale Shakespeare.
New Haven, Yale University Press. 1921.

Summoning of evervman, The. Leipzig, Insel-Verlag.

1921. 55 S. kl. 8" ="'Pandora. No. 5U. Pappbd. M. 4.50.

Thomas, L., L'Esprit d'Oscar Wilde. Paris, Cr6s. 8".

Fr. 6.

Vetter, Th., Friedensideale eines Revolutionars (P. B.

Shelley). Akad. Festrede. Zürich. IV, 22 S.

Alinovi, A., Vittoria Aganoor Pompili. Milano. fratelli

Treves. 201 S. S". L. 6.

Ariosto, Lud., Orlando furioso. Preceduto da alcuni

pensieri di Vincenzo Gioberti e corredato di note storiche

e filologiche. Firenze, Le Monnier. 2 vol. XXIII.
513, .572 S. L. 15.

Auerbach, Erich, Zur Technik der Frübrenaissance-

novelle in Italien und Frankreich. Heidelberg, Winter.

66 S. 8».

Bazzetta De Vemeuia, Nino, Valsolda: tipi, figure e

identificazioni dei personaggi di Antonio Fogazzaro, con

la oonferenza: Donne ed amori di Fogazzaro. Como, tip.

Cavalleri e C. 71 S. 8°.

Beardsley. W. A., Infinitive Construction in Old Spanish.

New York, Lemcke&Buechner. XIV, 279 S. 8». Doli. 2..i0.

Beszard, Lucien. Les noms de lieux dans la Mayenne.
Notes toponvmiques. Laval, inipr.-libr. V<' A. Goupil.

XI, 437 S. "S". Extr. du „Bulletin de la Commission
historique et archeologique de la Ma3-enne".

Biagi, Vincenzo, Opere anonime e di dubbia autenticitä

nella letteratura italiana. I predanteschi: II fiore; II

detto d'amore; L' Intelligenza. Firenze, Bemporad e

figlio. IV, 1-55 S. 8». L. 10.

Biagi, Ilario, La Tentazione di Giuseppe Parini. Fano,

Societa tip. 16 S. 8».

Bonney, M. T., Les idees morales dans le theätre d'Ale-

xandre Dumas fils. Diss Universitv of Paris. Quimper,

V". Ed. Menez. 237 S. 8».

Boy-Ed,Ida, Germaine de Stael. Stuttgart, Cotta. 301 S. 8".

Calca terra, C. Storia della poesia frugoniana. Genova,

libr. ed. Moderna (Citt.n di Castello, soc. tip. Leonardo
8». p. XV. .528, L. 38.da Vinci). 1920

C a r a b e 1 1 e s e , D , Esame critico del 5 Maggie del Manzoni,

e appunti di letteratura. Trani. tip. ditta Vecchi e C.

1919.

Caruso, Corrado, L' episodio di Gertrude attraverso la

minuta e la stesura delinitiva dei „Promessi Sposi"-. Noto,

G. Tine. 96 S. 8". L. 4.

Casnati, F., Paul Claudel e i suoi drammi. Pretazione

di Giuseppe Ellero. Como, V. Omarini (Unione tip. R
Ferrari & C). 16». p. V, 155. L. 5.

Cervantes Saavedra, M. de, Rinconete y Cortadillo.

Novela. Ed. critica por F. Rodriguez Marin. Madrid,

La Revista. 10 pes.

Citanna, G., La poesia di TJgo Foscolo: saggio critico.

Bari, G. Laierza e figli. 1920. 8". p. X, 141. L. 6.-50.

Claps, Domenico, I Tumuli di G. G. Pontano. Potenza.

soc. tip. Giornale di Basilicata. 32 S. 8».

Collectanea variae doctrinae Leoni S. Olschki bibliopolae

florentino sexagenario obtulerunt Ludwig Bertalot. Giuliq

Bertoni Monachii MDCCCCXXI Jacques Rosen-

thal. (Darin u. a.: L. Bertalot, Die älteste gedruckte

lateinische Epitaphiensammlung. — G. Bertoni, Tre

postille SU Pietro Bembo, L. Ariosto, Cassio da Narni. —
Ders.. Note etiraologiche franco-provenzali. — C. Frati,

L. A. Muratori nelle sue relazioni con G. G. Trombelli

e con G. B. de Gaspari. — V. Goldschmidt, Farben

im Buchschmuck. — K. Haebler, Vom Nachdruck im
1.5. Jahrhundert. — P. Livarius Öliger, Das Streit-

gedicht Mundus et Religio in einer Prosahearbeitung des

15. Jahrhunderts. — L. Sighinolfi, La Biblioteca di

Giovanni Marcanova. — G. Vitaletti, La „Libraria

universale" di Giulio Cesare Croce. — K. ^ o ssler. Zur
Beurteilung von Dantes Paradiso.)

Cotarelo y Mori, E-, Ultimos estudios cervantinos.

Räpida ojeada sobre los mäs recientes trabajos acerca

de Cervantes v el Quijote. Madrid, Revista de Archivos.

66 S. 8«.
"

Depta, Max Victor, Die Celestina in ihrem Verhältnis zu

den novellistischen Komödien der Propaladia des Torres

Naharro. Diss. Breslau. Auszug.
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D i C i o, John J., Phonetic Italian. Korristown, Pa., Author.

Doli. 5.00.

Duolaux, M., Victor Hugo. London, Constable. 14 s.

Fitzmaurice-Kellj', Julia, El Inca Garcilaso de la

Vega. Hispanic Notes and Monographs. II. London,
H. MUford. 5 s.

Flovd, J. H., Women in the life of Balzac. Introduction

by>rinoess Radziwill. New York. Holt. XXXIV, 320 S.

8". Doli. 3.

Gennari, Luciano, Ritratto di un poeta: Antonio Fo-

gazzaro. Bergamo, tip. ed. A. Savoldi e C. 213 S. 8". L. 6.

Gerold, Th., Le manusorit de Bayeux, texte et musique
d'un recueil de chansons du XV» si^cle. Strasbourg,

Commission des publications de la Faculte des lettres

1921. LV, 129 S. 8". (Für die nächsten Bände ist in

Aussicht genommen: G. Cohen, Un manuscrit de Mons
et la representation des M3'8teres a la fin du XV'- siecle;

L. Z e 1 i q z o n , Dictionnaire des patois romans de la

Moselle.)

Giammarino, T., Poeti romaneschi. Conferenza. Napoli,

tip. S. Morano. 36 S. 8«. L. 3.

Goll, J., Das Lächeln Voltaires. Ein Buch in diese Zeit.

Basel, Rhein -Verlag. 234 S. 8».

Gongora. Obras poeticas de D. Luis de Gongora. (Heraus-

geber R. Foulche-Delbosc.) New York, The Hispanic
Society of America. 1921. 3 Bände. XVI, 471, 410, 309 S.

8". Bibliotheca hispanica XVI, XVII, XX.
Grierson, H. J. C, Don Quixote. Some War-Time Re-

flections on its Character and Influence. English Asso-

ciation Pamph. 48. 6 d.

Hatzfeld, Helmut, Dr., Paul Claudel und Romain Rolland.

Neufranz. Geistigkeit. München, Rösl & Cie. 1921. 161 S.

kl. 8» = Philosoph. Reihe. Bd. 30. Pappbd. M. 13.

Hock, Carl A., Der Realismus in Scarron's .,Roman
comique". Diss. Bonn. 78 S. 8".

Itinerarium Hispanicum Hieronymi Monetarii 1494— 149-').

Herausgegeben von Ludwig Pfandl. Extrait de la Revue
Hispanique,tomeXLVIII. New York, Paris. 1920. 180 S. 8».

Klemperer, Victor, Dr. Prof., Einführung in das Mittel-

französische, Texte u. Erl. für die Zeit vom 13. bis zum
17. Jahrb. Leipzig, Berlin, B. G. Teubner. 1921. IV,

178 S. 8" = Teubners philosophische Studienbücher.

M. 24.

Kocher, Friedrich, Reduplikationsbildungen im Fran-
zösischen xmd Italienischen. Aarau. Sauerländer & Co.

IV, 134 S. 8». Berner Diss.

Krüger, Gustav, Prof. Dr., Französische Synonymik nebst

Beiträgen zum Wortgebrauch. Lfg. 9. S. 817—9f2. Dresden
und Leipzig, C. A. Koch. 1921. gr. 8'^. M. 10.

Kunow, Irene von. Sprach- und Literarkritik bei Antoine
Arnauld. Dissertation Heidelberg. 130 S. 8». S.-A. axis

Romanische Forschungen. 39, 1.

Laub seh er, G. G., The syntactical causes of case re-

duction in Old French. Ellidtt monographs in the Romanoe
Languages and litteratures edited by Edward C. Arm-
strong. Johns Hopkins Press, Baltimore. Paris, Champion.
XI, 120 S. 8».

Levi, A., Tracce di bassa latinita nei cognomi piemontesi.

In: Miscellanea in onore di Ettore Stampini. Torino,

. Lattes.
McKenzie, K., and W. 0. Oldfather, Ysopet-Avionnet

:

The Latin and French texts. Urbana. 1919. üniversity
of Illinois. 286 S. gr. 8» mit 12 Taf. Doli. 1..50.

Monaci, Ernesto, L' uomo, il maestro, il filologo. Roma,
Maglione e Strini. X, 213 S. 8». L. 4-5. Societa Filo-

logica Romana.
Mott, L. F., Ernest Renan. New York, Appleton. V, 461 S.

Doli. 4.

Nardi, Piero, Iginio Ugo Tarchetti: profilo, con alcuni

documenti epistolari inediti e una appendice biblio-

grafica. Vicenza, tip. G. Rumor. 79 S. 8".

Naselli, M.. Foscolo e Leopardi: saggio. Catania, tip.

L. Rizzo. 50 S. 8".

Neri, F., II Chiabrera e la pleiade francese. Torino^
fratelli Bocca (V. Bona). 1920. 16». p. 219. L. 10.

Paolo di messerPace da Certaldo, II libro di buoni costumi:
documento di vita trecentesca fiorentina, a cura di S'

Morpurgo. Firenze , Le Monnier. CXCVIII, con tre

facsimili. L. 15. Estr. Atti della r. Accademia della

Crusca.
Paul-Faure, Meditation surLoti. Paris, Grasset. 91 S. 8".

Piazza, Filippo, Le colonie e i dialetti lombardo-siculi

:

saggio di studi neolatini. Catania, V. Giannotta. 395 S.

8°. L. 25.
. ,

-
Picco , Francesco, Dame di Fi-aricia e poeti d' Italia.

Torino-Genora, S. Lattes e C. VII, 88 S. 8». L. 10.

Plate, Hermann, Die Geschichte des 1 im Südfranzösischen.
Diss. Bonn. Auszug.

Quigley, H., Italy and the Rise of a New School of

Criticism in the 18 "> Century. "With special reference to

the work of Pietro Calepio. '^Perth, Munro & Scott. 1921.

IX, 174 S. 80. The Department of Italian Studies. The
Üniversity of Glasgow.

Quijano, ^., La poesia castellana en sus cuatro primeros
siglos. Discurso leido por A. Quijano en su recepcion

como individuo de numero de la Academia Mejicana de
la Lengua. Mexico. 60 S. 4".

Rabelais. (Euvres de Rabelais collationnees sur les

editions originales accompagnees d'une bibliographie et

d'un glossaire, par L. Moland. Nouvelle edition precedee
d'une notice biographique, par Henri Clouzot. T. 1.

Paris, Garnier Freres. LXXIII, 482 S. 8».

Retz, cardinal de. CEuvres. Nouvelle edition revue sur

les autographes et sur les plus anciennes impressions et

augmentee de morceaux inedits, de variante's de notices.

de notes, d'un lexique des mots et locutions remarquables,
d'un Portrait etc. Supplement ä la oorrespondance par
Claude Cochin. Paris. Hachette. XII, 328 S. 8». Fr. 30.

(Les Grands Ecrivains de la France.)
Rizzo, Rosita, Pessimismo e spiritualismo nell' opera

poetica di Arturo Graf. Catania, V. Giannotta. VHI,
128 S. 8». L. 6.

Rogerio Sanchez, J., Historia de la lengua y literatura

espaiiolas. 3. edic. Madrid, La Ensenanza. 7 pes.

Rolea, P., Saggio di toponomastica calabrese. In: Mis-

cellanea in onore di Ettore Stampini. Torino, Lattes.

Rondeaux, Virelais und Balladen aus dem Ende des 12..

dem 13. und dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts mit
den überlieferten Melodien, herausgegeben von Friedrich

Gennrich. Band I : Texte. = Gesellschaft für Romanische
Literatur, Band 43. Bresden 1921. XV'I, 388 S. 8^ M.40.

Roosbroeck, G. L. van, The Genesis of Corneille's Melite.

Vinton, la. Kruse. 1921.

Salza, A., La cronologia dei carmi di Ludovico Ariosto

al parente Pandolfo. In: Miscellanea di studi critici in

onore di Ettore Stampini. Torino, Lattes e Co.

Seilliere, Ernest, Jean-Jacques Rousseau. Paris, Garnier

Freres. 4-58 S. Fr. 10. (Bibliotheque d'histoire litteraire

et de critique.)

Serrano Sanz, M., Estudio critico de las obras de Sor
Teresa de Jesus Maria, Carmelita descalza del siglo XIII.

Madrid, Juan Pueyo. 6 pes.

Stark, Georg. Stud.-R., Rousseau und das Gefühl. Eine
historische Studie über Rousseaus Leben und Schaffen.

Schwabach, J. G. Schreyer. 1922. VIII, 96 S.

Stelzer, Fritz, Der Trobador Raimon Jordan, Vizegraf

von St. Antoni. Textkritische Bearbeitung seines Lebens
und seiner Werke. Diss. Breslau. Auszug.

Stendhal. Chroniques italiennes. Edition documentaire
etablie par Rene-Louis Doyon. 2 vol. 520 S. Fr. 25.

Paris, La Connaissance.
Strauch, Alfons, Die Kosmographie in Ariosts Orlando

Furioso. Diss. Bonn. 91 S. 8».

Thomas, H., Short-Title Catalogue of Books Printed in

Spain and of Spani.sh Books Printed Elsewhere in Europe
before 1601 now in the British Museum. IiÄidon, Oxford
Üniversity Press. VII, 101 S. 8«.

Truc, GoDz., Les Mystiques espagnols. sainte Therese et

Jean de la Croix. Paris, La Renaissance du livre. 200 S.

8». Fr. 4.

Vignoli, C, Vernacolo e canti di Aiuaseno. Roma.
Maglione e Strini. IV, 114 S. S<*. L. 20. (I dialetti di

Roma e del Lazio: studi e documenti pubblicati in

memoria di E. Monaci sotto il patrocinio del Comune di

Roma. N. 1. Societa filologica Romana.
Villon, Franfoys, Lais, Poesies diverses. Ballades en

Jargon. (Notice biographique: W. Mulertt.) Leipzig,

Insel-Verlag. 1921. 94 S. kl. 8» = Pandora. Nr. 47.

Pappbd. M. 4.50.

Voss 1er, Karl, Frankreichs Kultur im Spiegel seiner

Sprachentwicklung. Geschichte der französischen Schrift-

sprache von den Anfängen bis zur klassischen Zeit.
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3. Tausend, vermehrt durch Nachwort, Nachträge, Be-
richtigungen und Index. Heidelberg, Winter. XI, 431 S.

8°. M. 18. (Sammlung Romanischer Elementar- und
Handbücher. IV". Reihe: Altertximskunde, Kulturge-
schichte 1.)

Winkel, Elisabeth, La Grammaire Generale et Raisonnee
de Port-Royal. Diss. Bonn. Auszug.

Wright, C. H. C, French Classicism. Oxford, Clarendon
Press. 10 s. 6 d.

55acchi, Alfonso, Fra Domenico Cavalca e le sue opere.
Firenze, tip. Carpigiani e Zipoli. 102 S. 8". Estr. II

Rosai'io : memoria domenicane.
Zanaboni Cecchini, Laudomia, L' umanitä di Giovanni

Pascoli. Pisa, tip. succ. tratelli Nistri. 28 S. 8".

Zauner, Adolf, Altspanisches Elementarbuch. 2., uragearb.
Aufl. Heidelberg, Carl Winters Verlag. 1921. XII,
192 S. 8" = Sammlung romanischer Elementar- und
Handbücher. Reihe 1, Bd. -5. M. 18; geb. M. 24.40.

Ziino, M., Nel centenario dei Promessi Sposi. 24 aprile

1821. Raffronti manzoniani. Palermo, Trimarchi. VIII,

148 S. 8». L. 6.

Dante-Literatur.

Ä ndreoli, V., Dante e il suo poema: conferenza. Mantova
Societä tip. ed. mantovana. 32 S. 8°. L. 2.

I

A n t o n i o , A. de, Dante e 1' Italia. Pinerolo, tip. G. Ferrero.
i

27 S. 8». L. 2..50.
^

i

.Issmann, Karl, Dr., Danteschätze der Sächsischen Landes- '

bibliothek in Dresden. Zur öOO. Wiederkehr des Todes-
tages des Dichters. Dresden, Kaisei'-Wilhelm-Patz 11,

Sächsische Landesbibliothek. 1921. 8 S. kl. 8». [Um-
schlagt.] M. 1..50.

Cerebotani, Luigi, Monsignore Dr., Aesthetisches und
Mystisches im italienischen Worte um die Zeit Dantes.
([Neue Titelauf 1. von:] ün saggio dell'opera: Nervatura
del periodare e dire classico italiano cioe abbozzi e linee

di un direttorio e prontuario della lingua italiana secondo
gli scrittori antichi e migliori moderni. 1914.) Gesammelte
Teilstudien zum BOOjälirigen Todestage des Dichters der

|

Divina commedia. München, Selbstverlag; Herdersche
Buchh. in Komm. 1921. M. 26.

Cicco, Pasquale di, Dante Alighieri nel VI centenario
della morte. Parole di commemorazione. Aquila, Tip.
Vecchioni. 44 S. 8».

[Croce, Benedetto, Dantes Dichtung. Mit Genehmigung
!

des Verfassers ins Deutsche übertragen von Julius
Schlosser. Zürich, Leipzig, Wien, Amalthea-Bücherei,
27. Band. 313 S. 8".

Dante. Le Opere di Dante. Testo critico della societä
dantesca italiana. A oura di M. Barbi, E. G. Parodi,
F. Pellegrini, E. Pistelli, P. Rajna, E. Rostagno, G. Van-
delli. Con indice analitico dei nomi e delle cose di Mario
Casella. E tre tavole fuor di testo. 1100 S. lö». L. 36.

Dante Alighieri, La Divina Comedia, commentata da
Carlo Steiner. I: Inferno. Torino.Paravia. VIH, 344 S. 8".

j

Dante Alighieri, Lyrische Gedichte [II canzoniere, dt.], i

Unter Zugrundelegung d. Uebers. vonWitte-Kannegiesser, i

hrsg. u. mit Eiiil. u. Anm. vers. von Prof. Dr. Berthold
Wiese. Neue Ausg. Leipzig, Ph. Reclam jun. 1921.

72 S. kl. 8" = Reclams Universal-Bibliothek. Nr. 1211.

M. 1.50; Pappbd. M. 2..50.

Dante Alighieri, Das neue Leben [Vita nuova, dt.].

Unter Zugrundelegung d. Uebers. von Förster u. Witte-
Kannegiesser, hrsg. u. mit Einl. u. Anm. vers. von Prof.
Dr. Berthold Wiese. Neue Ausg. Leipzig, Ph. Reclam jun.

1921. 73 S. kl. 8«= Reclams Unfversal-Bibliothek. Nr. 11.53.

M. 1.50; Pappbd. M. 2.-50.

Dante Aligliieri, Das neue Leben [Vita nuova, dt.].

Mit [eingedr.J Holzschn. von Erwin Lang. Durch Richard
Zoozmann bes. Uebertr. Wien u. Leipzig, Avalun-
Verlag. 1921. 67 S. 51 x 38 cm = Avalundruck. 8».

Pergbd. M. 2200, Subskr.-Pr. M. 2000; Hpergbd. M. 1000,
Subskr.-Pr. M. 900; Hlwbd. M. 480, Subskr.-Pr. M. 400.

Dante Alighieri, Vita nuova. Leipzig, Insel-Verlag.
1921. 66 S. kl. 8» = Pandora. No. 46. Pappbd. M. 4.50.

IJante Alighieri, II De Monarchia. Nuova versione,
con esame esplicativo di A. Nicastro. Prato, La Tipo-
grafica. 221 S. 8".

Dante. Die Göttliche Komödie, üebertragen von Rieh.
Zoozmann. Mit Einleitungen und Anmerkungen von
Constantin Sauter. 3. u. 4. Aufl. Mit färb. Titelbild nach
Giotto. Freiburg, Herder. X, 694 S. 8». Geb. M. 38.

Dante. Melanges de critique et d'erudition lran9aises
publies k l'occasion du VI" centenaire de la mort du pofete
sous le patronage de 1' Union Intellectuelle Franco-
Italienne. Paris, Librairie Fran9aise, 15. Quai de Conti.
(Inhalt: P. de Nolhac, Pour le VI« centenaire de la
mort de Dante.— A. Jean roy, Dante et les Troubadours.

—

P. Sabatier, Saint Fran^ois d'Assise et Dante. — H.
Hauvette, Realisme et fantasmagorie dans la vision
de Dante. — J. Luchaire, Quelques observations sur
le style de la „Commedia". — E. Jordan, Le Gibelinisme
de Dante. — L. Auvray, Les miniatures du manuscrit
de l'Enfer ä Chantillj\ — L. Dorez, Fran9ois I et la
Commedia. — P. Ronzy, Dante auxiliaire du gallica-
nisme. — R. Schneider, Dante et Delacroix. — P.
Hazard, Dante et l^iExile", 1832. — A. Pirro, Franz
Liszt et la „Divine Comedie". — G. Maugain, L'ortho-
doxie de Dante et la critique fran(;aise. — L. Benedite,
Dante et Rodin. — G. Kahn, LTnspiration dantesque
chez Paul Darde.)

Del Lungo, L, I Bianchi e i Neri. Pagine di storia
fiorentina da Bonifazio VIII ad Arrigo \ II per la vita
di Dante. Seconda edizione con correzioni e giunte, indice
dei nomi e quattro tavole fuor di testo. Milano, Hoepli.
XI, 4(i4 S. 8". Geb. L. 20.

F a V i 11 i , Enrico, Dante e la musica nella Divina Commedia.
Conferenza. Pontremoli, casa ed. E. Bassaui. 20 S. 4".

Filieri, M. R., II sentimento della natura nella Divina
Commedia. Pontremoli, tip. C. Cavanna. 22 S. 8".

Foligno, Cesare, Dante. Bergamo, Istituto italiano d'arti
grafiche. XVI, 245 S. 8". Con ritratto, facsimile e tavola.
L. 60. G.ollezione di monografie illustrate.

Hatzfeld,Helmut,Dante. Seine Weltanschauung. München,
Rösl & Co. 21u S. 8". M. 16. (Philosophische Reihe,
herausgegeben von Alfred Werner, 21. Band.)

Kampers, Franz, Prof. Dr. Geh. Reg.-R., Dante und die
Wiedergeburt. Eine Einf. in den Grundgedanken der
„Divina Commedia" und in dessen Quellen. Reden, geh.
in d. Vereinigung kathol. Akademiker u im Bilduugs-
ausschuss d. Katholiken Breslaus. Mainz, Kirchheim & Co.
1921. 76 S. kl. 8». M. 6.

Parma, Giuseppe, II sublime cantore di Marin: l'azione
di Maria nel poema di Dante. Parma, tip. Freschine.
29 S. 8».

_

Schmitt, Eugen Heinrich, Dr., Dante, Göttliche Komödie
im Lichte der intuitiven Erkenntnis. Vortr. von 1912.

Berlin, Buch- und Kunstheim K. u. E. Twardy. 1921.

15 S. gr. 8". M. 4.

Studi danteschi diretti da Michele Barbi. Vol. III. Firenze,
Sansoni. 166 S. 8». L. 12..50. (Inhalt: V. Creacini, II

bacio di Ginevra e il bacio di Paolo. — Pio Rajna, II

casato di Dante. — M. Barbi, L' ufficio di Dante per
i lavori di via 8. Procolo.)

Literarische Mitteilungen, Personal-
nachrichten usw.

Der Allgemeine Deutsche Neuphilologentag wird zu
Pfingsten I9".i2 in Nürnberg stattfinden. Anmeldungen von
Vorträgen sowie Anträge sind bis zum 1. Februar 1922 an
Herrn Oberstudiendirektor Dr. Richard Ackermann, Nürn-
berg, Kressenstr. 2 zu richten.

Prof. Dr. Hermann Güntert in Heidelberg ist als

ao. Professor für indogermanische Sprachwissenschaft an
die Universität Rostock berufen worden.

Der ao. Professor der netteren deutschen Literatur-
geschichte an der Universität Wien Dr. Robert F. Arnold
ist zum Ordinarius ernannt worden.

Privatdozent Dr. Walter Vogt in Marburg ist zum
o. Professor für nordische und deutsche Philologie an der
Universität Kiel ernannt worden.

Studienrat Dr. Konrad Hentrich, beauftr. Dozent
Hamburgs für Germanistik ist an die Herder-Hochschule
in Riga berufen worden.

Prof. Dr. Emil W o 1 f f in Hamburg ist als o. Professor
der englischen Philologie an die Universität Göttingen be-

rufen worden.
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Professor Dr. Brotanek an der Technischen Hoch-
schule in Dresden ist als o. Professor der englischen Philo-

logie an die Universität Erlangen berufen worden.
Der Privatdozent der englischen Philologie an der

Universität Würzburg Dr. W. Fischer ist zum ao. Pro-

fessor ernannt worden.
Dr. W. von Wartburg hat sich an der Universität

Bern für das Fach der romanischen Philologie habilitiert.

t am 31. Juli 1921 der Runologe Dr. L. Fr. Läffler,
weil. Professor an der Universität Upsala, 74 .Jahre alt.

t zu Königsberg Ende Oktober der ao. Professor der

dexitsohen Philologie Dr. Wilhelm U h 1 im 57. Lebensjahre.

1 Berlin vorhanden sind. Soweit mir bekannt, sind also in

' Berlin, Dresden, München und Göttingen verfügbar die

Bände: 1—24, 26, 31, .54, 37, 39, 43, 44, 46, 48. Vielleicht

j

sind die fehlenden Bände in anderen deutschen Bibliotheken

(
zu finden. Band 30 befand sich übrigens in der Privat-

bibliothek von A. L. Stiefel.

Notiz.

Der freundlichen Besprechung, die L. Pf an dl meinen
„Beiträgen zur Lope-de-Vega-Bibliographie" (Lit.-Bl. 1921,

Sp. 325/327) gewidmet hat , darf ich vielleicht ergänzend
beifügen, dass die Berliner Staatsbibliothek von den „Co-
medias escogidas de los mejores ingeniös" die ersten 24
ohne Ausnahme besitzt, aus.serdem Band 26, 34, 37, 39, 44,

46, 48. In Göttingen befinden sich nur Bände, die auch in

W ü r z b u r g. Adalbert Hämel.

[

- Notiz.
t

I Den germanistischen Teil redigiert Otto Behaghel (Giessen,

1 Hofmannstrasse 10), <len romanistischen und englischen Fritz Neu-
mann (Ueidelberg, Koonstrasse U), und wir bitten, die Beiträge

;

(Rezensionen, kurze Notizen, Per-jonalnachrichten usw.) dementspreohend

I
gefälligst zu adressieren. Die Kedaktion richtet an die Herren Ver-

leger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle

I
neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr

gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung

1 von O. R. Roisland in Leij'zig zugesandt werden. Nur in diesem Falle

1 wird die Kedaktion stets imst.inde sein, über neue Publikationen eine

' Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.

An 0. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonder-

abzüge zu richten.

Preis für dreigespaltene Petitzeile

1 Mark. Literarische Anzeigen. Beilagegebühren nach Umfang
M. 50.-, 60.- u. 70.—.

Verlag" der Hochs ehulbuchhandlung' Max Hueber München. Amalienstralse 79.

Soeben ist erschienen:

Einführuny in die Interpretation neufranzösisclier Texte. »<

Vnn
r. Helinnt
Hatzleld.

.Stark kartoniert M. 15.-

Dus Buch trägt einem dringenden Bedürfnis Rechnung, dem Studierenden und Lehrer der franz'isisctien Spracjie eine Eeispielsammluiig von
französischen Textinterpreiiitionen zu ))i6ten. Neunzehn charakttrrische Texte aus dem IT., 18., 19. uiid ijQ. Jahrluindert siud in dem Band hen
ausgewählt. In seiner Gesamtheit stellt das Werk zuch ich einen praklisclien Stieif<ug durch die L.teratur-, .-prach- und stiljiesLhichte

der U-lzten Jal\rhuiiderle dar.

Z li h V / i o 1) e n i\ u r c li d i (. B u c h h .-i n d 1 \i n c e n sowie direkt vom Verla g.

VERLAG VON O. R. REISLAND IN LEIPZIG.
Von Prof. Dr. Wilhelm Tietor

erschienen in meinem Verlane:

Deutsches Ansspracliewörterbiicli.
Dritte, d urcligeselioue ,\u finge.

1915. 31 Bosjen. Gr.-S». M. 40.—, gebunden M. .56,--

Die Aussprache des Schriftdeutscheu.
Mit dem Wörterverzeichnis der amtlichen Kegeln für die

deutsche Rechtschreibung in pboneti.schcr Umschrift sowie

phonetischen Texten.

Zell 11 te, (1 II rcli gesehene Auflage,
besorgt von Dr. Ernst A. Meyer.

1921. 9' 3 Bogen. 8". M. 8.—, kartoniert M. 14,—.

Elemente der Phonetik des Deutschen,
Englischen und Französischen.

Sechste, überarbeitete und erweiterte Auflage.
Mit einem Titelbild und Figuren im Text.

I./II. Hälfte. 28 Bogen. fJr.-S». M. 44.—, gebunden M. 64.—.

Kleine Phonetik des
Deutsclien.EnglischennndFranzösischen.

Elfte Auflage.

19-0. Mit einem Titelbild und Figuren.

9'/2 Bogen. M. 8.—, kartoniert M. 14.—.

Gernian Pronunciation : Practice
and theory.

Tlic best Gcrman. — German souiids, and how they are

ripiescnted in spelling. — The letters of the alphabet. and
their phonetic values. — German accent. — Spcoimens.

l'ifth edition.

1913. 9';2 Bogen. 8». M. 8.—, gebunden M. 14.- .

Der Sprachunterricht muß umkehren

!

Ein Beitrag zur Überbüi-dungsfrage von Quousque tandem.

Dritte, durch Anmerkungen erweiterte Auflage.
1905. VllI und 62 Seiten. 8". M. 4.-.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — Druck der Pierersclien Hofbuchdruckerei in Altenburg, S.-A.

Ausg-eg-eben im Januar 1922.
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Sommer, Vergleichende Syntax der Schul-
sprachen (Lerch).

Paul, Deutsches Wörterbuch. 3. Auflage
(Behaghel).

Mentz, Deutsche Ortsnamenkunde (Götze).
Bianchi, Novelle und Ballade in Deutschland

von A. von Droste bis Liliencron (Behaghel).
Joseph, Goethes erste Jugenddichtung, heraus-

gegeben von Paul Piper (Heuer und
Behaghel).

Berendsohn, Der neuentdeckte Joseph als
Knaben'lichtung Goethes (Heuer und Be-
haghel),

Schnitzer, Goethes Josephbilder, Goethes
Josephdichtung (Heuer und Behaghel).

Wehrhan, Die Freimaurerei im Volksglauben
(Wocke).

Wehrhan, Die deutschen Sagen des Mittel-
alters (Wocke).

Keiser, The Influence of Christianity on the
Vocabulary of Cid English Poetry (Funke).

Beschorner, Verbale Keime bei Chaucer
{

(Koch).
Kjellman, La construction moderne de l'in-

finitif dit sujet logique en fran^ais (Lerch).
[

Krttger, Französische Synonymik nebst Bei-
|

trägen zum Wortgebrauch (Streuber).
La Chanfun de Willame. Ed. bv El. Stearns

Tyler (Hilka).

J. Thomas Lister, Perlesvaus Hatten Manu-
script 82 (Hilka).

Ourtius, Maurice Barres und die geistigen

Grundlagen des französischen Nationalismus
(Lerch).

C u r t i u s , Deutsch-französische Kulturprobleme
(Lerch).

Thibaudet,La vie de Maurice Barres iL er ch).

D Jesus.\roca, Cancionero musical y poetico

del siglo XVII (Pfandl).
R. MitJana, Oomentarios y apostillas al Can-

cionero poOtico y musical del siglo XVII
(Pfand li.

B ibliographie.
Personalnachrichten.

Ferdinand Sommer, Vergleichende Syntax der Scbul-
sprachen. (Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch,
Lateinisch) mit besonderer Berücksichtigung des Deutschen.
Leipzig-Berlin, B. G. Teubner. 1921. IV -|- 121 -f- 5 S.

(Register.) gr. 8°.

Eine vergleichende S3'ntax der Schulsprachen auf

121 Seiten, und zwar von einem berufenen Kenner
wie F. Sommer — wahrlich eine Publikation, deren

Erscheinen bei jedem philologischen Mittpl""'---"

einen Jubelruf auslnaor- —

.-^ .uuuniems

.^iiung eine Zeitlang unterbrochen

uac, und kann ihn nur bitten, diesen Entschluss auch

dann nicht zu bedauern, wenn der erhoffte und ver-

diente Erfolg ausbleiben sollte. Denn diese Ver-
öffentlichung kommt in der Tat einem (wenigstens vom
Ref.!) lebhaft empfundenen Bedürfnis entgegen; ist

sie (ioch geeignet , einem Missstand abzuhelfen , an

dem der Sprachuntemcht unserer Mittelschulen krankt,

und den ich seit Jahren zu beklagen nicht umhin kann

:

der Tatsache, dass die verschiedenen Philologen der

gleichen Anstalt, der Gräcist , der Latinist, der Ro-
manist usw., nicht nur ohne Fühlung miteinander,

sondern vielfach geradezu gegeneinander arbeiten, dass

ein und demselben Schüler Grammatiken in die Hand
gegeben werden, die nicht nur nicht aufeinander Bezug
nehmen, sondern sich oft genug direkt widersprechen,

und zwar nicht deshalb, weil verschiedene Auffassungen

möglich wären, sondern lediglich aus Unkenntnis der

Verfasser. Ein klassisches Beispiel ist folgender Satz

der „Sprachlehre" von Ploetz-Kares : „Ein mit ew ver-

bundenes Partizip de s Pr äs en s heisst Gerundiv
(Gerondif)" (1909 ", § 78, 3), wozu ich parodierend

bemerkte: „Ein mit Stumpfsinn verbundener Schlendrian

heisst Schulgrammatik". Gleichwohl lese ich noch 1918,

in der „dreizehnten, unveränderten" (!) Auflage der

Schulgrammatik von Dubislav-Boek, die u. a. für

G3'mnasien, Realgymnasien usw. bestimmt ist, von

einem „mit der Präposition ew verbundenen Gerundiv

(le gerondif)". Das heisst doch nichts anderes, als

dass die Mühe des Lateinlehrers , dem es glücklich

gelungen ist, den Schülern den Unterschied zwischen

m" und „Gerundivum" klarzumachen, hernach

.„ französischen Unterricht wieder zunichte

gemacht wird'. — Oder ein Beispiel für den Mangel

an Fühlungnahme : es ist mir nicht bekannt, dass bei

der Lektüre des „Wallenstein" das auffällige nicht in

den Versen: „Wir müssen das Werk in diesen nächsten

Tagen weiter fördern, als es in Jahren nicht gedieh"

mit dem Hinweis auf die entsprechende Ausdrucks-

weise des Französischen erklärt würde, oder um-

gekehrt die französische Redeweise durch den Hinweis

auf jene Verse, die dank dem Versmass im Ohr haften

bleiben, eingeprägt würde (vgl. ,Die neueren Spr.'

1921, S. 31), obwohl derartige „Gallicismen" bei unseren

Klassikern in dem bekannten Buche von Brandstätter

(Leipzig 1874) leicht zu finden sind. Wenn es (was

von manchem mit beachtenswerten Gründen bezweifelt

wird) «herhaupt einen Sinn hat, von unseren Lehramts-

kandidaten das wissenschaftliche Studium nicht nur

einer, sondern mehrerer Sprachen zu verlangen,

so offenbar den, dass man damit erreichen will, dass

Lateinisch und Französisch, Deutsch und Englisch,

Englisch und Französisch wenn nicht von dem gleichen

Lehrer, so wenigstens so gelehi-t werde, dass der eine

Lehrer von dem Unterricht des anderen profitieren

' Das Richtige dagegen enthält z. B. die auch sonst

auf einem höheren Niveau stehende „Frz. Schulgrammatik"

von Fritz Strohmeyer (1919 ^ S. 99 ff.).

6
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könne. Dazu aber wäre nötig, dass der Lehrer selber

sich darüber klar wäre, worin die von ihm gewählten

Sprachen übereinstimmen, und worin sie voneinander

abweichen ; eine Forderung, die erfahrungsgemäss nur

von wenigen erfüllt wird, die aber unbedingt erfüllt

werden müsste , wenn der Sprachunterricht unserer

Schulen nicht auch fernerhin eine rudis indigestaque

moles bleiben soll. Was hilft es , dass die wissen-

schaftliche Sj'ntax den feinsten Feinheiten nachspürt,

wenn gleichzeitig in der Schulsyntax noch die gröbsten

Unstimmigkeiten herrschen ! Hier eine Abhilfe zu ver-

suchen, ist des Schvveisses der Edlen wert, und dank

dem bei aller Knappheit so vortrefflichen Büchlein des

Verf. ist zu hoffen, dass die unveränderlichen Ploetze

und Dubislave in Bälde einer belächelten Vergangen-

heit angehören.

Sommers Versuch wäre schon dann zu begrüssen,

wenn er weniger gelungen wäre, als es tatsächlich der

Fall ist. Der Verf. aber hat es in bewundernswürdiger

Weise verstanden, sich auch in den Sprachen, die ihm

ferner lagen (im Griechischen und im Lateinischen ist

er ja zu Haus), die wichtigsten Ergebnisse der Forschung
anzueignen. Beraten haben ihn dabei (laut Vorwort)

seine Jenenser Kollegen, fürs Französische Schultz-

Gora und Geizer, fürs Englische Eichard Jordan. Er
führt zwar unter den Literaturangaben ausschliesslich

zusammenfassende Gesamtdarstellungen^ der Sj'ntax an,

nicht dagegen die benutzten Einzelschriften (was viel-

leicht wünschenswert gewesen wäre) ; in welchem Um-
fang er aber auch solche zu Rate gezogen hat, mag
man daraus ersehen, dass ihm von meinen eigenen

Arbeiten (man gestatte, dass ich mich auf diese be-

ziehe : hier kann ich ihn am leichtesten und am
sichersten kontrollieren) das „invariable Participium

praesentis", die „Modi" und auch schon das „Futurum"
nicht entgangen sind. Für das Französische wäre zu

den Gesamtdarstellungen jetzt hinzuzufügen : Sneyders

de Vogel, Syntaxe historique du franpais (1919). Viel-

leicht hätte auch die von den Mittelschullehrern zu

wenig beachtete vergleichende „Sj-ntaxdes Französischen

und Englischen" von Brinkmann (Braunschweig 1906)
zitiert werden sollen und (wenn es auch keine „Gesamt-
darstellungen" sind) so wichtige Werke wie Pauls

„Principien" und Toblers „Beiträge".

Einige Bemerkungen im einzelnen : Warum un-

übersichtliche Schjreibungen wie fluuius (§ 6) statt

fluvius? — § 11: Kost — Kosten (als Parallele zu

ciseau ,Meissel' — clscmix ,Schere') scheint mir miss-

verständlich, da das eine Wort zu Jcicsen + gusinre,

das andere dagegen zu constare gehört (wenn auch

beides zusammengeflossen zu sein scheint). — Ib.

(am Schluss): Frz. Parallelen zu ,was haben ivir da

angerichtet' = ,was hast äu da a.' siehe Soltmann,

Syntax der Modi S. 38 und ,Puturum' S. 232. — § 12

(S. 12, Mitte): Der afrz. Obliquus fungiert m. E. nur

als Dativ, nicht auch als Genitiv, da man wohl häufig

Verbindungen wie frcre Gefrei (Gottfrieds), ä vn
duc angevin (Roland 3819) findet, kaum aber ent-

sprechende Verbindungen mit de. — § 17: Zum Akk.

im Ausruf vgl. chaiiif tiici! bei Wace (Bartsch-Wiese 25,

226). — Zu § 26 (S. 22 Mitte) : „Als alter Gebrauch
lässt sich herausschälen, dass ein unmittelbar die Ohren
treffendes Geräusch im Akk., die das Geräusch
hervorbringende Person im Gen. stand"); vgl. den
afrz. Genitiv bei den Verben des Sehens (Voiz da

papelart!, Tobler I *, 16); zu S. 23 {penser de) vgl.

s'apercevoir de im Gegensatz zu apercevoir qc. — Zu
§ 27 {jamais de ma vie) vgl. meine ähnlich lautende

(de = ,in bezug auf'), von Meyer-Lübke und Ebeling

abweichende Erklärung in ,Die n. Spr.' 1921, S. 17. —
Zu § 34 („Ablativ der Distanz") hätte ich afrz. Bei-

spiele {hicillor vassed de lui) und nfrz. plus de an-

geführt. — § 69 : „praesens pro futuro" wird mit

Recht als eine mehr vulgäre, der Schriftsprache eher

fremde Redeweise gekennzeichnet, wenn aber gesagt

wird, sie sei im Frz. jetzt nicht mehr vorhanden, so

geht das zu weit: mehrere Beispiele in meinem „Fu-

turum" S. 2.5 ff. {tu viens und tu pars bestätigt das

von S. über die Verben des Gehens und Kommens
Bemerkte). — In § 71 werden die Untersuchungen.

Thielmanns über donare haheo (Wölffl. Archiv II,

48—89, 157—202) etwas allzu knapp zusammengefasst:

Da nicht gesagt wird, dass in dieser Formel auch der

passive Inf. nicht selten ist , wird der Leser nicht

ohne weiteres verstehen, wie das aktive donare haheo
den Sinn von „die Bestimmung, das Schicksal . . .

haben" gehabt haben sollte. Aber jedenfalls wird der

Formel nicht die Bedeutung „ich habe zu geben" bei-

gelegt , die der Lateiner (nach meinen Ausführungen
„Futurum" S. 52) anders ausgedrückt hätte ; meine
Herleitung von ire haheo aus Her haheo ,ich habe den

Weg vor', wobei also die Bedeutung des Vorha b en s

die ursprüngliche wäre, siehe ebenda. — § 73 : Zum
griechischen Imperfekt der Anführungsverba (eXs^i,

S. 65 unten und lat. S. 68 Mitte) vgl. E. Lorck,

,Passe defini, Imparfait, Passe indefini' S. 36 und meine
Abhandlung über das Imperfektum in einem der nächsten

Hefte der ZrPh. — Ebenda S. 66 oben ist die Be-

merkung, dass der „Eintritt der Handlung" lange

Zeit fälschlich für das Wesentlichste in der Eigen-

art des griech. Aorists (im Gegensatz zur Dauer beim
Imperfekt), gehalten worden ist, während der Aorist

vielmehr den Abschluss der Handlung bezeichnet,

sehr wichtig für das Verständnis des frz. Passe defini,

dem ebenso fälschlich die Bedeutung des Eintritts
der Handlung schon für die ältere Zeit beigelegt zu

werden pflegt (so von Meyer-Lübke III, 132, § 110),

während es diese Bedeutung erst allmählich annahm,
wie afrz. so häufiges d out nom 01irier{s), il ot trois

fdz beweisen. Auch darüber einiges in meiner eben
erwähnten Untersuchung. (Das primitive, ungetrübte

Denken kann die Vergangenheit offenbar nur von der

Gegenwart her, d. h. vom Abschluss der Handlung
aus erfassen; um sie sich als eintretend vor-

zustellen, bedarf es schon eines geübteren, die Hand-
lung besser übersehenden Denkens.) Damit erweist

sich das „noeh'' im letzten Satze von § 75 A als irrig. —
Auch die Anmerkung 2 zu diesem § 75 wird durch
die Tatsachen widerlegt: in „Mit diesem Pfeil durch-

schoss ich Euch, wenn ich mein liebes Kind getroffen

hätte" (Teil) und ähnlichen Beispielen liegt doch wohl
auch im Deutschen eine „nicht zum Ziele gelangende
Handlung vor". Vgl. Verf. selbst, S. 80. — Besonders
glücklich scheint mir die Behandlung der Modi, und
sehr wichtig zumal § 83, III (nebst Anm. 2), wo mit

allgemein-psychologischen wie historischen Gründen
dargetan wird, dass beim Optativ nicht die ^silnschende

Bedeutung aus der allgemeineren Bedeutung der „Vor-

stellung" abzuleiten ist, sondern umgekehrt diese farb-

losere Bedeutung erst eine Verblassung der konkreteren
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(der wünschenden) darstellt; demgemäss wird mehr-

mals (auch S. 111 und S. 115 Anm.) vor dem „Schlag-
wort Potential! s" gewarnt: vielmehr bemüht sich

der Verf., die verschiedenen Erscheinungsformen des

Konjunktivs in den modernen Sprachen (im modus
obliquus usw.) auf die Bedeutung des Begehrens
zurückzuführen. „Mau glaubt (sagt), dass er komme"
ist also ursprünglich: „man ivill^ dass er komme"
[sehr überzeugend ist der Nachweis, dass got. ivmjan
(wähnen) griech. Jioffhi' tibersetzt, S. 112]; ,tcollen'

wird ja noch heute im Sinne von ,glauben, sagen'

gebraucht: „wie manche Gelehrte tvoUrn" \ frz. Les
uns voulairnt que ce füt un lion, les autres snutenaient

que c'elait une panthere (Futurum" S. 2-12); schon

lat. : individuorum corporum concursionem Demoeritus

animalem esse viilt (Cicero, Kühner ^ II, I, 118)].

// n'y a personne qui Je sacke = nemo est qui id sciat

ist (S. 112) entstanden aus parataktischem quis id

sciat? — nemo est = ,wer soll das wissen? —• es gibt

niemanden', und auch dieser Konj. ist offenbar kein

potentialer (.niemand, der das wissen könnte'), sondern

ein dubitativer („polemischer''): quid ^aciam = ,was

H'iUst du, dass ich tue?'. Dass dieser sog. Dubitativ

im Frz. früher noch lebendig war, ersieht mau aus

Qiii vive? = ,wer soll leben?' = ,von wem uill man,

dass . . .?' (vgl. Sneyders de Vogel, S. I-Sß) und aus

Bai-tsch-Wiese 75 c, 40: Je la vous ronde? = ,ich-

soll Euch die Chartre zurückgeben ?' = Ihr wollt,

dass . . .?' (Antwort auf das Verlangen: JRent la

chartre . . ., vgl. A. Schnitze, Fragesatz 127.) Dass
diese Ausführungen mir aus der Seele gesprochen sind,

bedarf nach meinen eigenen Bemühungen, die Natur

des frz. Konjunktivs zu erfassen, keiner Versicherung;

nur glaube ich , dass die so wertvollen Erkenntnisse

des Verf. noch wirkungsvoller zum Ausdruck gekommen
wären, wenn er alle Erscheinungen des Modus an

einer Stelle behandelt hätte. — Zu S. 87 A eine kleine

Berichtigung : Blossen Konj. im Folgesatz des Be-

dingungsgefüges kennt das Frz. noch heute. —
' Zu

S. 109 oben (« moins que) möchte ich auf Toblers

abweichende Deutung hinweisen (III ^, 111 ff.) und
auf das, was ich ,Die neueren Spr.' 1921, S. 40 zu

ihrer Stütze vorgebracht habe. — Zu S. 116 (consecutio

temporum) : Die Gründe dafür, dass sie aufgegeben
wurde, scheinen mir durchsichtiger als dem Verf.; an

dem wachsenden Einfluss des für die consecutio zwitter-

haften praesens historicum möchte ich zweifeln, da
der Gebrauch dieses Tempus, zum mindesten im Afrz.,

sogar abnimmt. Zunächst ist zu bedenken, dass

diese Regel in den modernen Sprachen doch wohl einen

Latinismus darstellt, der der Volkssprache fremd ge-

wesen sein dürfte : dass das heute in der Volkssprache
allein übliche und durchaus natürliche je voudrais qu'il

vienne (statt qu'il vrnt} schon um 1600 volkstümlich

war, bezeugt Oudtn bei Brunot III, 588. Ebenda aber
auch : Le prince . . . a commande quon le regotve . . .

(statt regiU): durchaus natürlich, entsprechend der Ent-

stehung aus Le prince a commande: „Qu'on leregoive!"

Genau ebenso gebaut aber ist Sommers deutsches Bei-

spiel: hat, daz er sich erbarme (13. Jahrh.). —
Was nun den umgekehrten Fall betrifft (Präteritum

nach Präsens, z. B. du waenest, jener waere.ein guot
mensche), so dürfte der Konj. praet. (statt Konj. praes.)

hier gewählt sein, um die Irrigkeit des Geglaubten
zu bezeichnen. Solche temporalen Sprünge aber sind

beim Konj. nichts Ungewöhnliches: vgl. Vossler,

Logos III, 28:^ : frz. Parallelen im Relativsatz : Roland

1782 und die in meinen „Modi'" S. VIII nach Brink-

mann 11^, 901 zitierten Beispiele. — Zu S. 117 oben:

Den merkwürdigen Konj. nach cutii narrativum und

cattsale vergleicht Verf. mit dem von mir („Modi"

S. 85) so gedeuteten Konj. beim Erkenntnisgriind

(la maison est-elle vide que toutes les portes soicnt

ouvertes?); auf diese Weise indirekt zur Aufhellung

einer rätselhaften Erscheinung des Lateinischen bei-

getragen zu haben, über die man sich vermutlich schon

seit Jahrhunderten den Kopf zerbricht, hat mich freudig

überrascht. Nur setzt Verf. an. das Ende des obigen

frz. Beispiels ein zweideutiges Fragezeichen: zwei-

deutig insofern, als er damit sowohl eme Unsicherheit

hinsichtlich der Vergleichbarkeit beider Erscheinungen

ausdrücken kann, als auch einen Zweifel hinsichtlich

meiner Deutung des frz. Phänomens. In beiden Fällen

aber erscheint der Zweifel mir unbegründet: ist der

Konj. nach cum, wie er annimmt, „polemischer" Natur,

so ist es der Konj. beim „Erkenntnisgrund" ganz sicher

(.Was? die Türen sollen offen sein? — Dann ist das.

Haus offenbar leer!'): betrifft der Zweifel aber meine

Aulfassung der frz. Erscheinung, so kann den Verf.

vielleicht der Hinweis beruhigen, dass sich eine durch-

aus verwandte Erscheinung auch im Englischen ändet

:

Shakespeare, Hamlet II , ii : Wiiat's Hecuha to kirn

or he to Hecuba. that he should iveep for her?

(= ,Wie? er soll ihretwegen weinen?-; „Futurum"

S. 247). — Zu S. IIP (Wortstellung): Den Uebergang

von der lateinischen Stellung Bex castellum consiruit

(Endstellung des Verbums, Voranstellung des Objekts)

zur romanischen (le roi consiruit le chdteau) erkläre

ich mir anders als (Elise Richter folgend) der Verf.

:

ich lege den Schwerpunkt auf eine Neubildung,
nämlich das analytische Perfekt: Rrx habet castelhan

constructum führt ein rcx construxit casielluni und

rex consiruit cusiellum nach sich : zunächst wird (wie

ja auch Verf gezeigt hat) das tonlose habet in den

Satz hineingenommen: dieser Stellung folgt die fast

gleichbedeutende Formel mit construxit und sodann die

mit consiruit; schliesslich wirken Präteritum und
Präsens umgekehrt auf das anal_ytische Perfekt ein,

indem nach dem Vorbilde von le roi consiruit le

chdtean das ältere le roi a le chdteau consiruit iu

le roi a consiruit le chdirau umgewandelt wird (end-

gültig aber erst im 17. Jahrhundert!); damit ist die

Endstellung des Objekts entschieden.

Diese Bemerkungen mögen einen Begriff geben

von der Reichhaltigkeit des dünnen Heftes. Mit seiner

Hilfe kann, auf dem Gebiete der Satzlehre, der Hunger

der Zeit nach S^vnthese gestillt werden. Mögen also

diejenigen, die es angeht, an dieser wichtigen Ver-

öffentlichung nicht vorübergehen.

München. Lerch.

Deutsches Wörterbuch von Hermann Paul. Dritte Auf-

lage. Halle, Niemeyer. 1921. 682 S. S".

Es ist höchst erfreulich, dass Paul unter Mit-

wirkung hilfreicher Geister eine neue Auflage seines

ausgezeichneten Wörterbuchs hat
_
herstellen können.

Es erübrigt sich, zum Lobe des Buches noch im all-

gemeinen etwas zu sagen. Aber im besonderen sei

betont, dass der Besitzer der zweiten Auflage sehr
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gut tut , auch die neue Auflage auf sein Bücherbrett

zu stellen. Denn diese ist mannigfach gebessert und

vermehrt. Es sind etwa dem einfachen Wort neue

Zusammensetzungen beigegeben , wie Gesprächsstoff,

TJntcrhaltungsstoff bei Stoff, Namensvetter bei Vetter,

Vkharheit, ViehJcälte, VieJil-erl bei Vieh. Die Be-

deutungen sind besser bestimmt oder reicher um-

schrieben; vgl. stolz, rexieren; fesch ist nicht mehr
„imponierend von Aussehen, Auftreten", sondern

„elegant und flott". Es sind et3mologische Zusammen-
hänge neuangedeutet oder anders gestaltet ; vgl. fesch,

Stocher, stolz. Mehrfache Veränderungen hat viel er-

fahren ; vielfach und vielfältig sind neu hinzugekommen

;

ebenso z. B. südostd. stöbern im Sinne des Haus-

putzes.

Ein paar Bemerkungen für die nächste Auflage,

die hoffentlich nicht so lange auf sich warten lässt wie

die dritte. Bei Bauer heisst es unter 3 : „Nom. agentis

zu bauen, fast nur in Zuss.: Orgelbauer, Schiffsbauer.

Aber diese sind sicher Ableitungen von Orgeln bauen,

Schiffe bauen. Denn nach Komp. steht auch zur Ver-

meidung von als als. Stammt sich mopsen mit volks-

etymologischer Umdeutung aus engl, to mopc? Gern

würde ich Orlztceig aufgenommen sehen (aus Oelbaum-

ztveig), als Vertreter einer bemerkenswerten Art von

Wortbildung. Viehlerl bedeutet nicht nur „etwas

Grobes oder Unangenehmes", sondern auch so viel wie

„Mordskerl". Paul meint, der adverbielle Gebrauch von

ril {vil guot) gehe aus vom substantivischen. Das
wird nicht jeder verstehen, und ich halte es auch

nicht für richtig: es scheint, dass fihncis älter ist

als filu tvis. Watsehe hat ein langes a wohl haupt-

sächlich auf bayr.-öster. Gebiet, nicht im Westen.

Wegelagern aus älterem ivegelagen hat seine Um-
bildung weniger dem Subst. Lager als dem Verb

lagern zu verdanken. Die Zurückführung von will-

fahren auf mhd. *des tvillen ve'iren erscheint mir

künstlich ; liegt nicht einfach zugrunde einem ze irillen

varn i

Giessen, 24. VII. 21. 0. Behaghel.

Ferdinand Mentz, Deutsche Ortsnamenkunde.
Leipzig, Quelle & Meyer. 1921. 114 S. 8».

Das kleine Buch zeigt ein erstes Mal, wie selbst

das Verhalten der Franzosen gegen die deutschen Ge-

lehrten Elsass-Lothringens unserer Wissenschaft zum
besten dienen kann. Aus Amt und Wohnsitz im

Elsass verdrängt, mit dessen deutschen Ortsnamen er

in jahrzehntelanger Einwohnung gründlich vertraut ge-

worden war, hat nun der in der Schweiz geborene

Verfasser die Namenwelt des deutschen Reichs an

sich vorüberziehen sehen ; Erfahrung und Horizont sind

ihm weiter geworden, und seinem Buch ist das in

jeder Hinsicht zugute gekommen. Den Absichten der

Deutschkundlichen Bücherei entsprechend, in die es

eingereiht ist, bietet das Büchlein eine klare, fassliche

Einführung in die Lehre von den deutschen Ortsnamen,

ohne viel Voraussetzungen und mehr bemüht, die vor-

handenen Erkenntnisse anregend darzustellen, als neue

Gesichtspunkte zu gewinnen. Dabei beschränkt sich M.,

was ja der Sprachgebrauch durchaus erlaubt , auf die

Namen bewohnter Orte, so dass die der Berge und
Gewässer, die Wald- und Flurnamen draussen bleiben.

Aus der Ueberftille des Namenstoffs, der auch dann

noch bleibt, greift er mit gesundem Takt die wichtigsten

Belege heraus.

Darüber, dass der Leser hie und da ein Beispiel

vermisst, das üim naheliegt und darum auch besonders

fruchtbar scheint, wird man bei einem Buch wie diesem

nicht rechten dürfen. Bei den mit ahd. sol n. „Kot-

lache" zusammengesetzten Ortsnamen S. 15 sollten die

nicht fehlen, bei denen das alte Grundwort nicht mehr
erkennbar ist, wie das oberbadische Rotzel, 1266

Botsol (Krieger, Topograph. Wb. - 2, 686). Bei denen
auf ahd. stauf m. „Becher" S. 25 fehlt Hohenstaufen.

Scheid 26 wäre als „Völkerscheide" zu erweisen ge-

wesen aus den alten Grenzorten der ripuarischen

Franken in der Eifel usw., die heute Reifferscheid

heissen und für die Bremer in Pauls Grundriss ^ 3, 901
die urkundlichen Formen zusammenstellt ; vgl. P. Vogt,

Die Ortsnamen auf -scheid, Progr. Neuwied 1895. Zu
Stollen S. 69 liefert LeimstoUen im Breisgau einen

anschaulichen, wenn auch nicht alten Beleg : Krieger 2,

48, für Sund „Süd" S. 81 Sumpfohren Krieger 2, 1127.

Die nd. Form Sud ist erhalten in Suderode am Harz
und Sudenburg bei Magdeburg. Neben Zarten liegen

Kirch- und Hinterzarten, die für Christianisierung und
Rodung des Schwarzwalds erwünschte Zeugnisse liefern

und damit die S. 82 gebotene Beispielreihe glücklich

ergänzen. Zu Fuchswinkel S. 85 stellt sich Vohwinkel

bei Elberfeld , das (wie die verschiedenen Vohburg)

zum Namen der Füchsin, ahd. foha, gebildet ist. Neben
dem elsässischen Blarkirch , das S. 89 als Ableitung

zu Maria erwähnt wird, verdiente Marzell am Fuss des

badischen Blauen genannt zu werden, das bei der

ersten Erwähnung 1368 Martizell heisst, also eine

Cella Sancti Martini darstellt: Krieger 2, 153 f. Bei

den Namen auf ing S. 95 vermisst man Schwabing

und Straubing.

Eine Reihe von Einzelheiten mag in der Reihe

folgen, wie sie von M. berührt werden. Zu allgemein

wird S. 12 Seifen, nd. Siepen als „kleiner Bach" ge-

deutet : das Wort hat , wie die Verwandtschaft mit

md. sifen, mnd. sipen zeigt, ursprünglich stets Be-

ziehung zum Sickerwasser. Auch die mittelalterliche

Erzwäscherei knüpft an Stellen im Gebirge an, wo mit

wasserführenden Gesteinsschichten zugleich Erze zu-

tage treten. — Neckargemünd S. 14 ist das Gemünd
am Neckar im Unterschied zu Schwäbisch- Gemünd u. a.

Es ist insofern unter dem S. 100 berührten Gesichts-

punkt der Differenzierung zu betrachten, über die fein

und lehrreich R. Hildebrand, Ges. Aufsätze (1890) 99

gehandelt hat. Dort findet sich auch sonst eine Fülle

anziehender Bemerkungen zur Ortsnamenkunde. — Das
schwiei-ige Espan wird S. 43 nach alter Weise aus

ezzisch-ban erklärt: dass das nicht angeht, hatH. Fischer,

Schwab. Wb. 2 . 876 f. gezeigt. — Kanal lässt M.

S. 52 nicht als Grundwort deutscher Ortsnamen gelten,

und für das Fremdwort in dieser jungen Lautform hat

er mit der Einschränkung, die er selbst gibt, recht.

Aber aus alten Lehnforn^en des lat. canalis sind zu

verschiedenen Zeiten die Namen der beiden Städte

Kehl und Kiel hervorgegangen. — S. 58 wird der

gangbare Irrtum wiederholt. Brache bedeute ursprüng-

lich das Umbrechen des Bodens nach der Ernte. Das
Brachfeld wurde in der Dreifelderwirtschaft vor der

Ernte der Fruchtfelder bearbeitet, im Juni, der darum

von den Tagen Karls d. Gr. bis in lebende Mundarten

hinein Brachmonat heisst, — S, 84 steht Heubach bei
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den nach Futterkräutern benannten Ortsnamen. Die
Deutung widerspricht der Regel, dass das überall vor-

handene Gemeingut der Namengebung, die notwendig

an das Einmalige und Besondere anknüpft, nicht dienen

kann. In der Tat weisen nach den urkundlichen

Zeugnissen bei Krieger 1 , 958 die vier badischen

Heubach zurück auf Hag und Heide, nicht auf Heu. —
Bei Hungersberg S. 91 konnte die sachlich anziehende

Aufklärung M. E. Bucks im Obd. Flurnamenbuch (1880)
119 mitgeteilt werden, dass die Hirten seit alter Zeit

das Vieh namentlich nachts auf Plätze trieben, wo es

nichts zu fressen bekam, und die bis heute Hunger-
weiden o. ä. heissen, weil sie ihre natürliche Trocken-
heit und Dürftigkeit eben auch behalten haben. Mit
dem Ungarn einfall von 911 usw. darf man den Namen
nicht zusammenbringen, weil er auch in Gegenden
auftritt, die die Ungarn nie heimgesucht haben. —
Irrig ist bei Oranienbaum S. 97 vorausgesetzt, dass

der Baum, der den Namen hergibt, gar nicht bestehe

:

die anhaltische Stadt heisst nach einer im 17, Jahrb.

angelegten Orangerie, die bei Petersburg nach eiuer

Anlage von 1714: P. Kretschmer, Wortgeogi-aphie der

hd. Umgangssprache (lyl8) 86. — Das Unterscheidungs-
merkmal zwischen KaltenuorcUieim und Kaltensundheim
S. 103 ist nicht das Klima, sondern die Himmels-
gegend. — Gut wird S. 110 der Verlust der mittleren

Gheder in dreiteiligen Ortsnamen behandelt: Altstetten

ist aus Altolvesteti entstanden, Hersfeld aus Hariulfis-

felt usw. wie Apfelblüte aus Apfelbaumblüte, Weih-
kessel aus Weihwasserkessel. Aber die besten Bei-

spiele werden übergangen: Bismarck aus Bischofcs
marc, Salzburg aus Salzachburg. Dieses letzte wird
S. 82 verkannt und falsch eingeordnet. — Von Spriegels-

bach S. 112 war auf Brühl S. 38 zu verweisen.

Besser als nach der durchlaufenden Disposition

mit ihren I A 1) a) a) wäre das Buch in abgerundete
Kapitel mit scharf ausgeprägten Ueberschriften ge-

gliedert worden. Dann wären auch manche reichlich

abstrakten Zwischensätze (S. 82 : Bestimmung und
Benennung nach naturgeschichtlichen Gegenständen,
die mit dem Orte in irgendeiner Beziehung stehen oder
einmal gestanden haben) von selbst weggefallen. Durch
sparsameren Druck hätte sich hie und da ein Ver-
weilen möglich machen lassen, das die Dinge vielfach

erst reizvoll gestaltet. Auch für ein Namenregister
hätte sich so Raum schaffen lassen, das die Fülle des
Gebotenen erschlossen hätte, und die Bemerkung über
Förstemann S. J14 hätte zum Literaturnachweis aus-

gestaltet werden können, für den wir hier einige Werke
anmerken, die bei M. nicht benutzt scheinen : J. L.
Brandstetter, Namen der Bäume und Sträucher
in Ortsnamen der deutschen Schweiz. Progr. Luzern
1902. — Gg. Büchner, Die Ortsnamen des Kar-
wendelgebiets. Oberba3-r. Arch. 61 (1918) 259 ff. —
P. Cassel, Ueber thüringische Ortsnamen. Erfurt

1854 und 1858. — Wh. Deecke, Morphologie von
Baden auf geologischer Grundlage. Berlin 1918,
>!. 218. ff. — H. Hirt, Etymologie der deutschen
Sprache ^ München 1921. — F. Kluge, Deutsche
Sprachgeschichte. Leipzig 1920. — P. Scheue r-
m ei er, Einige Bezeichnungen für den Begriff Höhle
in den romanischen Alpendialekten. Beihefte zur Zs.
für roman. Philologie 69. Halle 1920. — Knr. Schiff-
mann, Die Stationsnamen der Bahn- und Schiffahrts-

linien in Oberösterreich*. Linz 1919. — J. Schnetz,

Das Lär- Problem. Progr. Lohr a. M. 1912/13. — Edw.
Schröder, Ueber Ortsnamenforschung. Wernigerode
1908. — R. Vollmann, Der Name Tegernsee, AltbajT.

Monatsschrift 9 (1909 10) 89 ff. — Ad. Wrede,
Rheinische Volkskunde. Leipzig 1919.— J. Wütschke,
Die Ortsnamen auf -ingerode. Zs. des Harzvereins 52

(1919) 68 ff. — A. Ziegler, Die geographischen

und topographischen Namen von Winterthur, Neujahrs-

blatt der Stadtbibliothek Winterthur auf 1909, Stück 244.

Winterthur 1908.

Druckfehler sind nicht selten:* 8, 1 lies Prov.;

11, 10 ahd.; 23, 11 GW\; 28, 15 ist das erste wohl
zu streichen; 35, 1 lies das statt als; 39, 9 noch
mundartlich; 46, 10 ON.; 72, 17 lies 1530 statt 1350;

86, 10 Spehteshart; 88, 23 Eresried ; 89, 3 zahlreich:

99, 13 Vielmehr; 101, 4 f. Kleinlaufenburg; lol, 19
übrigens. Doch wir nehmen gerade bei diesem Buch
die mancherlei Spuren gern in Kauf, die darauf deuten,

dass es unter ungünstigen Arbeitsbedingungen ent-

standen ist, und kehren damit zum Ausgangspunkt
zurück.

Freiburg i.B. Alfred Götze.

Lorenzo Bianchi, Novelle und Ballade in Deutsch-
land von A. von Droste bis Liliencron. Bologna,
Zanichelli {ohne Jahreszahl). 241 S. 8". Lire 3..50.

Der Titel des Buches gibt irrigen Vermutungen
Raum. Wer erwarten würde, in dem Buche eine Ge-
schichte der Novelle und der Ballade von Annette
bis Liliencron zu finden, würde beträchtlich enttäuscht

sein. Wer die Entwicklung der Novelle in dem an-

gegebenen Zeitabschnitt behandeln wollte und an
W. Riehl, an P. Heyse stillschweigend vorüberginge,

der wäre ein seltsamer Historiker. Aber es ist kein

Zufall, dass gerade diese beiden Namen fehlen. Das
Buch handelt im Grunde nicht von der Novelle und
Ballade, sondern von Novellen- und Balladen dicht er n,
d. h. von Dichtern, die sich auf beiden Gebieten be-

tätigt haben. Und es kommt dem Verfasser in erster

Linie auf die Herausarbeitung der Persönlichkeit an,

nicht auf ihre Stellung in einer Entwicklung oder auf

technische Dinge. Zweifellos aber sind W. Riehl und
P. Heyse in ihren Werken unpersönlicher als die

Dichtergestalten, die hier an uns vorüberziehen: Annette,

Otto Ludwig, G. F. Meyer, Keller, Storm, Raabe,

Liliencron. Was uns Bianchi bietet, das sind einzelne

Essais, die vortrefflich geschrieben sind und mit

feinstem Verständnis in das Wesen der Dichter ein-

dringen. Sie leiten deren Eigenart aus ihrem Ver-

hältnis zur Heimat ab, aus der Art der Heimat und

der Umwelt, und setzen wieder mit der persönlichen

Wesenheit ihrer Verfasser besondere Eigenschaften

der Dichtung in Beziehung. Es geht mir freilich

etwas weit, wenn Bianchi meint (S. 125): „Aus höchster

und feinster Synthese von Leben und Religion in einem

sehr edlen Sinne dürfen wir Kellers Liebe zur zyklischen

Komposition verstehen." Gern hätte ich auch bei Keller

seinen Hass gegen alle Originalitätssucht stärker

herausgearbeitet gesehen , der auch seine Stellung

gegenüber C. F. Meyer wesentlich bestimmt hat. Wohl
hat Keller mit Vorliebe „Originale" dargestellt, aber

es ist sehr missverständlich, wenn es von der Rahmen-
fabel der Züricher Novellen heisst, sie beruhe „be-

kanntlich" auf dem Suchen nach Originalen (S. 128).
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Die Darstellung ist nicht belastet mit literarischen

Nachweisen , was bisweilen recht ärgerlich ist ; so

würde ich gern wissen , wo Liliencron gesagt hat

(S. 227): „Ich bin in herrlichster jauchzender Stimmung,
wenn ich dichte, ich renne im Zimmer umher, pfeife,

singe, rauche unaufhörlich." Aber sehr gern möchte
ich auch wissen, wie „das kosmische Gefüge" von

i

Keilers Dichtung aussieht (S. 114), und wie er „in

den Zusammenhang kosmischer Dinge hineinwächst"

(S. 119).

Giessen. "

0. Behaghel.

Joseph, Goethes erste grosse Jugenddichtung wieder
aufgefunden und zum ersten Male herausgegeben von
Paul Piper. Hamburg, Gente. 1920. XXX u. 222 S. 8».

Walter A. Berendsohn, Der neuentdeckte ,,Joseph"
als Knabendichtung Goethes. Stilkritische Unter
suchungen. Ebenda 1921. 81 S. 8°.

iVlanuel Schnitzer, Goethes Josephbilder, Goethes
Josephdichtung. Ebenda 1921.

Wir wissen, dass der jugendliche Goethe dem
biblischen Joseph eine liebevolle Anteilnahme widmete.

Er entwarf 1 761/62 den für den Ivönigsleutnant tätigen

Malern in einer Denkschrift die Komposition von zwölf

Bildern zu seiner Geschichte. Sieben Gemälde wurden
danach von Georg Trautmann ausgeführt, von denen
fünf als Stiftung ihres Entdeckers, Dr. Martin Schubart,

das Frankfurter Goethe-Museum zieren. Die Denk-
schrift selbst ist nicht erhalten. Etwa ein Jahr später

schuf Goethe nach dem Muster des Moserschen Daniel

in der Löwengrube eine epische Dichtung in Prosa,

die Josephs wunderbare Errettung und Erlösung be-

handelte. Auch dieses Jugendvverk gilt als verloren,

da Goethe es in Leipzig mit andern biblischen Ge-

dichten zum Feuertode verdammte.
Vor einigen Jahren machte mir nun Herr Prof.

Piper in Altoua die Mitteilung, dass er die Handschrift

dieses Goetheschen Josephs besitze und herausgeben

wolle. Sein Di-uckmanuskript sei bereits fertig. Er
sei fest überzeugt, dass die Dichtung Goethes Hand-
schrift aufweise. Als Beleg dafür fügte er die Photo-

graphie einer Seite bei. Ich musste ihm leider er-

widern, dass die Handschrift nicht die Goethes sei,

der ja aber auch angebe, dass er seine Dichtung dem
geistig gestörten Mündel .seines Vaters, dem Dr. jur.

Clauer diktiert habe. Der Inhalt der mitgeteilten Probe

spreche aber in keiner Weise für Goethes Autorschaft.

Im Jahre 1920 liess dann Piper das Werk unter

dem obengenannten Titel erscheinen. Die flüchtig um-
gearbeitete Einleitung hielt an einigen Stellen an der

Annahme der eigenen Handschrift des jungen Dichters

fest, während an andern wieder behauptet wurde, dass

das Ganze von Clauer geschrieben sei.

Begreiflicherweise hätte man besonders im Kreise

der Fachgenossen eine Auferstehung der verloren ge-

glaubten Jugenddichtung mit Freuden begrüsst und dem
Entdecker gern den gebührenden Dank gezollt. Aber
der Pipersche Joseph brachte, als er ans Licht trat,

eine schmerzliche Enttäuschung. Nicht nur, dass die

Dichtung, Goethes eigener Angabe widersprechend, in

Versen, statt in Prosa geschrieben war, sondern sie

erwies sich nach Inhalt und Form für jeden, der nur

einige Kenntnis v(.n Goethes Jugendpoesie hatte, als

so durchaus unpoetisch, dass man nicht zu begreifen

vermochte, wie Prof. Piper in einen solchen Irrtum

habe verfallen können. Dieser dagegen schätzte seine

Entdeckung unglaublich hoch ein und hielt sie für

weit wichtiger als die des Urfaust. Dass -sein Joseph
in Versen verfasst sei , beweise nichts , denn wenn
Goethe von Prosa rede, so meine er damit eben Verse.

Die Verurteilung von selten der Goethekenner in der

Tagespresse und in Zeitschriften war allgemein. Diese

5500 holperigen Alexandriner, die, mit der deutschen
Sprache auf sehr gespanntem Fusse stehend, in töd-

licher Langeweile und endlosen Wiederholungen die

Geschichte des armen Joseph ableiern, waren nicht

das Werk eines genialen Knaben, sondern das eines

älteren Poetasters , dessen mangelhafte literarische

Bildung durchaus in der Zeit vor Klopstock wurzelte.

Zudem weist nichts in dieser Josephiade auf Frankfurt

hin, keine Spur der beim jungen Goethe so häufigen

Anklänge an den Frankfurter Dialekt findet sich. Da-
gegen lässt die fortwährende Verwechslung von mir
und mich, des Dativs mit dem Akkusativ keinen Zweifel

darüber, dass man den Geburtsort der Dichtung in

Niederdeutschland zu suchen hat. Dass alles aber

focht den augenscheinlich in einer hartnäckigen Sug-

gestion befangenen Herausgeber nicht im mindesten an.

Mit den unglaublichsten Scheingründen verfocht er

seine felsenfeste Ueberzeugung. So etwas steckt an.

Und so fand er denn auch einige Mithelfer. Der
Privatdozent an der Hamburger Univer. ität Herr Dr.

Walter Berendsohn und der Journalist Herr Manuel
Schnitzer bewähren sich in immer neuen Artikeln und
Broschüren als die streitbaren Vorkämpfer seiner Sache.

Herr Berendsohn versucht es mit gelehrter Stilkritik,

die die wunderlichsten Blüten treibt. So versteigt er

sich zu der absurden Forderung, die Gegner hätten

die Pflicht , wenn sie Goethe als Verfasser nicht an-

erkennen wollten, nachzuweisen, wer denn der Autor
sei. Er sah mit Piper einen Hauptbeweis darin, dass

der Triumphzug Josephs in Memphis dem Krönungs-
zuge Josephs IL in Frankfurt nachgebildet sei. Als

ich die völlige Grundlosigkeit dieser Behauptung dar-

legte und nachwies , dass der Dichter hier vielmehr

einen Kupferstich der Merianschen Bilderbibel in

schlechte Verse gebracht habe, verschw^and der erste

Beweis in die Versenkung, um folgender Behauptung
Platz zu machen : Da ja auch der bibelfeste junge Goethe

die weitverbreitete Merianbibel und das grosse viel-

gelesene Tellersche Bibelwerk gekannt habe, dem der

Altonaer Dichterling seine besten Einfälle entnimmt,

so sei an Goethes Schuld kein Zweifel mehr gestattet.

Ein köstlicher Artikel des Herrn Berendsohn ist

betitelt „Frankfurt am Nil" (Der Tag, 26. April 1921).

Der Dichter des ägyptischen Joseph schildert Memphis
als eine volkreiche Handelsstadt mit ansehnlichen Ge-

bäuden. Aber noch mehr. Die Einwohner von Memphis
gehen ganz in Seide gekleidet, und der tiefbohrende

Forscher findet in einer alten Beschreibung Frankfurts,

dass zu Goethes Zeit eine Seidenfabrik in der Nähe
der Stadt betrieben wurde. Sofort ist ihm klar: die

Mem|)hiten sind nur verkappte Frankfurter Spiessbürger,

und Goethe hat seiner Vaterstadt am Nil ein Denkmal
setzen wollen. Dies und noch manches derart wird

mit dem grössten Ernste vorgetragen.

Leichter geschürzt ist die feuilletonistische Muse
des Herrn Manuel Schnitzer. Wir verdanken ihm ja

auch eine ganze Anzahl von Humoresken und eine
y

hübsche Sammlung „jüdischer Witze". Sein neuestes
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Buch „Goethes Josephbilder, Goethes Josephdichtung"

darf man getrost dieser Gattung zuzählen. Wenig er-

freulich berühren aber seine hämischen Ausfälle gegen

die „zünftigen" Gelehrten, die bösen Universitäts-

professoren. Er beschuldigt sie immer wieder des

blassen Neides, der dem bescheidenen Gj'mnasial-

professor Piper" den Triumph einer gi'ossartigen Eut-

deckung nicht gönnt. Der neueste gewaltige Ver-

bündete, den die kampflustigen Herren ins Feld führen,

ist „der Zeuge Clauer" (Hamburger Fremdenblatt vom
21. Okt. 19 Jl). Obwohl wir von ihm nur ein lateinisch

geschriebenes Schriftstück besitzen, so ist es doch einem

in deutscheu Buchstaben geschriebenen Hamburger
Schriftverständigen gelungen, Clauer als den Schreiber

des Joseph-Manuskriptes mit zweifelloser Gewissheit zu

erkennen, ja sogar festzustellen, dass die Schrift nur

die eines akademisch Gebildeten, allmählich Ver-

blödenden sein könne. Ich habe das phantastische

Gutachten Archivleuten und Schriftkundigen vorgelegt

und damit stets einen schönen Heiterkeitserfolg er-

zielt.

Hoffen wir, dass mit diesem letzten gewaltigen

Schlage das Gewitter ausgetobt haben möge.

Der ganze Josephunfug gehört meines Erachten

s

in die Kreise vorübergehender geistiger Störungen, die

in Zeiten wie die unsrige, auf den verschiedensten Ge-

bieten hervortreten.

Frankfurt a. M. 0. Heuer.

Berendsohn bemerkt (Hamburger Fremdenblatt

19. Febr. 1921): „Wie die grammatische Verwahr-

losung der Sprache entstehen konnte, ist die schwierigste

Frage auch für diejenigen, die an die Möglichkeit der

Verfasserschaft Goethes glauben." Schnitzer sagt (S. 36

des oben angeführten Buchs): „Freilich, was die Be-

mängelung der Sprache angeht . . . dem fühle ich mich
durchaus nicbt gewachsen; die Kritik habe recht oder

nicht." Aber gerade durch die Ausführungen Schnitzers

über die Sprache des Joseph, die tatsächlich keine

Ausführungen sind, ist A. M. Wagner überzeugt

worden , dass der Joseph ein Werk Goethes sei

(Hamburger Fremdenblatt 13. Juni 1921)! Ich bin

nicht ganz so anspruchslos und kann über meine

sprachlichen Bedenken vorläufig nicht hinwegkommen.
Berendsohn findet manches von den sprachlichen Be-

sonderheiten des Joseph bei der Frau Bath, bei Susanne

von Klettenberg, bei Joh. Ad. Hoi-n., Ich stelle die

Frage, ob bei den genannten Frankfurtern oder ihren

Zeitgenossen sich Belege für folgende sprachliche Eigen-

tümlichkeiten des Joseph finden:

1. die zahllosen Vertauschungen von Dativ und Akku-
sativ

;

2. die Adverbia auf -e wie dreiste I, 598 , ofte I,

985, II, 687, harte V, 563, rechte V, l(i06;

3. die Verwendung von Vater ohne Artikel: Vater

hat Verlangfti I, 191, und Vater hat roll Angst
gar oft an dir gedacht V, 10ü9, dass Vater sich

um meinen Abschied naget V, 1428

;

4. das Possessivpronomen uns: uns Vaterland V, 189;
uns Geschlecht V, 561

;

5. die schwache Flexion des Adj. nach ein: ein grosse

Fürste IV, 419;
6. Ind. Praet. mit Umlaut: deshaJben müsstcn tvir ein

Ziegen Böcklein stehlen V, 1897;

7. die Umschreibung mit haben bei gehn: icie hat es

euch ergangen I, 114;
8. das Part. Praet. ohne gc-: hat es all in diese

Häuser nommen IV, 467.

Was ich hier herausgehoben habe, das sind fast

durchweg Eigenheiten des Niederdeutschen ; Nr. 2 er-

scheint auch ostmd. Dass , von derartigen Dingen
abgesehen, die Sprache des Joseph „verwildert" sei,

bestreite ich aufs entschiedenste.

Gi essen. 0. Behaghel.

Karl Wehrhan, l. Die Freimaurerei Im Volksglauben.
Berlin-Lankwitz, Verlag Wallmanu. M. 1.8U. 2. Die
deutschen Sagen des Mittelalters. Erste Hälfte.

München, U. H. Beck. M. 4.50.

Durch seine Arbeiten auf dem Gebiete der Volks-

kunde- hat sich Karl Wehrhan grosse Verdienste er-

worben. Auch seine beiden jüngsten Bücher verdienen

Anerkennung. Aus der Fülle des vorhandenen Stoffes

bietet die Schrift über die Freimaurerei im Volks-

glauben eine hübsche Auswahl. Seltsame Erzählungen

gehen im Volke über die Freimaurer um: sie seien

Freigeister und könnten durch übernatürliche Mittel

wunderbare Wirkungen hervorbringen ; mit dem Teufel

ständen sie im Bündnis, der sie zum Eintritt in den

Freimaurerorden berede ; sie besässen geheime Er-

kennungszeichen, die jedem von ihnen bekannt seien.

Schlicht und einfach gibt Wehrhan die Sagen wieder.

Neben den S. 8 erwähnten Aufsätzen sei verwiesen

auf Karl Olbrichs zwei Beiträge in den Mitt. der

Schles. Ges. f. Volksk., Heft XII (1904), S. 61—78
und Bd. XIII/XIV (i911), S. 232—241 (mit weiteren

Literaturangaben). — Einen Band des von Friedrich

von der Leyen herausgegebenen Deutschen Sagen-

buches bilden ,Die deutschen Sagen des Mittelalters'.

Eine kurze, alles wichtige hervorhebende Einleitung

kennzeichnet ihr Wesen und ihre Eigenart. An der

Spitze der Sammlung steht Karl der Grosse, mit dem
nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der Sage

ein neuer Abschnitt beginnt. Nach den regierenden

Kaiserhäusern sind die Erzählungen zusammengefasst.

Unter Ludwig dem Kind fehlt natürlich nicht der

Bericht über den Mäuseturm zu Bingen. Reich be-

dacht sind fernerhin die Abschnitte , die Otto I.,

Heinrich IV., Friedrich Barbarossa, Rudolf von Habs-

burg sowie Ludwig den Bayer und Friedrich den

Schoenen von Oesterreich behandeln. Bis zu Maximi-

lian I. führt uns Wehrhan. Ein besonderes Kapitel

gilt der deutschen Kaisersage. Im grauen Altertum,

in heidnischer Vorzeit wurzelt sie; schon die Völker

des Morgenlandes, die Römer u. a. m. erzählten von

Herrschern, die einst wiederkehren und eine neue Zeit

voll Glück und Glanz heraufführen würden. Reiche

wissenschaftliche Anmerkungen beschliessen den Band.

Zur Belebung des Geschichtsunterrichtes an unseren

höheren Schulen könnte das Werk mit Nutzen heran-

gezogen werden.

Liegnitz. Helmut Wocke.

Albert Keiser, The Influence of Christianity on the
Vocabulary of Old English Poetry. 1919. 144 S. (Uni-

veraity of Illinois Studies in Language and Literature

Vol. V.)

Diese Abhandlung greift die von MacGillivray

fürs Altenglische begonnene Untersuchung (^Morsbachs
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Stud. z. engl. Phil. 8, 1902) wieder auf, setzt sie aber

nicht für das Gebiet der Prosa fort, sondern will die

wichtigsten christlichen Begriffssphären und ihre ae.

Terminologie in der Dichtung verfolgen ; dem V. er-
_

schien dies ,as the more promising and jJrofitable field'.

In der Anlage dienen der Arbeit als Muster die be-

kannten Schriften von Eaumer und Kahle, und die

ersten drei Kapitel decken sich begrifflich mit jenen

bei Mac Gillivraj', dessen von manchen Kritikern ge-

tadelte Weitschweifigkeit der V. aber vermeiden will'.

Die inhaltliche Gliederung ist folgende: Ein-
leitung (Die Schichten des christl. ae. Wortschatzes,

Bemerkungen über seine sprachl. Form und Bedeutung
bes. in der Poesie). Kapitel I: Division of the

Human Race (Nicht- Christen; Christen); Kap. II:

Bcpartcd Mrmbcrs of the Church (Maria, Patriarchen,

Propheten, Apostel, Märtyrer, Heilige); Kap. III:

Ecdesiastical Offices (Laien, Klerus: Aemter, Mönch-
tum); Kap. IV: Church Buildings; Kap. V: Festivals

and Hohj Seasons; Kap. VI: The Spiritual Side of
the Church (Gottesdienst, Sakramente, die Schrift);

Kap. VII: The Dcity (Wyrd; Gottheit im allge-

meinen ; Trinität ; charakt. Eigenschaften der drei Per-

sonen); Kap. VIII: The World, Angels and Devils;

Kap. IX: Sin (Allgemeines; peccata operis , oris,

cordis); Kap. X: Faith, Conversion, Penance; Kap. XI:
Christian Virtncs, Qucdities and Good Works; Kap. XII:
The Future Life (Jüngstes Gericht, Fegefeuer; Himmel;
Hölle). Darauf folgt eine Liste von ausschliesslich

poetischen heimischen Ausdrücken religiösen Gehaltes

mit Ausschluss eigentlicher Kenningar ; dann ein Ver-
zeichnis von den in Dichtungen erscheinenden lat.

Lehnwörtern und hybriden Bildungen christl. Be-
deutungssj)häre. Den Abschluss bildet eine Biblio-

graphie und ein Index des behandelten Wortmaterials. —
Ich will die Einleitung und Einzelheiten aus den

verschiedenen Abschnitten etwas näher betrachten. —
Die Einleitung spricht zunächst von der

Prägung christl. Terminologie im Germanischen -. Die
neuen Ideen konnten entweder durch Lehnwörter oder
durch heimisches Sprachgut zum Ausdruck gelangen

;

in letzterem Falle auf zweifache Weise : durch Be-
deutungswandel oder durch Neuschöpfung (wörtliche

oder begriffliche Uebersetzung: z. B. trinitas — pr^nes;

eremita — änbüend). V. betont die Schwierigkeit der

Erkenntnis vorchristl. Terminologie. Die Betrachtung
der Schichten des religiösen ae. Wortschatzes bedarf
nun in Einzelheiten kleiner Korrekturen. Die Theorie

,
gotischer' Lehnwörter hat fürs Ae. wohl Braune aus
der Welt geschafft^. Was den keltisch-roman. Einfluss

betrifft, so schliesst sich der V. im wesentlichen an

' Als textliche Grundlage für Zitate dient Grein-
Wülkers Bibliothek; für die Untersuchung selbst hat V.
auch Einzelausgaben, meist amerikanischer Gelehrter, heran-
gezogen. Man vermisst in der Bibliographie (S. 142) z. B.
Holthausens Editionen ; V. hätte sich S 14^:! das Zitat Gen.
V. 19.51 fulhvona bcnrn mitHinblick auf Holthausens Besserxing
foldiriivga ersparen können. An Wörterbüchern wurden nebst
Grein = "B.-Toller (mit Suppl. II, 1916), Hall (1916=1 und das
N. E. D. (bes. für Etymolosien) benützt. Die seit 191.5 iji

Deutschland erschienene Literatur war V. unzugänglich.
^ Jespersens Ausführungen (Growth and Str. of the

E. L. § 3ö ff.) hätten auch im folgenden förderlich sein
können ; das Buch wird in der Bibliogr. nicht genannt.

ä PBB 43, 361 ff.; bes. 425 (1918). Vgl. übrigens N. E. D.
(church) und Jespersen, Gr. Str. § 38 (Note).

Pogatscher und Remus an. Die kelt. Missionstätigkeit

wird für die ae. christl. Terminologie gering gewertet;
dieser Sphäre wird das Wort dry zugeschrieben '. Bei
solcher Einschätzung ist die vom V., wenn auch mit

Hinweis auf die verschiedenen sprachl. Verhältnisse,

angezogene Parallele zur ags. Mission in Deutschland
jetzt nicht mehr am Platze ^. Eine kurze Betrachtung
der röm. Bekehrungstätigkeit führt zu einer allge-

meinen Besprechung der ae. christl. Terminologie in

der Dichtung über. Heidnische Ausdrücke sakraler

Natur sind ganz selten in ausschliesslich vorchristl.

Bedeutung gewakrt wie etwa hearg, wih; teilweise

christl. Umfärbung zeigen z. B. ealh (eolhstede heidnisch),

lac; völlig ins Christliche gewendet z. B. hei, hüsl,

eastor^. Chi-istl. lat. Lehnwörter sind in der Dichtung,

wie zu erwarten, nicht zahlreich ; V. zählt sie als etwa

5°/o der religiösen Ausdrücke (Liste S. 138). Dabei
ist m. E. noch zu betonen, dass sich eine ganze Anzahl
davon nur auf die Psalmen und später gelehrte oder
homiletische Dichtung beschränkt (z.B. enntic, christnian,

diacon, mcesse, munuc, prt'ost, rcliquias, seaJm, ymen).
Die ae. Kunstsprache meidet sichtlich Wörter fühlbar

fremden Gepräges (etwa gelehrte Lehnwörter) * ; anderer-

seits ist wohl auch eine Tendenz vorhanden, alltäg-

liche Ausdrücke auszuschalten. Schücking hat in der

Einleitung seiner Bedeutungslehre hierüber treffliche

Worte gesagt. Leider konnte V. dieses Buch nicht

benützen ; sonst hätte er sich vielleicht doch die Prosa
als vorläufiges Arbeitsgebiet gewählt. So fällt also,

wie die Einleitung fortfährt, das Hauptgewicht in der

religiösen ae. Terminologie auf Bildungen aus heimischem
Stoff: Neuschöpfungen nach lat. Vorbildern (wie öw-

cenncd, pr'tnes) oder Umfärbungen, wobei Ausdrücke
ursprünglich nicht religiöser Sphäre diese religiös farb-

lose Bedeutung weiter neben der christlichen behalten

können (z. B. lufu, milde). Zum Schlüsse spricht V.

noch über die Kenningar ; er stützt sich hierbei im
wesentlichen auf die Arbeiten von Bode und Rankin,

dem er jedoch bezüglich des bestimmenden lat. Ein-

flusses auf diese Ausdrucksformen nicht voll bei-

pflichtet. — Ich vermisse aber in dieser Einleitung

führende Gesichtspunkte für die Untersuchung selbst.

In den einzelnen Kapiteln wird nun das christl. Wort-
material nach den gegebenen Begriffssphären zusammen-
gestellt. V. hat sich dieser Arbeit mit anerkennens-

wertem Fleiss und mit geschickter Verwendung ein-

schlägiger Vorarbeiten unterzogen. Und doch scheint

es mir, als ob der fertige Rahmen, in den das Ganze
gegossen wurde, zum literarischen Charakter der Quellen

nicht recht passte. Zu wenig tritt uns in der Arbeit

in vielen Abschnitten die Poesie entgegen. So bleibt

' Vgl. Luick, Gr. § 45 ann. 2 ; ich betrachte die Frage
noch keineswegs für gelöst. Vgl. st-7r; vielleicht auch
hmtscre (baptista), in den nordh. Evang. (Sweet, Dict); dazu
der Einfluss der ir. Schrift. Auch Ekwall (E. St. .54, 102)

denkt an Unterschätzung; siehe auch Artikel ,Bekehrungs-
geschicht©' bei Hoops, Reallexikon.

^ Vgl. Braune, a. a. 0.
^ Vgl. jetzt zu diesen Wörtern: hearg (ThUmmel,

PBB 35, 100 ff.); ealh (Feist, Etvm. W.« alhs; hei, hüsl, eastor

(Braune, PBB 48, S. 434, 417, 409).
* Fälle wie culpe Cri. 177, glfiantmtccias Gen. 1268 (hier

direkte Uebersetzung von giqanles), auch Beowulf glganias

sind Ausnahmen. Es ist übrigens ganz wohl möglich, dass

das Lehnwort im Beowulf direkt auf der Genesis beruht
(vgl. Klaeber, E. St. 42). Das zweite Wort fehlt in Keisers
Abhandlung.
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die Abhandlung im wesentlichen eine Materialsammlung,

die in Einzelheiten sicherlich Gutes bietet , aber für

grössere Gesichtspunkte versagt. Es wäre besser ge-

wesen, zuerst die Prosa für die von Mac Gillivraj-

nicht behandelten Begriffssphären zu untersuchen.

Denn m. E. wären zu scheiden gewesen: 1. Wörter,

die in der Prosa und in der Poesie vorkommen ; den

Ausgangspunkt für die Bedeutung hätte die Prosa

(Glossen, Uebersetzungsliteratur) abgeben sollen". Be-

deutungsvarianten zwischen beiden Gebieten hätten

hervorgehoben werden sollen. Solche Angaben hätte

mau wenigstens für jene Teile der Arbeit erwartet,

wo Mac G. vorgearbeitet hatte ; 2. Wörter, die nur

poetisch sind. Da hätte getrennt werden sollen nach

usuellen und okkasionellen Ausdrücken. V. hat zwar

am Schlüsse eine Liste solcher meist okkasioneller

Fälle zusammengestellt, aber viele sind im Kontext

gar nicht behandelt und erscheinen daher auch nicht

im Generalregister. Die ziffernmässige kurze Ueber-

sicht am Ende dieser Liste über das Vorkommen dieser

Belege in einzelnen Denkmälern ist kein Ersatz für

das eigentlich literarisch-künstlerische Problem, das

zugleich mit im Thema lag. Wir fragen uns doch:

Wie verhalten sich die dichterischen Individualitäten

oder gewisse Gruppen zur christl. Terminologie ? Be-

nützen sie prosaisclnes oder poet. traditionelles Material,

sind sie Sprachschöpfer, und, wenn ja, in welcher

Weise? Hierbei war doch einigermassen die Chrono-

logie der Dichtungen zu beachten ; auf jeden Fall die

Dichtung der Blütezeit von der späten Uebersetzungs-

und homiletischen Gebetsliteratur zu scheiden. Viel-

leicht hätten sich auch wortgeographische Gesichts-

punkte beachten lassen. Ich erkenne voll und ganz

die Schwierigkeiten dieser Probleme an, aber die

sicherlich recht lückenhafte üeberlieferung ist kein

Grund, sie nicht wenigstens durchzudenken. Das hätte

auf jeden Fall in der Einleitung geschehen müssen.
Im ganzen aber hat sich der eifrige V. meiner Meinung
nach von vornherein eine, vor allem der Tiefe nach,

viel zu umfassende Aufgabe gestellt. —
Zum Kapitel I: ütiweotan El. 473 (Schrift-

gelehrter) stellt sich in der Bedeutung zum prosaischen

Wortschatz des North. -Merc. (MacG. § 6); ebenso

die (wohl individuelle) Schöpfung Cynewulfs Wlärcnd[e)
El. 506 (Mac G. § 5). V. gibt hier keine Bedeutung,
sondern sagt, ,seems to be a general lerm'. Das ist

doch nutzlos
;

gerade in einer solchen Arbeit würde
man eine eingehende Betrachtung solcher Wort-
bedeutungen verlangen. Zu § 4 hccpen vgl. jetzt

Braune, PBB 43, 428 ff. und Feist « {haipnö). In der

Anwendung dieses Wortes bei ae. Dichtern entscheidet

j meist der Standpunkt des Dichters zum Stoff; so wird

•es fast zu einem Ausdruck für den Gegner des Helden
[{Grendel Beow. 986; Teufel Jul. 536; in diesem Sinne

Iwohl auch häden Jiord, gold Beow. 2216, 2276 als

Jesitz des Drachen), wobei der religiöse Unterton
loch durchschimmert. Die Bemerkung des V. (the

line was evidently not always sharply drawn, room
[being left for metaphorical application') ist richtig,

Faber damit ist es nicht getan. Die Psalmen stehen
[abseits als Uebersetzungsliteratur: peoda (gentes).

' Methodisch Treffliches darüber in der Einleitung zu
tToblers Altfr. Wörterbuch (1. Lieferune ed. Lommatzsoh
U915}.

Ueberflüssig ist die lange Erläuterung der Etymologie

cirke^ nach Kluge PBB 35 und N. E. D.; da hätte

wohl die Erklärung genügt , dass es in der Poesie in

beiden Bedeutungen (Gebäude, Gemeinschaft) sich vor-

findet, dass die Psalmen es ausschliesslich in letzterem

Sinn verwenden. Dazu vgl. Braune a. a. 0. S. 424 ff.

Die Poesie meidet Komposita von cristen (§ 12) und
die in der Prosa häufigen Bezeichnungen für kirchl.

Gemeinschaft (gesomnung etz. § 19).

Zum Kapitel II: Die reiche Terminologie für

Maria zeugt von ihrer Verehrung. V. hebt besonders

Ausdrücke hervor, welche ihre Sündlosigkeit betonen

(§ 21). Man hätte in diesem Abschnitt gern über

eventuellen Einfluss lat. Hymnologie etwas gehört.

Die Bezeichnungen drüt
, fröwe waren gesondert zu

.behandeln. Sie erscheinen bekanntlich nur einmal (siehe

auch Liste) im Gedicht ,Be dömes d<sge'). V. gibt in

seinem Verzeichnis (S. 132) für drüt afrz. Ursprung,

wogegen ich sehr starke Bedenken habe. Schon
das gleich danebenstehende fröice hätte ihn belehren

können, dass wir es offenbar mit fränkischem Wortgut
zu tun haben; darauf hatte schon Brandl (Litgesch.

§ 98) hingewiesen ^. Gerade in den folgenden Ab-
schnitten wäre es doch leicht gewesen, den speziell

poetischen Gebrauch von Ausdrücken für Propheten

und Apostel hervorzuheben ; so ist man genötigt, sich

erst im Einzelfall bei Mac G. Auskunft zu holen.

Braune (a. a. 0. S. 372, Note) hat gingra (Jünger)

kontinentalen Einfluss zugeschrieben; gäbe uns dies

zutreffendenfalls einen Anhaltspunkt für die Chronologie

der Dichtungen, in denen es erscheint, oder deutet

der Begriff ,Diener' nicht doch auf heimische Prägung

(Andreas, Gudlac, Satan)? Zu § 45 hcdig vgl. Braune,

a. a. 0. S. 39«.

Zu Kap. III: Die Belege für kirchl. Würden
sind naturgemäss in der Dichtung nicht häufig. Die

Etymologien zu den einzelnen Wörtern zu geben, war
doch überflüssig. Zu § 58 preost vgl. Hörn, Archiv 138,

62. Die lange Ausführung über das Mönchswesen

(§ 65—69) steht in gar keinem Verhältnis zu der Un-
wichtigkeit dieser Begriffssphäre für die poetische

Terminologie (inunuc zweimal in Chronikgedichten

;

ünhüend und regol in Güdläc; nbbot im Durham-Ge-
dicht!) Für den bei Mac Gillivray (in Kap. 4) be-

handelten Stoff über kirchl. Kleidung und Einkünfte

bot die Dichtung keine Belege (§ 74).

Zu Kap. IV: Auch für die Terminologie kirchl.

Gebäude ist die Dichtung kein fruchtbares Feld. Es

erscheinen in der Bedeutung , christl. Kirche': cirice;

tenipel; in den Psalmen lius godes u. ä. ; spät niynaier

(Menol. 106, Durham 17). tcmpd hat neben dieser

Bedeutung (Andr. 1634; El. I(i09, 1021) eine Reihe

anderer: der jüdische Tempel (z. B. Andr. 707), die

christl. Gemeinde (Cri. 707); Guthlacs Wohnstätte als

Metapher (Gu. '.^Ib u. ö.). Interessant ist das zwei-

malige Vorkommen von alh, calh für Salomons Tempel

1 Der Ansatz westg. *kinka (§ 14) mit Länge ist un-

haltbar.
^ Die beiden Wörter stellen sich wohl in eine grössere

Gruppe kontinentaler Entlehnungen, wenn in Hiesem Falle

auch okkasioneller Gebrauch vorliegen mag. Vgl Braune,

a. a. O. S. 366, Note (ordäl), S. 3y4 (earmheort), S. 42^, Note
(dyppan). Gegenüber Braune möchte ich bemerken, dass

auch die germ *daupjan entspr. Formen im Ae. belegt

sind (siehe Bosw. Toller, Suppl. I (190«), S. 153; Eushw.:
ic depu etz.).

7
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(Exod. und Psalmen), wogegen eolhstedas (Andr. 1642)
mit diofolfjild in Parallele steht. m(jh('(l erscheint in

der Poesie für den Altar des jüdischen Tempels
(Psalmen), in der Gen. speziell Abrahams Altäre be-

zeichnend. Bei diesen Wörtern hätte man mehr Aus-
führlichkeit gewünscht (vgl. Braune, a. a. 0. 398, und
Luick, § 2G6, ann. .3). Die Form *)iiiitiif:trjo > mynster

(§ 85) wird wenig Anklang finden. In einem der ge-

lehrten Chronikgedichte findet sich ein süäporfic-

Zu Kap. V: Das Material für kirchl. Festtage

liefert fast ganz allein das Menologium ; nur raftior- er-

scheint einige Male sonst noch. V. gibt an der Hand
des Menologium einen hübschen Ueberblick über die

Kirchenfeste. Zu § 93 vgl. Braune (Ostern), a. a. 0.

S. 4<i9 ff. Fcniecosien erscheint einmal in einem
Chronikged. (97S); das N. E. D. zitiert als Erstbeleg

Aelfric, es findet sich aber meines Wissens schon in

den Blickl. Homil. (E.E.T.S., S. 183, 13).

Zu Kap. VI: In der Terminologie gottesdienst-

licher Gebräuche ist läc von Interesse. In religiöser

Bedeutung erscheint es in der Poesie als ,Opfer' in

heidnischem, jüdischem und speziell christl. Sinne

(Messopfer); letzteres in Gu. 1084. Bei solchen Worten
sollte aber auch ein Blick auf die vorhandenen ausser-

religiösen Bedeutungen geworfen werden. Die Psalmen
prägen cPfenläC (sacrificium verspertinum) , hernelCic

(holocaustis). Es ziehen dann an uns vorüber die

Wörter für BegrifFssphären wie geloben (onsecgan);

für predigen [läran, lodian, dryhines ce deman; hoda,

spelhoda, ähodn u. a. m.); für beten, für preisen, ver-

herrlichen u. ä. Bei den Verben z. B. hiddcm, (jchiddan

wäre etwas über die Bedeutung des (je- zu sagen ge-

wesen (perfektiv, intensiv, farblos! vgl. Wuth, Aktions-

arten bei Cynewulf, 1915). Andciiun ist nicht flj?f/4-

Jintan (§ 120), sondern * andhaUjan. Unter den
Sakramenten ist fuJlwion {fidhciJd, -rs Ijccp; auch mid
Kd'ire ofcriveorpan, hadian speziell mit Bezug auf den
Jordan) und liüsl von Bedeutung. V. bemerkt, dass

dieses Wort gegenüber sonst eindeutigem Begriff

(Eucharistie) in Dan. 705, 749 hüslfafu hrdign (Ge-

fässe in Salomons Tempel) noch in urspr. Bedeutung
auftrete '. Selbständige Prägungen des Güdläcdichters

sind: hüscJbearn {= Güdläci, limehreras (= cempan
gecorcne). Lat. scripiiira, hi'hh'a sind Vorbilder für

gcu'riiu, hec; sehr häufig ist a; für Gottes Wort, be-

sonders bei Cynewulf spielt es als erstes Glied von
Kompositis eine Rolle. Die Psalmen stehen mit Lehn-
übersetzungen wie geiciUiiß (testimonia) oder mit Lehn-
wörtern wie scalni, — f(7i, sallctan, yincn abseits.

godspcl erscheint nur fünfmal in der Dichtung; zum
Wort vgl. Braune, a. a. 0. S. 398.

Zu Kap. VII: Der Abschnitt ,u'yrd' gibt eine

recht ansprechende Schilderung der christlichen Be-
einflussung des Schicksalsbegriffes. Im übrigen ver-

weise ich jetzt auf W^olf, ,Die Bezeichnungen für

Schicksal in der ags. Dichtersprache' (Breslau, Diss.

Iii20). god (Gott) erscheint als masc. plur. aus-

schliesslich für die christl. Gottheit (z. B. Credo 44

:

«« synd pmt preo godas priwa genemned, ac is an

' Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Einmal
christianisieren die ae. Dichter auch die altjndische Sphäre;
andererseits nähern sich die ersten Glieder solcher Komposita
vielfach adj. Begriff mit Intensivbedeiitung, wobei die Be-
deutung.sgrundlage verbla.sst. Das sehen wir auch au den
zwei Belegen aus Güdlac.

god ); meist auch sg., ausser wo etwa der Zu-
sammenhang einen Heidengott erkennen lässt (Jul. 52 :

io sci'mran gode). Der neutr. Plural ist beschränkt

auf heidnische wirkliche oder gedachte Götter (z. B.

Jul. 121), einmal auch für Menschen als Vertreter

Gottes (Psalm LXXXI, 6). In den folgenden §§ 179 bis

299 (Vater, Sohn, Geist) erhalten wir einen Einblick in

die wunderbare Reichhaltigkeit der ae. Kunstsprache, aber

gerade hier machen sich die Blängel der Anlage störend

fühlbar. In diese Flut von Ausdrücken hätte sich doch
etwas mehr System bringen lassen. So hätten die Ken-
ningar, welche für Vater und Sohn gemeinsam sind,

doch nicht getrennt in verschiedenen Abschnitten be-

handelt werden sollen. V. hebt gegenüber Bode hervor,

dass für die 3. Person sehr wenige Kenningar verwendet
werden; für Christus finden sich auch solche Varia-

tionen, die sein Leiden symbolisieren (§ 293: p(et

hrdii^e Jamh; § 265: pone aJumgtian god), was Bode in

Abrede gestellt hatte. Zu § 233 fröfor vgl. Braune,

a. a. 0. S. 383 ff.; mit der vom V. gegebenen Be-
deutung ,consolation' kommt man nicht aus. In Beow. 698
ist es S}'nonym mit fidtuni. Bei diesen psych. Be-

griffen ist gewiss die Bedeutungsfestsetzung mit grossen

Schwierigkeiten verbunden ; da kann in erster Linie die

Uebersetzungsliteratur eine Basis abgeben. V. hat in

richtiger Erkenntnis auch den Psalter mit dem lat.

Text herangezogen, aber das reicht nicht aus. Eine

Arbeit über psychische Terminologie im Ae. wäre ein

dringendes Bedürfnis. Zu § 249 galga vgl. Braune,

a. a. 0. S. 890. Zu § 294 gast ebenso S. 404 ff. Die
Grundform ist nicht *gai$toz, sondern ^

-aistaz, -iz.

Zu Kap. VIII: V. bespricht die Ausdrücke

middangcard und iroridd; bei letzterem Wort (vgl.

Grein ^) hätte vielleicht die Angabe Kluges (Etym. W.
,Welt'), dass ae. woridd nur ,Welt' bedeutet, korrigiert

werden können. Die Sphäre ,Engel' hebt unter anderem
interessante Kenningar hervor {fridoivehha El., freodu-

weard Gu., freodascecdc Gen.); sowie die Idee des

Schutzengels, vor allem deutlich in Gu. v. 81 ff. Die

dunkelsten Farben tragen die Prägungen für di'ofol '.

Er ist der Feind Gottes, der Verführer der Menschen,
der Herr der Sünde (.s/yw^a fruma, iiiordres niünjrca u. ä.),

der Hölle König (hcllwarcna cyning ; seine Diener sind

his gingran Sat. 191), der verfluchte Geist, der grimme
Treubrecher (wräii trwrlo'^a Andr. 1297), die Natter,

der Drache (Panth. 57, Sal. 26), sc anyrgda tvulf

(Cri. 256), der heidnische Feind (Jul. 536) u. a. m.

In diesem Zusammenhang werden auch u'lg und gicld

besprochen ; während das erste heidnischen Charakter

gewahrt hat, wird gield zum Teil in die alttestament-

liche Sphäre eingerückt (z. B. Gen. 284 2).

Zu Kap. IX: Auf die allgemeinen Termini für

,Sünde' (man, ftrni, Jcahtor, irom, uylt, scyldjäccn) folgen

die peccata operis {fl^fic, h(st, giZlsa, gülnrs, tcräuncs:

gecddor, dryra'ft, niccrccfi), die peccata oris {hi^^iinr,

hyspan, hospcivide, cdwü, giclp, lyge, icel, uyrgdu),

dann die peccata cordis {oferhygd , -niäde, -mCtto,

tvhnco, Ixelc, nip, hefe, yrre, cehylg, -ncs, hätheorincs,

torn, g'iisimg; dann die Gruppe Unglaube, Treulosig-

keit u. dgl.). Ueber Bedeutungsansätze und Gruppierung

gilt das früher Gesagte ; der Leser hat eine schwierige

Aufgabe, wenn er sich über gangbare und seltenere

Ausdrücke orientieren will.

> Zur Lautform: Luick § 102.
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Zu Kap. X : Dieser kurze Abschnitt unterrichtet

über die Sippe geleafa, ireoir, hijht; über ci/rran und
Synonj-ma; über hreoir, scrlfan, scrift, bot.

Zu Kap. XI: Es ist das Gegenstück zu Kap. IX.
Die allgemeineren Ausdrücke für Tagenden : ma^gen,

(htgup, ciixf, ßcaicas; die Haupttugenden: hifu {hyrnende
— Gen." lül. fyrhät — El. 936, brondhat _— Gu. 937),

die Gottesfurcht (cge, egesa: godfijrht adj.; ondrcedan)-.

die Demut {eadmedit ; eaitnied adj.), die Barmherzigkeit

(iiiilts: milde, mildhcort , -tief:), die Geduld [gcpijld)

werden in einer Reihe von Belegen erläutert. [Vgl.

dazu Braune, a. a. 0. S. 395 ff. {ecuimed), S. 894
(milde)]. Es folgen die tj'pischen Eigenschaften gott-

ergebener Menschen (sötff'cest, wcerfcest u. dgl.); hier

erscheinen auch Synonj-me für . Kirche als ,Gemein-
schaft' : f'olc godes , -Oristes; das Bild der Herde
(Cri. 257) u. ä. Für die speziellen guten Werke
(ahnesse, fcesten) bietet die eigentliche Dichtung sehr

wenig Stoff.

Zu Kap. XII : Dieser abschliessende Teil be-

handelt die Ideen ,Jüngstes Gericht', ,Himmel', ,Hölle'.

Diese Begriffssphären werden mit Rücksicht auf die

Arbeiten von Becker, Deering und Grau in kürzerem
Ueberblick gegeben. Zu § 413 Iieofon vgl. Feist-:

Braune, a. a. 0. 383 (Note 2). Die germanische Vor-
stellung eines idealen Königreiches findet in den Wort-
variationen häufig Ausdruck (cynesiöl, hcaliseld, gifstöl

n. ä.) ; zahlreiche andere Kenningar (e/e?, häiii, fridgeard;

cngla eard; widdres , u-yniand; kealigei/iiibru u. ä.)

zeigen uns verschiedene Aspekte der ags. Dichter zur

christl. Idee (die letzte Prägung führt wohl direkt

auf lat. firmamentum zurück). Auch die himmlischen
Fi enden und der selige Zustand erscheinen in viel-

farbiger Beleuchtung: gefea, blis, drSam, symbel; die

Idee des Kampflohnes spielt eine grosse Rolle. Ent-

spricht die Mannigfaltigkeit dieser Ausdrucksmittel der
poetischen Vertonung des Gottesbegriffes (bes. der

Stellung Christi) in der ae. Dichtung, so bietet die

Hölle und ihre Terminologie ein Spiegelbüd Sataus.

AUes kehrt sich in dieser Sphäre ins Düstere und
Schreckliche. —

Die folgende Liste nur poetischer Wortschöpfungen
unter Ausschluss eigentlicher Kenningar führt 343 Aus-
drücke an, von denen 261 einmal, 23 auf eine Dichtung,

59 in mehr als einer Dichtung erscheinen. Wir haben
es zweifelsohne meist mit okkasionellen Formen zu tun.

Bis auf ganz wenig Fälle sind es Komposita, deren
erstes Glied dem Ganzen die Färbung gibt. Diese
ersten Glieder sind m. E. deshalb von Interesse, weil

sie uns die ursprünglich besonders affektbetonten Wörter
in christl. Färbung zeigen. Viele solcher mögen dann
allerdings traditionell und farbloser geworden sein

ifäcen-, fircn
,
gast-, hell-, lieofon-, hyltt-, man-, mordor-,

si7,e-, syn-, warn-, tciddor-). Ueber ähnliches und vor
allem über die einzelnen Dichter hätte man wenigstens
in einem zusammenfassenden Abschnitt gerne einiges

erfahren. Leider sind viele dieser Ausdrücke im früheren

Kontext überhaupt nicht behandelt und erscheinen daher
auch nicht im Schlussindex. Die Bibliographie ist

reichhaltig; doch sind mir als fehlend nebst bereits

erwähnten Büchern besonders Pauls Prinzipien und
Hoops" Reallexilon aufgefallen.

Wir werden, um zusammenzufassen, im ganzen
dem V. für die fleissige Sammlung dankbar sein. —

Ist aber der Einfluss des Christentums mit einer

Einschränkung auf diese Begriffssphären erschöpft?
Zunächst gibt es eine ganze Reihe von Ideen, die nur
mittelbar mit dem Christentum zusammenhängen und
doch in der Poesie zu diesem Kreise gehören. Wenn
der Genesisdichter für die Arche die Ausdrücke sei}),

merehüs (v. 1803), fcer (1307), icudufcesten (1312),
enrc (1313), r/</Ao/'(1316), merecieste {ÜU), geofonlms
(1321) gebraucht, so sehen wir ihn doch förmlich bei

schöpferischer Arbeit. Für den ae. Dichter ist der
eigentliche Begriff ein Fremdling; er anah'siert, erklärt,

komponiert aus heimischem Material. Was ist die

Folge? Solche Ausdrücke sind als Analysen breit,

aus dem Kontext gehoben farblos. Dringen sie in der
poet. Tradition weiter, so ist hiermit eine Quelle für

den ,unscharfen' und , breiten' Ausdruck der ae. Kunst-
• Sprache gegeben. Um wieviel mehr noch, wenn wir
die vielfach abstrakte christl. Ideenwelt und die der

Anschauung lebende Denkart der vorchristl. Germanen
ins Auge fassen. Dass das zum Teil aus der ältesten

ae. Dichtung sichtbar wird, lässt sich an der Genesis A
erkennen: lat. terra — inanis et vacua; engl, folde,

gras — tingrcne; lat. tenebrae erant super faciem ahyssi;
engl, gärsccg Renkte siccart synnilite side and ivide

Homie iVfgas u. a. m. Ich glaube nun nicht, dass der
Zusammenstoss der christl. Welt (in lat. Gewand) mit
der germanischen die ae. Kunstsprache geschaffen hat

;

ihre Ursprünge liegen viel weiter zurück, und seit

Generationen gebrauchte Prägungen waren schon zum
Teil gangbare und farblose Münze geworden; aber es

scheint mir nicht zweifelhaft, dass das Christentum und
die lat. Sprache diese poetischen Tendenzen bedeutend
verstärkt und namentlich durch den Zwang zur Er-

klärung vieler Ideen die ae. Sprache auf dem Wege der

Analyse vorwärtsgetrieben haben.

Prag. 0. Funke.

Franz Beschorner, Verbale Reime ber Chaucer.
Haller Xiemever. 1920. 8». VI u. 32 S. (Stud. z. Engl.
Phil., H. LX.") .

Der Verf. erkennt in der Verwendung von Verbal-

formen, namentlich des Infinitivs, im Reim eine be-

stimmte Absicht Chaucers, die sich in den verschiedenen
Perioden seines dichterischen Schaffens verschiedentlich

bemerkbar macht. Während diese Neigung in seinen

Jügendgedichten noch wenig hervortritt , steigert sie

sich in denen der zweiten Periode erheblich, um sich

bei seinem Meisterwerk wieder zu einer künstlerischen

Gleichmässigkeit etwas zu senken. Dies zeigt sich be-

sonders im häufigen Gebrauche der Umschreibung von
Präteritalformen mit gan (gönne) -\- Infinitiv, meist ohne

to. Deiters, namentlich bei Verben des Sprechens und
der Bewegung, kann man gan (neben dem das Präsens

seltener erscheint), noch eine gewisse Eigenbedeutung
zugestehen, wie wir da auch im Deutschen „fing an,

begann" zum Infinitiv hinzufügen können. Aber deutlich

lässt sich die „Infinitivtendenz", wie sie der Verf.

nennt, in Fällen erkennen, wo der Verbalbegriff an

sich weder eine Steigerung noch eine Fortsetzung der

Handlung erwarten lässt , sondern eine schnell vor-

übergehende oder lang dauernde Tätigkeit ausdrückt,

wie in gan to dye, gan misse, gan sustene usw. Hier

lag es dem Dichter offenbar daran, auf diese Weise
einen Infinitiv zu einem bequemen Reime an das Ende
des Verses zu bringen, wiewohl diese Konstruktion
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auch mehrfach im Versinnern erscheint, wo sie wohl

aus metrischen Gründen Verwendung gefunden hat.

Es würde zu weit gehen, wollte ich die sorgfältige

Untersuchung Beschorners, deren Ergebnissen man

meist zustimmen kann, in alle Einzelheiten verfolgen.

Doch geben mir einige Stellen zu besonderen Be-

merkungen Anlass. Zunächst scheint mir der Ausdruck

„Hemmungen der. Verbaltendenz" (S. 2 u. f.),

worunter der Verf. die Benutzung eines anderen Satz-

teils als des Zeitworts zur Herstellung des Eeimes

versteht, nicht ganz zutreffend gewählt, da ein jeder,

namentlich der dem Sinne nach stärker betonte Satz-

teil, von gleichem Werte für diese Stelle ist wie das

Verb, das der Dichter doch nur gelegentlich dazu ver-

wenden will. Eher wäre „Konkurrenz anderer Satz-

teile mit dem Verb" zu empfehlen gewesen. Doch

dies ist nur von nebensächlicher Bedeutung. —
Wünschenswert wäre wohl ein Vergleich mit anderen

Dichtungen des 14. Jahrhunderts in bezug auf die in

ihnen zu beobachtende „Verbaltendenz" gewesen, um
daraus zu entnehmen, inwieweit Chaucer hierin eigen-

artig ist. Ich gebe zu, dass eine solche vollständige

Untersuchung den dem Verf. (siehe die Vorbemerkung

des Herausgebers) zur Verfügung stehenden Raum
weit überschritten hätte, aber einige Bemerkungen

hierüber hätten sich wohl anbringen lassen. Ich habe

nun, um mich selbst darüber zu unterrichten, einige

der ungefähr zeitgenössischen Gedichte daraufhin durch-

gesehen, doch nur auf die Konstruktion gan + lnL im

Reime geachtet. Hiernach bat G o w e r (in den mir

gerade zugänglichen Abschnitten aus der C&iif. Am.)
diese Ausdrucksweise nur sparsam angewendet; auch

Hoccleve bedient sich ihrer nicht zu häufig (z. B.

in den ca. 1000 Versen von Jireslaus' Wife nur fünf-

mal, \va Jotuiihas neunmal, darunter dreimal //am selbst

im Reime, im Mrg. of Princcs nur einige Male in den

erzählenden Abschnitten); bei Ly(^atc im Tcniplc of

Glaa dagegen findet sie sich mehrfach, noch öfter wohl

die Umschreibung mit aide oder dooih, auch mit may.

Im Flon's habe ich mir nur vier Stellen mit (/an, zwei

mit hiffcin notiert; in den ersten ca. 4000 Versen des

Guy of Woru-ick etwa zwölf, im Caius Ms. mitunter

durch dide vertreten ; im Alfxius (ed. Schipjier) aber

begegnen solche ziemlich oft (z. B. gönne, gan, begönne

kurz hintereinander 274, 288, 293: ebenso 572, 578,

586 usw.), noch häufiger im Sir Goiviher, meist in

der Form con (z. B. 39, 48, 49, 55, 60, . . 255, 259,

264 usw.), so dass also Chaucer mit diesem reim-

technischen Mittel keineswegs eine Sonderstellung ein-

nimmt.
Sonstige Notizen über die ersten Abschnitte, da

sie nur Kleinigkeiten betreffen , unterdrücke ich (im

Vorbeigehen seien jedoch als Druckfehler erwähnt:

S. 2 ein paarmal J statt I; S. 7, Tr. I, 120 mya
st. niay\ S. 8, F 1454 mirous st. mirour; ebd. Tr. V,

273 very st. ivcry ; S. 10: geringfüssigere st. gering-

fügigere; S. 13, Pari. 145 von st. oon; ebd. Tr. V,

1506 leek st. eeh; S. 6 E 1379 st. 1378), um mich

zu den Ergebnissen der Schrift bezüglich der chrono-

logischen Folge der Chaucerschen Dichtungen zu wenden,

gegen die ich einige Einwendungen zu machen habe.

Es ist hier nicht der Ort, um die oft erörterte Streit-

frage über die Echtheit des ersten Teils des Rosen-

romans und über die Priorität des sog. G- oder F-Prologs

der Leg. G. W, nochmals eingehend zu behandeln; nur

soviel sei gesagt , dass ich mich der vom Verf. und
anderen vertretenen Auffassung nicht anschliesse,

worauf ich jedoch demnächst an anderer Stelle zurück-

zukommen beabsichtige '. Dagegen möchte ich hier

ausdrücklich Einspruch erheben gegen die S. 23 aus-

gesprochene Meinung , dass die von mir vor vielen

Jahren entdeckte Beziehung des Parlement of Foules
auf die W^erbung Richards II. um Anna von Böhmen
durch Manlj's Aufsatz in der Morsbach-Festschrift

widerlegt sei. Der amerikanische Professor sucht darin

nämlich nachzuweisen, dass jenes Gedicht nicht als

eine direkte Huldigung für das junge königliche Ehe-

paar zu betrachten sei. Darin gebe ich ihm Recht, da

ich selbst dies auch nie behauptet habe. Wohl aber

erhalte ich auch heute noch meine frühere Ansicht

aufrecht, dass jene Werbung im Vordergrunde der

Haupthandlung des Pari, stehe. Denn das von Chaucer
öfter benutzte Traummotiv, die Inhaltsangabe des

Somnium Scipionis, die Dante parodierende Inschrift

auf dem Tor des Wundergartens , die Boccaccio ent-

lehnte Beschreibung dieses und des Venustempels
bilden, obwohl sie fast die Hälfte des Gedichts ein-

nehmen, nur die Einleitung zu der Darstellung der

Vogelversammlung am Valentinstage, zu der der Dichter

die erste Anregung offenbar aus des Alanus ,De plonctu

Naturae' empfangen hat, mögen dabei auch die als

Vogelsprachen bekannten volkstümlichen Motive mit-

gewirkt haben. Dass dann aber in der so humorvoll

charakterisierten Schar der versammelten Vögel drei

den fürstlichen Stand repräsentierende Adler als Freier

um ein Adlerweibchen hervortreten, lässt sich schwer-

lich anders als eine Anspielung auf ein geschichtliches

Ereignis der Zeit erklären, eben jene Werbung Richards

um Anna, bei der ihm als Nebenbuhler ein deutscher

Prinz, Friedrich von Meissen, und, wie Emerson
wahrscheinlich macht, der Dauphin gegenübergestellt

werden. Wenn ich auch Manly beipflichte, dass der

unbestimmte Ausgang des Streites von den in Frank-

reich beliebten deniandes d\niiours beeinflusst sein

mag, so betrifft dieser doch nur die Form der Dar-

stellung, die ausserdem noch historisch durch die Ver-

zögerung der Antwort Annas auf die Werbung des

englischen Königs begründet ist. Als Datum des Pari,

nehme ich jetzt, meine früheren Deutungen aufgebend,

mit M. im Anschluss an die bekannte astronomische

Anspielung in V. 117 den Sommer 1382 an, einige

Monate nach der Vermählung des jungen Königspaares,

so dass also das Gedicht als ein Nachklang an jene

Freischaft, nicht etwa als ein Hochzeitscarmen im ge-

wöhnlichen Sinne zu betrachten ist. Immerhin spricht

daraus eine feinfühlige Huldigung des- Dichters für

seinen Fürsten und dessen Gattin, die er allegorisch

zu Helden einer seiner schönsten Schöpfungen gemacht
hat. In dieser Auffassung des Vogelparlaments haben

mich weder die später erschienenen, dem Verf., dessen

Schrift schon 1915 abgeschlossen wurde, noch un-

bekannten Untersuchungen von V. Langhans, mit

dem ich mich darüber bereits in diesen Blättern

(1919, 3/4) auseinandergesetzt habe, noch der Miss

Edith Rickert (Mod. Philology 1920), auf deren

Ausführungen ich noch anderswo eingehen werde, irre

machen können.

Da nun Beschorners Berechnungen zu der-

' S. Engl. Stud. 55, 161 ff.
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selben Datierung des Pari, of Foules führen, trifft der

eben erhobene Einspruch weniger ihn selbst als die

von ihm aufgenommene Ansicht anderer. Doch muss
ich mich auch persönlich gegen ihn bezüglich der Ab-

fassungszeit des Eons of Farne wenden, die er merk-

würdigerweise bald nach 1373 ansetzt (S. 23 u. 2ö).

Der von ihm festgestellte Prozentsatz der „Verbal-

tendenz" und der Infinitivreime in dieser Dichtung

(s. auch S. 2'i) nämlich ergibt die Möglichkeit, sie

entweder an den Anfang oder an das Ende der mittleren

Peripde Chaucers zu bringen. Dass er sich aber für

das erstere, besonders mit Berufung auf die Form des

kurzen Reimpaares , die Ch. auch im Buch von der

Herzogin anwendet, entscheidet, ist um so erstaun-

licher, als er sich von der Richtigkeit der Deutung
des H. E. Imelmanns (Engl. Stud., Bd. 48) über-

zeugt erklärt , der. wie man sich erinnern wird, das

H. E. mit der Hochzeit Richards und Annas in Ver-

bindung bringt, also 1381/82 datiert. Jedenfalls ist es

undenkbar, dass ein so reifes, mit überlegenem Humor
geschriebenes, von weitgehender Belesenheit zeugendes

Werk, in dem Ch. sich beiläufig (V. 632 ff.j über die

Lasten eines Amtes , das er nach B. noch kaum an-

getreten haben würde, beklagt, in die Zeit der ersten

Mannesjahre gehören soll. Vielleicht wäre das Urteil

des Verfassers anders ausgefallen, wenn er meine eia-

gehenderen Darlegungen hierüber (Engl. Stud. 50) ge-

kannt hätte, die allerdings erst , wie schon oben an-

gedeutet, nach Abschluss seiner Arbeit herausgekommen
sind. Ich suchte darin wahrscheinlich zu machen, dass

die Liebeskunde aus fernem Lande, von der der Dichter

spricht (V. 047 u. ö.), auf die beabsichtigte Verlobung

Philip pas von Lancaster mit dem König von
Frankreich oder dem Prinzen von Henuegau anspiele,

die Ende 1384 vom Herzog (ihrem Vater) ins Auge
gefasst war. Dieses Jahr würde aber mit dem Ende
der mittleren Periode in Chaucers dichterischer Lauf-

bahn zusammentreffen , also mit der zweiten von

Beschorner errechneten Alternative übereinstimmen.

Habe ich nun dem Verf. auch mehrfach wider-

sprechen müssen, so freut es mich um so mehr, an

einer anderen Stelle (S. 27) die von mir stets ver-

fochtene, ursprünglich von ten Brink ausgesprochene
Annahme, dass die in Aiielida, Pari, und Troilus ein-

geschalteten Strophen einer ursprünglichen Be-
arbeitung des Palamon undArcitas angehören,

durch seine Ermittlungen bestätigt zu sehen, da diese

in der Reimtechnik in eine viel frühere Periode des

poetischen Schaffens Chaucers fallen als die spätere

Bearbeitung in der Kvigidcs Tale.

Auf die von Beschorner gefundene chronologische

Folge der einzelnen ,Tales' will ich, um nicht zu weit-

schweifig zu weiden, hier nur kurz verweisen, will

aber nicht verfehlen, auf die den Schluss unserer Schrift

bildenden Tabellen aufmerksam zu machen, in denen
er „Verbaltendenz, Infinitivtendenz und Umschreibung"
in allen Gedichten Chaucers nach ihren Prozentsätzen

übersichtlich zusammenstellt, deren rechnerische Nach-
prülüng ich aber anderen überlasse. Im ganzen ge-

nommen können wir nach der iu dieser Schrift ab-

gelegten Probe nur wünschen, dass ihr Verf. bald in

die Lage kommen möge, die von ihm laut Vorbemerkung
bereits fertiggestellten ferneren Untersuchungen über

Chaucers und seinerSchüler Reimkunst zu veröffentlichen.

Berlin- S chöne b erg. John Koch.

nilding Kjellman, La constructlon moderne de

Tinfinitif dit sujet logique en fran9ais. Etüde de

svntaxe historique [= L'ppsala universitets arsskrift

l'yiy.] Uppsala, A.-B akademiska bokhandeln (Ed. v. Ber-

lings boktryckeri A.-B.) 1919. 133 S.

Kjellman hat — abgesehen von kleineren Veröffent-

lichungen (vgl. Litbl. 38, Sp. 3«5—387) — über die gleiche

Konstruktion im Altfranzösischen bereits eine 939 Seiten

umfassende Dissertation (Upsala 1913) verfasst, die zum Ver-

ständnis der vorliegenden Arbeit unentbehrlich ist. Der
Titel der Dissertation war verständlictier als der ihrer Fort-

setzung; er lautete: „La constructlon de l'infinitif '^/'7)(»rfa»it

iVnne luculion ntipfisotnitlU en fran^ais, dfes origines au
XV'' siecle". Es handelt sich um Konstruktionen wie
il faut le faire, il fxt tie'vensah-e de k faire, re^le h xarutr u. dgl.,

also um einen Spezialfall des allgemeineren Problems, warum
nach einigen Verben der Inf. mit de {il tächa de .«« coi ricjtr),

nach anderen der Inf. mit ('( (U chercha ä se corrign-) ein-

'getreten, nach wieder anderen schliesslich der reine Inf.

geblieben ist (// loulnt ae coriiifr). (Denn natürlich muss
die Erklärung die gleiche sein, ob nun der Infinitiv, formell

betrachtet, Objekt odt-r Subjekt des Verbum tinitnm ist.)

339-)- 133 Seiten über eine Teilfrage eines derartigen Problems
dürften des Guten etwas zu viel sein. Wenn man wenigstens
erführe, was man wissen möchte I Allein die m. E. irrige

Anschauung des Verfassers, die Wahl des reinen Inf. oder

des Inf. mit !t oder des Inf. mit de sei wesentlich von der

Bedeutung dieser Präpositionen abhängig, verhindert ihn,

eine befriedigende Erklärung zu finden. Denn befriedigend

kann icti diese Erklärung nicht nennen : Seit Jahrzehnten
wird in allen deutschen Schulen gelehrt, h bezeichne die

Richtung zu etwas (z. B. a<pirer (() und das Verweilen bei

et%vas (z. B. eile aide sa weie ci faire la mi-iine), de habe die

Bedeutung „woher" (je vienK de le rencontrer) und die von
„in bezug auf. Das mag für solche und ähnliche Beispiele

gelten - allein wie will man damit die Verschiedenheit

m den eingangs erwähnten Beispielen erklären? Kein
Wunder, dass der bedauernswerte Schüler den Gebrauch
auf diese Weise nicht erlernt. Bei ainnniunr ii, aimer ü,

upprendre o, clicrdar ä usw. muss diese Erkläruiig vollends

versagen. Und wie will man auf diese Weise die Tatsache
verständlich machen, dass der c/c-Iuf., heute bei weitem der

häufigste, im Altfranzösischen so überaus selten istV (In

den Tabellen des Verfassers. I 3tj3 ff., ist er für Leodegar
und Passion, für Alex'S, Karlsreise, das ganze Rolaudslied,

W' ilhelmslied. Oxforder Psalter, Coniput, Bi-endan, Bestiaire,

Gesetze VViltielms überhaupt nicht verzeichnet, und für

Nimea und Couronnement nur je einmal bei il chnut. was
aber selbstverständlich ist. da dieses Verbum schon in der

Eulalia mit dem Genitiv konstruiert ist: 11 Ii eiwitel, duid

li noiiq>ie ehielt.) Wie es erklären, dass umgekehrt der im
Altfranzösischen so häufige (i-lnfinitiv eine so deutliche

Abnahme erfährt? Wie es erklären, dass ein und dasselbe

Verbum. z. B. plair--, anfangs mit O (d. h. mit dem reinen

Inf.) und mit ö, später nur noch mit und de verbunden
wird? Soll man annehmen, dass plnire und die übiigen

Verben oder dass ä und <le ihre Bedeutung geändert haben?

Mir scheint, man wird sich nach einer anderen Er-

klärung umsehen müssen, und ich will versuchen, eine

solche anzudeuten
Wenn im Altfranzösischen der »-Inf. such dort so

beliebt ist. wo später der de-lni. steht, wenn man also

z. B. noch nicht sagt: il nie piaist de lennrlir la p^cele,

sondern: la jnilcele nie p ai>!t a reijiiarder, so ist das zurück-

zuführen einmal auf eine Vorliebe für die persönliche oder

Abneigung gegen die unpersönliche Konstruktion und so

dann auf eine Abneigung, dem Inf. ein Objekt zu geben,

oder eine Vorliebe für die rein-nominale Konstruktion des

Infiuitivs. Dass die Volkssprache, wo sie nur konnte, die

persönliche Konstruktion (/</ pnlcth- me phn<t ii re'jioirder)

der abstrakteren unpersönlichen vorzog, bedarf keiner be-

sonderen Erklärung. Die Vorliebe lür die nominale Kon-

struktion des Inf. im Altfranzösischeu ist gleichfalls bekannt

(vgl. z B. Snevders de Vogel S '2ö7: „en latiii cla-sique,

c'est la fonction orhale qui domine; en latm postclassique

et en vieux franfaig, la fonction noiidnnie s'etend de plus

en plus- en frau^ais moderne, c'e.st de nouveau la fonction

verbale qui l'emporte",; vgl. z. B. Erec 191« Li ata„dre^

mout li iirevoit, Cliges 22.j.!> Li demoriers moat h de^jM,

Lancelot 1347 Fansers li plest, parlera h grteve (auch ib.
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4708), Yvain 710 Li vcoirs li clemore et larde Del vilain usw.

(I 112); die Bücher der Könige übersetzen (S. 228) ein«

transinm Jordanem mit aJ panscr ihl Ihm; am auffälligsten, ;

wo der Inf. eigentlich ein Objekt haben müsste, wie z. B. tant
j

ert bele . . . que dou vioir esioii fjraid melodie (Eni. Og. 1469),

wo dou reoir = de la nie ist, oder disent lor pechez, mas cd

n'ont eure dau laisser {= des Unterlassens der Sünden); vgl.

Tobler V 407 f. Ich zweifle daher nicht, dass auch vioit

nif piaist la jmlcile ö reguarder nach altfranzösischem Sprach-

gefühl nicht = „es gefällt mir, die Jungfrau zu sehen",

sondern „die Jungfrau gefällt mir beim Ansehen" ist (moU

me piaist la pnlccle, h reguarder): auch hier ist jj/fliCf per-

sönlich und der Inf. nominal konstruiert und ebenso

ursprünglich auch moH me xÄaist ii reguarder la pmltellc =
sehr gefällt mir, beim Ansehen, die Jungfrau. Warum
aber wurde bei dieser Konstruktion der Inf. mit ''( ge-

braucht? "Weil er allgemein der Nachfolger des lat.

Gerundivums geworden ist: leges ohacrrandae ^= des luis (i

obserrer; leijes sunt obserraiidae = !e!< lois sont t« observer;

vgl. Huon'de Bordeaux, Bartsch -Wiese H7, 393 je te

de/'enc, sour les,iius ä cnver: Aucassin, ib. .56, 364 .... taid

hardis por les <x a crever; Maupassant: le prubleme d'une

friiindise (( choisir (weitere Beispiele habe ich ZrPh, Bei-

heft XLII, S. 97 und passim gegeben); jai iiiic leUre ii

ecrire; uue clio^e ciui e^t ii de'sircr (Strohmeyer- § 207, mit

der üblichen Erklärung des " als „Ziel, Zweck, Bestimmung"
bezeichnend). Wie eingewurzelt die persönliche und nomi-

nale Konstruktion ist, zeigt sich in dem noch heute üblichen

c'est trifte ü voir (statt il est triste de vuir cda); vgl. C'elait

si joli « regarder (Strohmeyer § 207, h = „begleitender

Nebenumstand"); Maupassant XX 10 (Kosier): ü (= er)

e'tuit amut'ant ii roir; XVI 129 (Petite-ßoque) iV ctait cffrayaiä

et fantastique ii voir, ce chitn; Balzac, Pere Goriot I 9:

Ricn ti'est plus triste ä roir que ces Salons . . . Ebenso cttte

maison eH facile {difficih) « retidre (statt il est difficde de

vtndre etile niai^on, unpersönlich und mit verbaler Kon-
struktion des Infinitivs); vgl. Maupassant XVI 129 quehjtic

chose de gris, d'iiiipio^sible ii disliiigutr {.gegen: d est riiip">.sible

de le disiinguer). Ist es da nicht besser, den Schülern zu

sagen, der passive Inf. (der im Englischen mit to (le aus-

zudrücken ist) habe « vor sich, statt ihnen die ehrwürdige
Erklärung mit „Ziel, Zweck, Bestimmung" vorzusetzeu

?

Denn w.enn es auf die Bedeutung des (V bzw. de ankäme,
so würde man nicht einsehen, warum es il ext difjieile de

vciidre celte niaison heisst, und warum sollte man dann
nicht auch sagen können: le rhien est triste de v<iir (= vom
Sehen her)? Der (7e-Inf. ist heute soweit verallgemeinert,

dass es irreführend ist, auf die eigentliche Bedeutung des de

(von . . . her) überhaupt hinzuweisen (vgl. titcher de, se huter de,

s'arretrr de, prier de usw.l); eine Schulgrammatik sollte ihn

nicht, wie z. B. die sonst so vortreffliche von Strohmeyer
tut, erst nach dem 0- und dem «-Inf. erörtern, sondern
gleich an erster Stelle die Begel geben: „Das deutsche zu
vor dem Inf. ist mit de wiederzugeben", und dann den
0-Inf. und den »-Inf. als besondere Fälle behandeln.

Die Ausdrücke, in denen der ö-Inf. die Bedeutung des

lateinischen Gerundivums hat, sind nicht nur sehr zahlreich,

sondern auch sehr alt. Im Leodegar und der Passion findet

man nach K. bei unpersönlichen Verben überhaupt keinen
präpositionalen Inf., weder den ii- noch den de-lnl.\ die

ältesten Beispiele für den «-Inf. (der «/e-Inf. fehlt ja noch
lange) stehen im Alexius. Es sind: v. 411: Tei covenist

helvie et bronie ii porter, Kspede h ceindre come tut altrc per . . .

Das-.iist augenscheinlich = *hclma te convenisset purtunda,
persönliche und nominale Konstruktion, conrenir it ist um
so auffälliger, als hier der 0-Inf. weit üblicher ist (bei

Chretien kommt neunmal « auf 113 reine Inf.; vgl. Karls-
reise 844 Vonez-nos le evngiet, »os en covient ahr). Gleich-

wohl erklärt Verf. (I 1.5) das ii lieber aus der Bedeutung
des Verbums, die hier halt eine etwas andere sei als sonst
{s'eeartaid ici un pcu du seiis ordittaire.'u als aus der Kon-
struktion des Satzes. Dasselbe tut er dann (I 84) für das
einzige Beispiel für (i-Inf. bei diesem Verb im Roland

:

V. 45ii „Sire, dist Guenes, me V cuvietd it suffrir'' — nur merk-
würdig, dass das wiederum eine persönliche Konstruktion
ist (Gautier übersetzt: je veux soiifj'rir eet affront: le = cet

affronl ist also Subjekt zu cuvient, nicht Objekt zu suft'rir).

covient ist also, meiner Auffassung nach, in diesen Bei-
.spielen (wie auch in aler me corie>d) nicht, wie Verf. meint,
unpersönlich, sondern persönlich konstruiert: entweder
i.st der Infin. transitiv (porter. suffrir): dann machte man

das, was zu ihm Objekt wäre Qielme, le = affront) zum
Subjekt von covient, und es ergab sich der (i-Inf. (tei covenist

!,elme ...» porter: nie V cuvient it soffrir) — oder der Inf.

war intransitiv (cder me covient): dann machte man den Inf.

zum Subjekt und brauchte ihn präpositionslos. So also, aus
der Konstruktion und nicht aus der Bedeutving von «, ist die

Anwendung des 0-lnf. bzw. des ((-Inf. zu erklären. Natürlich
konnte es nicht fehlen, dass die beiden Konstruktionen sieh

vermischten (Erec 2566: Autre consod ros covient pjrandre —
Cliges 2191: A mourir vo; i covandra), aber unpersönlich
sind diese Beispiele immer noch nicht, denn in der un-
persönlichen Konstruktion dürfte consod bzw. mnurir nicht

voran.stehen [während umgekehrt die Nachstellung (»jo« /

lorient aler) kein Beweis für unpersönliche Konstruktion
ist]. Und wenn schliesslich der O-Inf. bei convinir siegte,

so offenbar deshalb, weil es bei der Bedeutung des Verbums
viel näher lag, die Handlung (den Inf.) zum Subjekt zu
machen [aler me covient). als ein Nomen wie helme bzw.
le = affront, was jedenfalls niu- ausnahmsweise möglich
war. Wenn also auch das Erec- Beispiel {Autre lonsoil ros

covient pyra^iihe) den 0-Iiif. aufweist, so zeigt sich darin

bereits die Neigung, den 0-Iiif. bei diesem Verbum zu ver-

allgemeinern. Was aber die andere Ausnahme betrifft

(A mourir vos i covandra), so liegen hier rhythmische Gründe
für das eigentlich nicht zu erwartende ("( vor: ein Inf. wie
mourir, der nicht (wie z. B. aler in ahr me covienl) eine

momentane, sondern eine langsam vor sich gehende Hand-
lung (oder vielmehr ein Geschehen) bezeichnet, lässt das
Vortreten einer Präposition als stilistisch erwünscht er-

scheinen; gewählt wird nun die, die damals die verbreitetste

war, und das ist ii. (Natürlich wäre es nicht möglich ge-

wesen, dieses stilistische Bedürfnis zu befriedigen, wenn
die Präpositionen vor dem Inf. nicht damals schon be-

gonnen hätten, bedeutungslos zu werden: es ist jedoch all-

gemein zu beobachten, dass die Wahl zwischen zwei Kon.
struktionen, die logisch gleichwertig geworden sind, von
rhythmisch-stilistischen Gründen abhängig gemacht wird

!

vgl. z. B. im Deutschen: Em Fürst sein, ist nicht immer ein

Gluck oder ein iürst zu sein. . .)

Betrachten wir nun das zweite Beispiel aus dem ältesten

Text, der ((-Infinitive enthält: Alexius 161: Dis e st anz,

n'in jiit neieiit ä dire, l'enat son cors . . . Wiederum zeigt

der Inf. die passive Bedeutung des Gerundivums: „nichts

war da, was noch hätte gesagt werden müssen" (neient ii

estre dit) = „nichts fehlte daran". Ebenso v. 614. Aus den

übrigen Beispielen, die Verf. I 234 anführt, z. B. Eneas
3251 Frems ne sele nen iert ii (/iVc (fehlte nicht), ersieht man
noch deutlicher, dass die Kon.struktion persönlich unii

nominal ist — gleichwohl erklärt K. das h aus seiner „ur-

sprünglich konsekutiven" Bedeutung.
Das dritte und letzte Beispiel des Alexius ist v. 47

quant vint al faire, donc le font gentement: die Konstruktion
ist hier wirklich unpersönlich, aber der Inf. ist wiederum
substantivisch (nominal, ohne das zu erwartende Objekt)

gebr.iuoht. Hier mag man das ii aus seiner ursprünglichen

Bedeutung erklären.

Aus der Karlsreise (die er offenbar für älter hält als

den Holand) führt K. in den Tabellen nur ein Beispiel für

ö-Inf. an: v. 731 : Ne fail ii demandtr, s'irascuz fut li reis. Hier

ist nun ganz offenbar /'(((( ('( dcmander = est <i demnnder == *(/<-

mandandum (s(, worauf übrigens schon Diez III* 239 hinge-

wiesen hat (Brut 753: Miilt funt ii crendre les seraincs = vahlr

timendae sunt usw.). Wie fait ii demander = est h demnndir

wurde, hat Soltmann, Frz. Stud. I (1881) 3s3 sehr hübsch dar-

gelegt: neben maintes ovres fist ii her (= opera Inudinvla.

Benoit II 30 050) stand muH [ist ii loer (muHum fecit lan-

dandum) = „vieles t.it er zum Loben" ; es wurde aber diese

persönliche Konstniktion mit muH als Subjekt später noch

konkreter, mit il als Subjekt verstanden: er handelte sehr

zum Loben = er war sehr zum Loben, midt, ursprünglich

Subjekt, wurde also als adverbiale Bestimmung zum ganzen

Ausdruck verstanden, die schliesslich fehlen konnte, und
;

('( loer, eigentlich = zu Lobendes, wurde = {als) zu Lobender.

Schliesslich wurde die Konstruktion dann wieder neutral

:

ne fait ii demander = es ist nicht 7.u fragen. Vgl. Roland 44

Laien respundent: „Bien fait ii otrier" = es ist zu billigen;

ib. 1174 „Cil ki lii sunt ne funt mie ix blasmcr" = sind nicht

zu tadeln; ib. 1516 „Mis cumjiainz est iriez; Encuntre mei est

1 asez il preisicr^' = neben mir ist er sehr zu loben {lattdandus

! c,<<); so nun auch ib. 3798 Dist Vuns ä Valtre: „Bien fait ä

remaneir!" = „Hier ist gut bleiben!", wo der Inf. aichti
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mehr passiven Sinn hat, aber nach Analogie der früheren
Fälle Jas h behält.

Damit haben wir auch schon die meisten Beispiele
aus dem Rolandslied betrachtet. Kjelhuan, der in der
Tabelle von den (7 fait '»-Beispielen merkwürdigerweise nur
das letzterwähnte anführt (hält er nur dieses für un-
persönlich? — sie sind es alle nicht), erwähnt für diesen
Test ausser dem schon erörterten nie Vciwient !i sujfrir (-106)

nur noch v. 2377: De phiforst choses ii remetiihrer li prist =
es begann ihn, mehrerer Dinge zu erinnern. Hier ist

prendn- = beginnen nur ausnahmsweise unpersönlich ge-
braucht (sekundär unpersönlich, wie K. sagt), denn in

AVahrheit ist reniemhrer das unpersönliche Verbum, Bei-
spiele für persönlichen Gebrauch sind häufig, auch im
Roland: v. 2027: MuH duhement i( reyreterle j()ns« = Roland
begann ihn (Olivier) sehr sanft zu beklagen. Vgl. v. 343
und 2886. "Wie prendre zu dieser Bedeutung (anfamien) ge-
langt ist, hat Verf. (obwohl das Verbum eigentlich nicht
unpersönlich ist und somit nicht in seine Arbeit gehört)
I 2.56 ff. durchaus zutreffend dargelegt, und wieder führt
die Erklärung auf einen »Inf., der dem lat. Gerundivum
gleichbedeutend ist. Nämlich z. B. in Karlsreise v. 7 und 8:

II la prift par k poin desuz nii olivier. De sa pleine purole
la Jurist li areiüiiier hat prendre im achten Vers eigentlich
keine andere Bedeutung als im siebenten: er nahm sie als

eine Anzuredende. Also wiederum persönliche Konstruktion

:

la ist Objekt zu prendre, nicht zu anisnier, und dieser
Infinitiv ist nominal (objektlos) gebraucht. So auch ib. 404
OUriers l'isguardat, si la prist ä amer, und so auch schon
Passion 47, 2: Ä coleiiir ßlloii lo prexdrent, Alex. 62: Dam^
Alexis la prist a opeler: La mortel videli prist molt ä blasmer,

ib. 129, 317, 391, 516. Dann auch, wie wir das bei Bien fait

it reniatieir gesehen haben , übertrafcen auf intransitive
Infinitive, und zwar schon Passion 27, 1: Jhesus lo hons
per sa piüad Tan dulcenunt 2>res ii parier; vgl. ib. 65, 4,

Leodegar 31, 5 und 36, 1, Brendan 284 (Frend et parier, si

lur ad dit), ib. 502 usw. Auch den Irrtum Meyer-Lübkes,
der in 36U zu de ])lusurs choses ä rememhrer li prist bemerkt

:

„. . . ad drückt das Ziel aus: prist li ,es überkam ihn',

ä rememhrer ,bis zum Erinnern'" (als ob prendre immer un-
persönlich wäre und immer den Dativ bei sich hätte), hat K,
(I 260) schon berichtigt. Meyer-Lübke versucht gleichfalls,

das ci lokal zu erklären: er sagt ebenda: „Weniger leicht

ist ad verständlich. In s'// ie jj'«/.<( <> o7r (IV Liv. 2tf2)

kommt man wohl mit der örtlichen Bedeutung durch
,wenn du Freude empfindest beim Hören'." Wieder inter-

pretiere ich: „AVenn dieses dir als zu Hörendes gefällt",

und wieder muss ich fragen, warum dann nicht auch de
(,wenn du Freude empfindest vom Hören her') im ältesten
Altfranzösisch wenigstens möglich gewesen wäre. Es war
aber nicht möglich. Nach K. I r24 findet sich plaire mit de
erst seit Anfang des XIII. Jahrh., und zwar sind die

ältesten Beispiele, bezeichnenderweise, aus Prosatexten (die

Poesie war konservativer). Und selbst hier waren vielleicht

zum Teil akustische Gründe massgebend: in nicht weniger
als drei von den sieben bei K. zitierten Beispielen wird
durch d'estre und d'acoreier ein « estre und ä acorcier ver-
mieden. Jedenfalls wird durch den Grammatiker de Waillv,
von 17.54—1819 oft aufgelegt (vgl. Lit.-Blatt 1915, Sp. '207')'

ausdrücklich empfohlen, ii vor mit Vokal beginnendem Inf.

zur Vermeidung des Missklanges tunlichst durch de zu er-

setzen — warum sollte das nicht lange vorher unbewusst ge-
übte Praxis gewesen sein? Vgl. Desiroient sa hiencuillance

E d'estre ä son iomandement (Benoit II 9791). Durch d'estre wird
e « estre ä s. c. vermieden. Es ist das einzige Beispiel für desirer

de (sonst it), das Soltmann S. :-l8S als ..ganz vereinzelt" zitiert.—
Beweisender aber ist ein Beispiel wie Rabelais IV vi: Le
Marchand: „Vous avez, ce eroy-je, vom Eobiii mouton'^^' —
Panurge: ,,11 vinis piaist ii dire.'' Es ist das einzige Beispiel,

das K. in den Tabellen zu II (S. 11'2) aus Rabelais für p'aire

noch ausweist (neben sieben für 0-Inf. und zwei für rfe-Inf.,

die damals schon bei weitem überwogen); es ist ein Ar-
chaismus der gesprochenen Rede. Wieder ist der Ausdruck
persönlich konstruiert (denn il ist nicht = unpers. es.

' Nach dem Pere Bouhours, Remarques nouvelles
sur la langue fr(j. (Paris 1675) und nach Littre ist für die

Wahl zwischen de und « bei täclier lediglich der Wohlklang
massgebend (Sachs, grosse Ausg., unter tdclier); vgl. Plattner
II III 108 für cummencer (anders: Kalepkj', Z. f. frz. Spr. 37,

252 ff.).

sondern = dieses), und der Inf. nominal (ohne Objekt).

Wie K. aber hier eine persönliche Konstruktion (trotz

des (7.') neben unpersönlichen (z. B. Rabelais II xvm il

plaira h ta maiinificence de soy // trouver) aufführt, so hat er

erst recht in den Tabellen der ersten Arbeit Unvergleich-
bares verglichen, Kraut mit Rüben addiert. Uebrigens ist

I 125 das Beispiel Puls qu'il piaist ä ma soer de vous ii

espouser, das er mit der unhaltbaren Bemerkung „L'inf.

precede de de+ a" (!) einleitet, zu streichen: ii espouser ist

nicht von dem unpersönlichen (7 piaist abhängig, sondern
von de vous (in bezug auf Euch das Heiraten), genau wie
bei je te defenc sour les ieus ii crever. Diese Auffassung hat
Tobler schon 1875 in den G. G. A. (S. 1068 = V. B. V 404)

ausgesprochen: in por tel chose h faire (oder sans, de, ii, en

tel chose ii faire) sei n faire unzweifelhaft nähere Bestimmung
zu cliose.

Wie Meyer-Lübke in s'il te piaist it oir das (' lokal er-

klären möchte, so erklären unsere Schulmeister auch das h

nach commencer (il commence ii l'aborder) lokal : ,er beginnt
beim Ihn-Anreden'. Die Wahrheit dürfte die sein, dass

commencer als Nachfolger des vorhin betrachteten p)rendre

einfach dessen Konstruktion beibehalten hat: wie es Inder
Karlsreise 8 hiess . . . la prist it areisnier, so hat man ja

noch lange gestellt il la commcnija et ahorder (vgl. Haase,

Syntax des 17. Jahrb., § 154 C), und so schon Rol. "2315 ^1 sei-

nieisme la ciinuncet it pleindre. Soltmann (S. 417) hat hier,

ausser zwei zweifelhaften mit 0-Inf., nur Beispiele mit it

gefunden (135 Beispiele).

Wie eommeticer it, so dürften sich auch die übrigen
Fälle erklären, mit denen die Lokaltheoretiker nichts an-

zufangen wissen. Strohmeyer § 207 f. führt ausser commencer
noch auf: aimer it, apprLmlre a, cherthtr ti und re'ussir it.

Also j'aime it manger les cerises < j'aime les cerises {,) ä

manger (Aiment molt armes a porter: Troie 14 918, Solt-

mann, Frz. I 388); j'apprends d parier le franf;ais <.
fajjprends le fran/^ais (.) « parier {rorisons avoient it mengier

apns: Troie 6678,'Soltmann 377). ebenso ensiigner: li enseigna

tut hien et faire = „zeigte ihm. zum Tun, alles Gute" (Solt-

mann 395 zu Benoit II 36ul4); Je chcrche it kii truuver

une vierre < je li cherche une pi/rre it trouver {Qite vos me
cerch'iez perre it trover: Ben. II 26 050, Soltm. 375)'. [Bei

re'iissir it, das in der Blütezeit des ij-lni. noch nicht vor-

kommt, halte ich selbst die lokale Erklärung für zutreffend.]

Es sind sämtlich Verben, bei denen die persönliche Kon-
struktion (die Waffen liebe ich als zu tragende, das Fran-
zösisch lerne oder lehre ich als zu sprechendes, den Stein suche

ich als zu findenden) besonders nahe lag. Ein Gegenbeispiel

wäre etwa estutt und sein Nachfolger (7 faut: während bei

aimer sich die persönliche Konstruktion armes aime it porter

geradezu aufdrängte, weil eben der Gegenstand in gleicher

Weise geliebt wird wie die Handluno; und man in einer

Zeit, die alles Abstrakte vermied, lieber den Gegenstand
zum Subjekt machte als die Handlung, wird bei estuet in

der überwiegenden Anzahl der Fälle die Handlung so im
Vordergrund des Interesses gestanden haben, dass man sie

zum Subjekt machte (z. B. Rol. '400: aler vns en estoet).

Natürlich war auch bei aimer ein intransitiver Infinitiv

möglich, aber dann hätte man wohl gesagt moit aime ä

edler, d. h. der seltenere Fall mit intransitivem Int. hätte

sich hinsichtlich des it nach den häufigeren Fällen mit

transitivem Inf. {armes aime it purter) gerichtet.- Und um-
gekehrt konnte estuet natürlich auch mit „transitivem"

Inf. gebraucht werden: Benoit II 852: Tel fais ii porter li

estuet; Troie 23 609: Lor eslitot Us murs it guerpir Et as

htrherges revertir (Soltm. 402); aber die Fälle, in denen der

Inf. Subjekt war (Karlsreise 771: lui estoet cumencier, Ph.

de Thaun, Cumpoz 1310: Ainz l'estot retorner usw.), waren
offenbar derart in der Mehrzahl, dass die anderen sich

nach ihnen richteten. So heisst es im Brandan 326 n'estout

cirqe ahtmer [nicht: n'estout cirge (.) (i aluinerl, im Münch.

Brut 1017 sogar: Vostre requeste w'estuet faire. Man muss

eben immer auf die Grundbedeutung des betreffenden

Verbums zurückgehen: ist estuet = est oj^ts (und zu dieser

Etjonologie Toblers"kehrt K. nach einer sehr sorgfältigen

Vergleichung der zahlreichen Vorschläge zurück: I 64 ff.,)

so ist es klar, dass es weit näher lag, ihm den Inf. als

Subjekt zu geben (aler vos en estoet) als das etwa vorhandene

' Für reste h savoir vgl. Rabelais I, eh. 52: Restoit

seulement le mtjine « pourvoir ,Blieb nur der Mönch, als zu

Versorgender'.
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Nomen. Und weil estuet den reinen Inf. hatte, so wurde
und wird auch sein Nachfolger, j7 fnut, mit dem reinen
Inf. gebraucht. An sich könnte man sich ja gemäss seiner
Herkunft von falUrv (täuschen > im Stich lassen > fehlen >
nötig sein, Tobler I- 213) eine persönliche Konstruktion
(z. B. la lance me faiit ii poiier) sehr gut denken — allein

eben dieser Herkunft wegen wurde sie vermieden (K. I 92):

la lance me faut wäre offenbar verstanden worden als „die

Lanze versagt mir" {k ornr me faut hat sich ja bis heute
erhalten).

Nur wenn man auf die Grundbedeutung des Verbums
(nicht auf die Grundbedeutung von « und (Te) zurückgeht,
kann man m. E. verständlich machen, warum man heute
chercher nur mit ii, exaayer und t<iilter dagegen meist mit de

gebraucht, chercher bedeutet eben ursprünglich das Suchen
von konkreten Gegenständen und fordert deshalb zu Kon-
struktionen mit konkretem Objekt {rus tue cherchk; perre

d trover) geradezu heraus; tächer dagegen kann ein solches
nominales Objekt überhaupt nicht haben, sondern lediglich

einen Inf.; da es nun erst in einer Zeit aufkam, in der bis

auf eine Anzahl archaischer Fälle bereits der de-lnl. ver-
allgemeinert worden war, so nahm es diesen. "Wenn lieute

ausnahmsweise tächer ä gesagt wird (vgl. oben die An-
merkung), so ist das möglich wegen des synonymen
chercher ii. Efsayer ist dagegen schon altfrz. gebräuchlich
und scheint, da es zunächst „auf die Probe stellen" bedeutet
und daher gewöhnlich ein personales Objekt hatte (z. B.
Brut 742 Et d decoivre les asf:aient ,die Sirenen versuchen
die Schiffer als zu täuschende'), sogar häufiger mit ii als

mit de konstruiert worden zu sein (Soltmanu S. 3!?9; nur
zwei Beispiele mit de gegen achtzehn mit »). Allein in

einem *j'essaie rote pierre <i iroiivcr wurde une pierrc doch
nicht in gleichem Grade als Objekt zu fessaie empfunden
wie bei je cherche une pierre a truuver: denn je cherche une
pierre würde zur Not genügen, um den Gedanken aus-
zudrücken — j\ssaie une pierre dagegen nicht. Kein Wunder
also, wenn sich bei essaiier das ii nicht (wie bei chercher) so
stark verankerte, dass es der Tendenz, rfe zu verallgemeinern,
völlig hätte widerstehen können.

\Vas nun den Inf. mit de betrifft, so bin ich ganz im
Gegensatz zu Meyer-Lübke (III 360) der Meinung, dass
seine Erklärung , wenn nicht schwieriger , so doch um-
ständlicher ist als die des o-Inf. Denn hier erhebt sich
m. E. ein Problem: offenbar war das Altfranzösische, etwa
zur Zeit des Roland (bis dahin kommt der (7e-Inf. noch
kaum vor), auf dem besten Wege, den ö-Inf. zu verallge-
meinern. Woher nun dieses plötzliche Blühen, ja Wuchern
des Inf. mit de':' Offenbar kann man es nicht aus der Be-
deutung von de und ", sondern nur aus einem Wandel der
ganzen sprachlichen Anschauungsweise erklärten. Dass hier
ein Problem vorliegt, hat auch K. gesehen |— aber leider
erst in der „Conclusion" zu I (S. 296): „II faut que des
influences analoffiques d'une puissance extraordinaire soient
intervenues pour pouvoir faire de la prep. de pleine de
vitalite dans lancien fran(;ais un pur outil grammatical
n'ayant qu'une fonction toute formelle et dont par con-
sequent l'emploi est absolument indifferent pour le sens
de Texpression"]. L'nd bei der Voraussetzung, von der er
ausgeht (Grundbedeutung von de und <>), konnte er das
Problem nicht lösen. Er gerät mit seiner eigenen Er-
klärungsweise in Widerspruch: hier (in der Conclusio)i,
I, 298) erklärt er, die Grundlage für diese Verallgemeinerung
von de seien Verben gewesen, bei denen das de „gemäss
ihrer Bedeutung" durchaus berechtigt sei, und führt als
solche Verben u. a. il p?(i!'s< und (7 convitnt an — aber zu
il convient hatte er I 86 bemerkt, seine Bedeutung enthalte
keine Vorstellung, die mit Hilfe von de auszudrücken
wäre (!), und zu i! piaist (I 123), der de-Inf. sei nur selten,
und das sei durchaus nicht erstaunlich, denn es sei in erster
Linie ein volitives Verbum, das als solches lediglich den
0-Inf. zulasse.

Fragen wir uns vielmehr, was denn wohl vor-
gegangen ist, wenn man von la pulcele me piaist (,) « re-

gtiarder zu // »ne plnist (de) reguarder la pulcele überging.
Von einer persönlichen Konstruktion ist man zu einer un-
fiersönlichen übergegangen, und von einem rein nominalen
nfinitiy zu einem mit voller verbaler Kraft gebrauchten.
Damit ist erklärt, warum der Inf. mit k nicht mehr steht:
reguiirder hat ja jetzt nicht mehr die passive Bedeutung
des lat. Gerundivums, sondern aktive. Zwischen la puhtte
nie flaist ii reguarder und il me ^Jluist (dt) reguarder la pxdcele

besteht der gleiche Unterschied wie zwischen la maison
est diff'icüe ii vendre und il est difjit ile de vendre la maison. Man
erwartet aber zunächst den O-Inf , und dieser steht denn
auch noch lange überwiegend ; seltener als der de-lnl. findet
er sich noch bei Moliere, Lafontaine, Bossuet usw. und
noch heute in der Kanzleisprache (vgl. Haase § 86 B).

Warum hat nun auch hier ein de sich eingeschlichen? —
Wie man heute unterscheidet zwischen cela est - difficile

il faire und il est difficile de faire cela, so schon altfrz.:

Mais yo Ii est mout grief /( faire (Troie 11 .596, K. I 289) und
£t dient l'e ne lor soit grief de discendre [Chev. as. lI esp.

8816; vgl. pcsant Ii esfuit de pirendre les armes . . . Froissart I

186 (K. I 284), oder et dur ossi leur estoit de perdre cors tt

avoir: Froissart II 368 (Ms. d'At.), K. I 293], wobei man
sich das de erklären kann aus il me grieve de . . . (Gauvains,
cui mout grieve de la parole: Lanoelot 6221, K. I 143) oder
Mout grief cose est de ful aprendre (Perc. 2366, K. I 272),

mit dessen de sich Tobler I 5 und M.-L. III 440 beschäftigt
haben. Ebenso stand neben i;o est legier ii faire ein il est legier

de faire qc. (Laqtie.r chose hmr estoit legiere ii faire : Joinville 191,

K. I 289; dagegen Troie 1.5 993: N'est tnie piuis chose legiere De
faire les torner ariere): ebenso neben j-o est hon it faire ein j7

est hon de faire qc. ( Vuus dites bien ; c'cst bon (i faire : Mir. I 336,

6.50 — dagegen ib. III 205, 494: N'est pas bon de lui seul

laissier; Joinville 941: Bone chose est de pais; Dolop. 8900
bone chose ext d'aprendre; Troie 997: Mais mout lor ert e

buen et hei De reposer en Heu norel), ebenso neben {o «.«<

mal (( faire ein il est mal de faire qc. [Hist. Norm. 163

et Ii disent que che seroit maus ii faire — dagegen Claris
18 991 : 7nal seroit de perdre tiex genz (Tobler I 1 1 ).

|

So bildete sich allmählich die Neigung heraus, im
Gegensatz zum passiven «-Inf. den aktiven Inf. durch de
auszudrücken, und neben persönlichem cela me piaist ii faire

(welchen Typus wir noch aus Rabelais belegt haben) sagte
man auch (7 me piaist de faire cela. Man versteht auch
sofort, warum der neue de- Inf. den alten «-Inf. bald über-
flügelt hat: die unpersönliche Konstruktion war immer an-
wendbar, die persönliche nur, wenn ein Nomen vorhanden
war: man konnte sowohl sagen la pulcele me piaist ii re-

guarder als ü me 2>^aist de reguarder la pulcele, aber nur Urne
piaist de partir (denn der Typus /(' partirs me piaist ging
unter). Es waren also die zahlreichen intransitiven Inf.,

die den Sieg des rfc-Inf. herbeiführten. Schliesslich wurde
er so allgemein, dass der O-Inf. und der «-Inf. sich nur
in besonderen Fällen halten konnten.

Zu dieser Verallgemeinerung hat viel beigetragen die

Tatsache, dass man sich gewöhnte, nach etre-\-Aä]. immer de

zu setzen. Wie il est hon, mal, legier, grief, dur und später
il est facile, difficile de faire qc. sagte man auch 17 est ne-

cessaire de (zuerst belegt bei Deschamps, K. I 293), il est

juste de usw. Es sind die Nachfolger der schon altfrz.

immer mit de gebrauchten Konstruktionen: Noble coie

est d'avoir confort (Tobler I 10), Benoit II 22 838: Ornble
chose est trop e fiere . . . De lui d fort ierre tolir (Soltmann
40-5), Troie 1109: Luide chose est de manacier (K. I 272) usw.
Stand der Inf. vor Kopula-|- Adjektiv (z. B. Secher meme les

draps me sernhlait ridicule: Meliere, Sgan. H), d. h. war die

Konstruktion eigentlich nicht unpersönlich, so stand , wie
zu erwarten, der O-Inf. — allein auch diese Ausdrucksweise
besteht heute nicht mehr. Dagegen sagt man noch heute
il raut micux se taire, und auch diese Ausdrucksweise wird
(wie die Möglichkeit, das (7 fortzulassen : Mieux vaut se taire

beweist) nicht als unpersönlich empfunden (trotz der Nach-
stellung des Inf.); vielmehr empfindet man den Inf. als

psychologisches Subjekt. Man sieht daraus, wie innig die

Verallgemeinerung des de an den Uebergang von der per-
sönlichen zur unpersönlichen Konstruktion geknüpft ist.

Diesen hätte K. uns verständlich machen müssen.
Fragen wir uns nun, warum man heute sagt il faut

partir, aber il est ne'ccssaire de pajtir, so lautet unsere
Antwort: (7 faut stammt aus einer Zeit, in der noch der
O-Inf. überwog — il ist ne'cessaire aus einer Zeit, in der
schon der de-Jnt. überwog. Das dürfte plausibler sein, als

wenn man das de aus der lokalen oder respektiven Be-
deutung der Präposition erklären will.

Der reine Inf. wurde gebraucht, wenn nicht ein
konkretes Nomen, sondern eine Handlung als psjxho-
logisches Subjekt empfunden wurde. Das zeigt sich be-

sonders deutlich in der häufigen Voranstellung: Rol. 292:
Eh Sarraguce sai hien qu'aler m'estoet: ib. 300: Pois ([ue
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Vcumant, aler vus en estoet; Erec 852 Conhatre t'an estiiet

ii moi; ib. 255 Siure le nie cnvient ades; Yvain 5342: Des-
or-mes aler m'an covient Veoir lea jam . . . usw.: auch als

grammatisches Objekt: Leodegar 37 d: oecidcre lo com-
mandat; Brut 2870 Entnhaisier /es commnnda: Rou II

lltjl: Berengier e Ahiin servir le cumanda usw. Ebenso bei

Nachstellung: Karlsr. 71 mei i lovient ah:r; ib. 844: nos en

covient aler: so noch Lafontaine, Contes 111, 90: II convient

tuiit paijer (weitere Beispiele Haase § 86 B), (^hi'il coi/s plaise

me retalilir dans mun trone (Vaugelas, ib.), noch heute: 11 vaut
mieux se taire; 3Ie)it>r, c'est iiite honte; Vivre, ce n'est /)«.«

re^pirer, c'e.tt uyir (Rousseau, Strohm. ^ § 204). Nun versteht
man, warum sich bei er^tuet {il faut) und (7 convient der reine

Inf. durchsetzte (vgl. die Tabellen bei K.): es sind eben
Verben, bei denen in der Regel die Handlung als psycho-
logisches Subjekt empfunden wurde. Konstruktionen wie
Benoit II 852 Tel fuis ii suffrir li cHuet oder Alexius 411:

Tei corenist helme d porter = Solche Last ist ihnen nötig
(als zu tragende). Der Helm hätte dir angestanden (als zu
tragender) waren zwar anfangs noch möglich (später hätte
man das Nomen zum Inf. als Objekt gezogen und dafür
gesagt : Sitffrir tel fais li estuet usw.), aber doch von vorn-
herein seltener, weil estuet und covient eben nicht recht ge-
eignet sind, mit persönlichem Subjekt (solche Last ist ihnen
nötig, der Helm hätte dir angestanden) konstruiert zu
werden; der Begriff der Handlung musste sich hier vor-
drängen. So versteht man auch, dass bei den sogenannten
modalen Hilfsverben (faire, laisser, rouloir, pouvoir, i^avcfir,

devoir usw.) der reine Inf. sich vom Lateinischen bis heute
bewahrt hat: je veiix aller, je peux aller, je duis aller sind
eben Verben, bei denen der Inf. stets psychologisches
Subjekt ist: je reux la lettre n e'crire = ,ich will den Brief

als einen zu schreibenden' war nicht gut möglich. (Die
Voranstellung des Inf., die am besten beweist, dass er als

psychologisches Subjekt empfunden wurde, zeigt sich z. B.
Rol. 338 (Jvand aler dci , n'i ai plus que tariiier; Guill.

d'Anglet. 2287 Quant de la rille aler a'an dut . . .)

Allein warum sagt man heute II commanda de le tuer,

wo man früher sagen konnte: occidere lo cammandat (heoi.,

s. oben)? Musste nicht auch hier (und bei ähnlichen Verben)
der Inf. als psychologisches Svibjekt empfunden und dem-
gemäss ohne Präposition gebraucht werden ? Gewiss; aber
hier war (neben ocddere lo commanda) auch die Konstruktion
möglich: l'cmpereur li cu)i>aiidit « garder ,Gott befiehlt ihm,
dem Engel Gabriel, den Kaiser an, als einen zu hütenden
(Rol. 2527); Poeme dev. 52, 8 Commandent li ks vinnes

(i garder; Cumpoz 758 ..Is maiurs ctimandat la ciie't ii guarder
e bien ti cullivtr; Chron. asc. 251 Les cors de Normandie
il qarder cumanda; Benoit II 13 716 Si comanda sor tote rien

Venfant ä garder; vgl. Roland 1192 (Soergel, RF. 14, 257);

auch Nicolas 140 Cist comanda gram urtisous ii faire (weitere

Beispiele Soltmann 397); Benoit II 26, 132 Unc ne prawist
chose il doner .niemals versprach er ihm eine Sache, als eine

zu gebende' (weitere Beispiele Soltm. 370) usw. Dadurch
unterscheiden diese Verben sich von den modalen Hilfs-

verben nebst oser, daigner, espe're'r, compter^, bei denen die

passive «-Konstruktion sehr selten war (einige wenige
i'älle bei Soltmann 3«5 und 3^8). Commander, promcttre usw.
hatten also neben dem reinen Inf. (z. T. noch im 17. Jahrb.,

Haase § ö7) von Anfang an einen präpositionalen Inf.

(mit il) bei sich: kein AVunder, dass sie der Tendenz, den
de-lni. zu verallgemeinern, nicht so gut zu widerstehen ver-

mochten wie pouvoir, devoir, oser usw. Denn nachdem
einmal der de-ini. das Normale geworden war, haben ihn
zahlreiche Verben angenommen , die im Altfrz. noch ii

hatten oder haben konnten (bei Commander z. B. war nach
Soltm. 397 der ((-Inf. sogar häufiger als der reine). Daraus
ergibt sich aufs deutlichste, wie wenig sich mit der lokalen
Bedeutung von it und de erklären lässt: diese lokale Be-
deutung des ('( hat die Verallgemeinerung des de nur dann
zu verhindern vermocht, wenn die Konstruktion mit dem
Inf. durch den Gebrauch der Präposition mit einem ge-

wöhnlichen Nomen gestützt war, z. B. Napoleon aspirait

Il la couronne; daher auch Xapoe'on a'^pirait a se faire

cotironner, 11 renoxfo « la guerre; daher auch II renonga

il faire la gutrre; 11 y reussit, daher auch II reussit ii; so

wird es auch verständlich, wenn man sagt se re'soudre [de-

I
' Auch feindre erfordert als Objekt eine Handlung,

d. h. den reinen Inf., und bat ihn denn auch noch im
17. Jahrh. (Beispiele bei Haase § 87).

eider) ä und etre re'solu ii, aber re'soudre de .beschliessen zu':

man sagt wohl je suis re'<olu ä tont und allenfalls je me suis

re'solu il toul, nicht aber "J'ai re'solu <i tout; daher also

je SMi's re'solu ii tout oser, je me suis re'solu ii tout oser, da-
gegen j'ai resolu de tnut oser.

Der Gebrauch des reinen Inf. musste natürlich mit
dem intensiveren Studium der lateinischen Autoren eine

Zunahme erfahren. Das hat K. in der zweiten Arbeit
äusserst sorgfältig nachgewiesen. Man ersieht z. B. aus
seinen Tabellen, dass bei einer Konstruktion wie man
intencion est (de) rous servir der de-lnf. vor dem 16. Jahrh.
schon weit gebräuchlicher war als der 0-Inf. ; es war also

im wesentlichen schon der heutige Gebrauch erreicht. Im
16. Jahrh. dagegen überwiegt der 0-Inf. bei weitem. Das
Verhältnis zwischen 0-Inf. und delni. ist hier: bei Villon =
1 : 10; bei Commynes = 4 :.52 (1 : 13), bei Rabelais dagegen
56: 16. Lehrreich wäre es gewesen, wenn K. auch solche

Tabellen für die einzelnen Ausdrücke (il piaist) Subst.-f

copula, adj.-fcop. usw.) beigefügt hätte. Seine Tabellen
sind vielmehr nach den einzelnen Schriftstellern geordnet

;

ich fürchte, er hat die Worte der gesprochenen Sprache
mit den eigenen AVorten des Autors zusammenaddiert!
Auch ist es nicht richtig, diese Renaissance, den lateinischen

Einfluss, erst mit der „Renaissance" beginnen zu lassen,

und man darf sich den lateinischen Einfluss auch nicht

lediglich als ein Erleiden vorstellen: der reine Inf. wäre
damals nicht so beliebt geworden, wenn er nicht stilistischen

Bedurfnissen der Renaissance-Autoren entgegengekommen
wäre. Wenn z. B. Charles d'ürleans schreibt (I 163):

Comme mon intencion Est vos servir et amer, so drückt er

(iamit seine Beteuerung weit kräftiger aus, als wenn er

das glatte est de vos servir . . . gewählt hätte. Man kann
sich hinter est ein „:" denken; zwischen est vous servir und

j
est de vous servir besteht ein ähnlicher stilistischer Unter-

schied wie zwischen le mot amour und le mot d'amour. Doch
auf solche stilistische Feinheiten hat K. leider gar nicht

geachtet.

Zusammengefasst: der Typus La pulcele me piaist ä

reguardir |((-Inf.) wurde ursprünglich dann gewählt, wenn
ein konkretes Nomen als psychologisches Subjekt empfunden
wurde ; der Typus Reguarder In pulcele me piaist (0-Inf .i dann,

wenn eine Handlungals psychologisches Subjekt empfunden
wurde'; der Typus il me piaist de reguarder la pulcele (de-lni.)

dann, wenn die Konstruktion unpersönlich gedacht wurde.

Daher ist der de-\ni. im ältesten Altfranzösisch so selten^;

er wurde anfangs kaum anders als substantivisch, mit dem
bestimmten Artikel, gebraucht : Benoit II 25 198 for snveir

se plus Ten place !)< l descupler e de la chace (Soltmann 403),

wo man deutlich sieht, dass er noch als mit einem Sub-
stantiv gleichwertig empfunden wird; jj/n/ce wurde damals
nur persönlich, d. h. mit dem 0-Inf. oder dem «-Inf. ge-

braucht. Vgl. honte fut del escondire; c'est folie del prometre;

Grief chose /ust du dipartir; Bei aler querre mout l'enorle;

del oir fu eshahie und die übrigen Beispiele bei Tobler I 1

1

und V 407 ff. ; ferner enuiz sereit del escouter (Troie 14 655,

K. I 29), del escouter seroit anuis (Beaum. Man. '267, K. I 141);

cesciins estoit anoieus del regardrr (Froissart II 136, 4); Et se

li puet-ü miex venir Del (der que du remanoir (Chev. II esp.

7240, K. I 152); Quant termes esteit del aler (Troie 14 884,

K. I 269); Por ce li fust del aler grirf (Rusteb. II 340, 821,

K. I 284); Du faire ne nous sera grief (Bea,u.m. Man. 5276);

ji vous h'en apartient del dcmander (Merlin I 236, K. I 106);

Del combatre mal li avint (Münch. Brut 2138. Soltm. 379) usw.

In den beiden Versen Rol. 2482 f.: Dist Vemperere: „Tens est

del herberqer, En Rmcesvids ist tart del repairer" hat Stengel

del in (ie geändert, aber K. (1285) bemerkt mit Recht, dass

diese Konstruktion damals noch nicht im Gebrauch war.

Aus solchen Beispielen (die K. hätte zusammenstellen sollen)

sieht man deutlich, wie gross anfangs die Abneigung gegen

die unpersönliche Konstruktion und damit gegen den de-lnf.,

1 Vgl. Wilhelmsleben 1: Plaist-vus oir, barun, bone

chancun? — Dagegen Nimes 3: Bone chanfon plest-vos

d escouter?; Alisc. 3879 Voire ihanQOn inlest-vos d escOuter'^

(Soergel. R. F. 14, 238); Yv. 432: La mervoille « veoir me

plot De la tanpeste et de l'orage (Voranstellung trotz der dabei

erforderlichen Abtrennung des Genitivs).

- In den 30 000 Versen des Troja-Romans zählt K.

(I 306) nur 4 f7f-Inf. (gegen 70 ((- und 140 0-Inf.); in allen

Werken Chretiens nur la t/e-Inf. (gegen 62 ii- und '287 0-Inf.).

8
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der später so allgemein wurde, gewesen ist. i7 gritrc z. B.

ist roit einem Substantivum schon bei Chretien gebraucht

(Gouvaims cui wont ariere De la pnrole (jne il ot: Lancelot

6222, ebenso Cliges .5464) — mit dem entsprechenden Inf.

aber hat K. (I 14:^) kein Beispiel vor dem 1-"). .Jahrh. ge-

funden; offenbar haben erst Fälle wie die oben zitierten

(/rief cliose fnst du (Upnrlir, Fnr ce li fiist ilel nier grief

schliesslich auch ein // h<i grera ile partir herbeigeführt.

Bis dahin wählte man die persönliche Konstruktion:

Perc. 84 714: Main, s'tl ne ros grevoit (i dire, Vokniias vos

demanihroie . . . (,wenn dieses Euch nicht beschwerte, als zu

Sagendes'); vgl. ib. ^4849 Se je ne qnidoie que rien Vous

miisist et grerast ii dire: Cliges 3986. Oder: )'/ chaut + gen. '

kommt schon in der Eulalia vor {doni hi nonque chidt):

dieses Verbum ist das erste, hei dem K. in den Tabellen

den Inf. mit de belegt (erst Kimes und ('oiiniv)iemeiit de J.emi!-)

\

vorher und noch nachher wurde auch hier die persönliche

Konstruktion gebraucht: Oxf. Psalter 61, 10: ravines ne

VHS cldelt K curiiter (.Diebesgüter gehen Euch nichts an, als

zu begehrende'); Wilhelmslied 1007 Socor-k, sire! Xet ehalt

II demander; Amis et Am. .566 La fille Karle ne roz chaut

(I umer. [Dass im ersten Beispiel das Prädikat im Singular

steht, durfte ebensowenig gegen die persönliche Auffas.sung

sprechen wie der Umstand, dass das, was wir dabei als

das Subjekt betrachten, mitunter im Akk. steht: iic K

suftistre)ii. pns cts iiinlfi ii jaire (IV Livres 309, Soltm. 403,

Anm. 2) ist sicher persönlich konstruiert, und doch steht

das Subjekt im Akk. (Vgl. Tobler V 4:;0 oben.)]. Gerade
diese Missstände aber, die die persönliche Konstruktion mit

sich brachte, haben sicherlich dazu beigetragen, der un-

persönlichen Konstruktion, sobald man sie einmal gewagt
hatte, den Sieg zu verschaffen: bei ne von chitlt de cmn-eiter

raciiies, ve li ^niiffiat pas de faire ces vials war man dieser

Unzuträglichkeiten enthoben. Es musste nur erst einmal

gewagt werden, es musste nur erst einmal die Abneigung
gegen die unpersönliche Konstruktion überwunden werden,

es musste nur einmal der Schritt von tie vi'tn chaut.\ il

m'en gricve! (denn so hat man in der Umgangssprache
sicherlich nicht selten gesagt) zu der gleichen Konstruktion
mit dem Inf. getan werden — und es ist eigentlich merk-
würdig, dass man damit so lange gezögert hat: die Ab-
neigung gegen den unpersönlich gebrauchten Inf. muss
eben ausserordentlich stark gewesen sein. War sie aber

einmal überwunden, so war der neuen Konstrviktion der

Sieg gewiss: denn sie ist ja weit logischer als die alte:

ein La jille Karle ne roz ci,niit (.) ii aiiicr ,sie geht Euch
nichts an, als eine zu Liebende', oder ,Diebesgüter gehen
Euch nichts an, als zu begehrende' waren denn doch etwas
kühn. Womit nicht gesagt sein soll, dass derart kühne
Konstruktionen nicht auch heute noch vorkämen: Citte

viaison ist difficile ii vindre ,dieses Havis ist schwierig, als

ein zu verkaufendes' (vgl. (in sehn irriger Aiitur, ein sei trieriger

Schühr) neben dem logischeren il ist difjieilc de vemhe letie

maison. Das Temperament des Eedenden (und Schreibenden)
lässt ihn ebtn auch heute noch statt des ab^trakten ii das,

was ihm als psychologisches Subjekt vorschwebt, auch zum
grammatischen Subjekt machen.

So entspricht denn der Inf. mit ii einer mehr gefilhls-

mässigen, der Inf. mit de einer mehr verstandesmässigen
Anschauungsweise, und an dem Sieg des de-lni. lässt sich

der Sieg der letzteren seit dem Mittelfranzösischen sehr
schön ablesen.

Das im einzelnen zu zeigen, wäre K.'s Aufgabe ge-
wesen. Zwischen der alten per.-önlichen und der neuen
unpersönlichen Konstruktion waltet ein ganz ähnlicher
Unterschied wie zwischen au jour tomhanl (au coq ihaitant]

und (I la imiihe'e du jour {au chanter du coq), welche Kon-
struktionen ich in meiner Dissertation (..Prädikative Partizipia
für Verhalsubstantiva", Beiheft 42 zur ZrPh. Halle 1912)
behandelt habe (vgl. auch v. Ettmayers „Objektoide" und
meine Eezension: Literaturblatt 1920, Sp. 29— 37): in La fdle

ne riiz chaut ii amer ist ii amer ein „prädikativer Inf." an
Stelle eines verbalen Infinitivs (ne roz (haut iramir la fdh).

Es zeigt sich denn auch eine schöne Parallelität: wie au
jour tombant im Altlranzösischen das einzig Mögliche war,
weil eben abstrakte Substantiva wie iombe'e noch nicht ge-
schaffen waren, so war auch la fdle ne voz chaut ii amer
anfangs das einzig Mögliche, weil gegen das abstraktere
ne voz chaut d'aniir la fdle zunächst eine grosse Abneigung
bestand. Eine weitere Parallele ist der allmähliche Ueber-
gang von il le fist por moi nuire ,er tat es um meinetwillen;

nämlich um mir zu schaden' (eine nicht weniger kühne
Konstruktion!) zu it le fist pior me nuire mit verbalem Inf.,

zu dem das nie als Objekt gehört (während bei j/or moi
nuire das moi nach Tobler zu por gehört). Hätte ich meine
Dissertation weniger grammatisch-systematisch und mehr
historisch-stilistisch angelegt, so wäre ich jetzt auch besser
vorbereitet, den Wandel der Anschauungsweise, der sich

in diesen Konstruktionen zeigt, begreiflich zu machen.

Schliesslich wäre auch zu untersuchen gewesen, ob
sich die Verallgemeinerung des de nicht bei einzelnen
Schriftstellern oder in bestimmten Dialekten früher zeigt

als in anderen.

Es tut einem weh, gegen eine Arbeit, die einem dmxh
ihre gründliche, bedächtige Art so ungemein sympathisch
ist, so viel polemisieren zu müssen. Allein mit der Methode,
die sie befolgt (für die der Verfasser jedoch nicht ver-

antwortlich zu machen ist), kann man einfach alles er-

klären ; angenommen, man fände *(7 me faut de partir, so

würde man sagen: „Die Notwendigkeit wird ausgedrückt
m beziig auf das Abreisen"; bei *// me faul ii paiHr: „die

Notwendigkeit erstreckt sich auf (a) das Abreisen." Und
man erklärt doch nichts: man kann so nicht begreiflich

machen, wai-um im ältesten Altfranzösisch der o-Inf. so

häufig ist und der f7e-Inf., der dann später fast alle Verben
erobert, so selten. Um AVandlungen zu erklären, sind eben
Methoden, die die menschliche Psyche oder die Bedeutung
der Sprachformen für konstant halten, nicht brauchbar.

München. Lerch.

Gustav Krüger, Französische Synonymik nebst Bei-

trägen zum VVortgebrauch. 1.— 6. Lieferung. Dresden

und Leipzig, 0. A. Kochs Verlagshandlung (H. Ehlers).

1921. 624 S. 8». Jede Lieferung^M. 10.

Der überaus fruchtbare Verf., dessen seinerzeit

als epochemachend anerkannte englische „Synonymik
und Wortgebrauch" (I. Teil der „Schwierig-
keiten des Englischen". Umfassende Darstellung

des lebenden Englisch, 1081 S.) im gleichen Verlage

im letzten Jahre in 3., verbesserter Autlage erschienen

ist, hat mit der Herausgabe eines entsprechenden

Werkes für die französische Sprache begonnen, das

sich durch die gleiche Zuverlässigkeit, Reichhaltigkeit

und Uebersichtlichkeit auszeichnet wie das "englische.

Wir behalten uns vor, nach Erscheinen der übrigen

Lieferungen, an deren Schluss sich K. über sein Buch
aussprechen will, noch einmal auf das gesamte "Werk

ausführlicher einzugeben. Heute möchten wir nur

einstweilen auf diese wertvolle Neuerscheinung hin-

weisen. Ein Hauptvorzug auch dieser französischen

Synonymik wird sein, dass sie zahlreiche kurze Bei-

spiele enthält, im übrigen aber auf alle unnötig be-

lastenden W'issenschattlichen Einzelheiten verzichtet,

so dass das Buch vor allem auch für den Unterricht

gute Dienste leisten wird. Trotzdem sollten Streichungen,

etwa mit Eücksicht auf die Teuerungsverhältnisse,

möglichst vermieden werden. Denn eine gewisse Voll-

ständigkeit wird der Benutzer verlangen müssen von

einem so gewaltigen und kostspieligen Werk, dessen

Herausgabe ein ebenso kühnes wie verdienstliches

Unternehmen des Verlages ist und als solches hoffent-

lich gelohnt wird. Nach Erscheinen der letzten Lieferung

tritt ein Preisaufschlag von mindestens 30 Prozent ein.

Warum bedient sich die Ausgabe nicht der gleichen

übersichtlichen Druckhervorhebung und Zusammen-

stellung am Anfang eines jeden Artikels wie der eng-

lische Band?

Darmstadt. Albert Streuher.
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La chan^un de Willame. An edition of the unique
manuscnpt of the poem with vocabulary and a table
of proper nouns ed. by Elizabeth Stearns Tyler.
New York , Oxford Üniversity Press 1919 = Oxford
Freiich Series by American scholars, general editor:

Raymond Weeks. 8«. XVIII + 174 S. 4/13 net.

Diese neue Ausgabe der chanoun de Willame,
deren Hs. nun endgültig im Brit. Museum verwahrt
wird, verfolgt den Grundsatz, nach Möglichkeit die

handschriftl. Ueberlieferung wiederzugeben und sich

grösserer Aenderungen zu enthalten. Nur offenkundige

Entstellungen des Kopisten sind mit Rücksicht auf

Sinn und Silbenzählung durcli Klammern oder be-

sonderen Drucksatz gekennzeichnet, so dass die Hs.
in allen Fällen deutlich und klar lesbar vor uns steht.

Alles, was die weitere Textänderung und Textkritik

betrifft, findet man in Fassnoten, teilweise auch im

Glossar. Demnach unterscheidet sich diese Edition

von H. Suchier's krit. Herstellung des Wilhelmsliedes.

Dankbar begrüsst man es, dass hier die ganze Hs.,

also auch die chancun de Rene ward, abgedruckt

wird-". Es ist klar, dass Suchier's Textbesserungen
von der Herausgeberin reichlich verwendet wurden,
man begegnet ihnen auf jeder Seite, ohne dass sie

darauf ausdrücklich verwiesen hätte. An vielen Stellen

freilich befriedigt auch ihr Verfahren den Leser nicht,

z. B. V. 6 {Mais souent) se comhati a la gent paienur,
bei Suchier (cf. v. 1104, 1910)T Sovent justat a la g. p.
V. 19 muss hui' zu u (cf. v. 37) gebessert werden.
V. 45 ist Suchier's äesmemhrent (Hs. ameinent) be-

achtenswert. Warum ist v. 47 ;jas (statt jff(.s)) stehen-

geblieben? V. 509 blieb unberührt, obwohl kaum ver-

ständlich. In V. 540 muss ore entschieden aus-

geschaltet werden; vgl. 571. Die Besserung zu v. 560
ist unbefriedigend (1. übrigens estre statt ester.) v. 1400
hat eine Silbe zu wenig usw. Die Anwendung dia-

kritischer Zeichen ist nicht immer korrekt ; soll etwa
ioc'Xnes v. 25 oder ioefiie v. 1641 als dreisilbig gelten?

Unklar bleibt v. 1817 und unmögliches vis v. 1835 =
u irs ist trotz Suchier stehengeblieben; in die Assonanz
jiasst V. 1832 nie ein äesmaiUd (Hs. desiiialc]-, Suchier's

Besserung ist auch jsaläographisch als glücklich zu be-

zeichnen: desdavelct. Ein Kuriosum ist die Anm. zu

V. 2957 MuH est creue sa force e sun harne: creve (!)

or creüe? Natürlich ist ersteres ausgeschlossen.

Trotz der Einzelmängel wird diese Edition für

Seminarübungen vortreffliche Dienste leisten, bei uns
wird man schon aus Valutagründen sich mit der be-

sonnenen Rekonstruktion des Wilhelmsliedes durch
Suchier weiterhin begnügen. Das Glossar ist jeden-

falls nicht ausreichend, im Eigennamenverzeichnis der

Vorschlag Mimt Girmide („as Munt Leün'') v. 14 u. 40
zu lesen, hj-pothetisch. Den Archamp - versetzt die

' Für die Texteinheit tritt auch zurzeit Salverda
de Grave = Npophilologus I, S. 1 ff. ein.

- Die Streittrage bezüglich der Lokalisierung ist noch
immer nicht abgesclilossen. Icnerlialb des Zyklus hep;egnen
uns verschiedene Namensformen: 1. zweisilldg nebst Artikel
im Sg.: en l'Archant isor mer), parmi l'Archant, dedens
l'Archant, devers l'Archant. tos li Archans (Cor. Viv); en
l'Archant, devers l'Archant, joste l'Archant, li Archans

r,(Ali8C); 2. dreisilbig ohne Artikel im Sg. : en Aleschans
{sor mer) (Cov. Viv.), en Aleschant, par Aleschans (Alisc);
''Arlesohant (Prosa Cov. Viv.l; 3. zweisilbig nebst Artikel
^m Plur. : chevalohent les Archans, la mer par devers les

:
Archans, contreval les Archans, par devant les Archans,
[Cnmi les Archans, en Archans (Cov. Viv.), les Archaus desor
aer (Enf. Viv.). Es finden sich aber auch Kombinationen:

Herausgeberin nach Nordspanien, wohl mit Recht im

Hinblick auf die sonstigen Oertlichkeiten.

Göttingen. Alfon s Hilka.

John Thomas Liste', Perlesvaus Hatten Manu-
script 82. Brauch 1. Diss. Univ. of Chicago 1921. 8°.

87 S.

Potvin's Ausgabe des Perlesvaus (1866) beruhte

auf der Brüsseler Hs. ; er kannte auch die schlechten

Berner Bruchstücke. Der Verf. hat sich der verdienst-

lichen Aufgabe unterzogen, den ersten Teil aus der

vollständigen Oxforder Hs. (Hatton 82 der Bodleiana)

nebst Varianten aus diesen und noch zwei anderen Hss.

zum Abdruck zu bringen (ChantiUy und B. nat. fr.

1428). Die Gesamtausgabe bleibt in Aussicht. In

der Einleitung erörtert der Verf auch die wesent-

lichsten hier vorkommenden Motive : Niedergang der

Ritterlichkeit an Artus' Hof, Tod des Cahus , eines

Sohnes des Yvain li Avoutres, durch eine unsichtbare

Hand (ähnlich im Merlin und Pseudo-Wauchier), Ritt

Artus' zur Augustinkapelle (auch der Geschichte von

Fulk Fitz-Warine bekannt, besonders eng ist die Be-

ziehung zum Bericht bei Johannes Glastoniensis),

flammende Lanze (kelt. Parallelen bei Brown, „The

Bleeding Lance), verschwommene Auffassung von

Percevals Jugend und Einfalt. In diesem ganzen Ab-

schnitte ist nicht viel Neues enthalten. Der geistliche

Charakter dieses Prosaromans wird aufs neue ins Licht

gerückt; ich sehe ihn namentlich in den zwei hier ent-

haltenen Zügen: a) Streit zwischen Engeln und Teufeln

um die Seele eines bussfertigen Einsiedlers, b) Zu-

schauer (hier Artus selbst) beobachtet bei der Messe,

wie beim Offertorium ' die Jungfrau Maria das Jesus-

kind dem zelebrierenden Priester zureicht, dieses nach der

Praefatio sich in den Leib des Gekreuzigten verwandelt

und gegen Schluss wieder Kindesgestalt annimmt.

Nach dem Ite missa est verschwindet die ganze Er-

scheinung. Die zweite Episode lesen wir auch bei

Job. von Glastonbury, und zwar plastischer und an-

schaulicher, da nach der Transsubstautiation das Kind

vom Priester genossen wird ; beide Episoden aber sind der

Ausfluss der damals so beliebten Kloster- und Visions-

geschichten ; beide sind z. ß. im Dialogus miraculorum

des Caesarius von Heisterbach zu lesen.

Göttingen. Alfons Hilka.

Alisc. V. 1849 en Aliscans deles la mer, par devers les

Anans vmd v. 5^81 Tout fönt VAnhaiit et Ali!<chans trembler.

Beachtenswert ist auch der so häufige Ausgang -ant (ob

deshalb -aiiip älter?). Dies bringt mich auf die blosse Ver-

mutung, dass in diesen Formen, die so wenig einheitlich

auftreten, Kontaminationen vorliegen dürften. Die drei-

silbigen Formen unterlagen dem Einflüsse der alten Lokali-

sierung = Elysii campi. Avlis campi (bei Ps. Turpin und
Gervasius von Tilbury cap. 90: plurimi per dependulum
fluentis Bhodani ad coemeterium Campi Elisii deferebantur

ubi Vivianus et comes Bertramus et Aistultus et innumeri

proceri requiescunt). Aber ursprünglicher scheinen die zwei-

silbigen Formen zu sein, in denen einApellativum sich

noch verrät, vielleicht ,Steinsarg, Kirchhof. Vgl. auch

Ducange s. v. archandium, arcagium, arcasium, auch span.

arcaz Totenbahre, afz archant ,cimetiere' bei Godefroy.
1 Der Verf. verdreht in seiner Inhaltsangabe diese

glaubensinnige Geschichte: „After the henuit has finished

the mass (!), the ladv offers him the child, and the king

sees it changed before bis eves into a bleeding Savior and

then back into the shape of a child again. Artuz (sie)

falls upon bis knees and begins to pray. When the Service

is over etc." (S. 9).
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Ernst Robert Curtius, Maurice Barres und die
geistigen Grundlagen des französischen Nationalismus.
VJII, 2ö5 S. 4". Bonn, Friedrich Cohen. 1921.

Derselbe, Deutsch-französische Kuiturprobleme. .Der
neue Merkur', .luni 19l'1, S. 14ö— 1ö5'.

Albert Thibaudet, La Vie de Maurice Barres
(= Trente ans de vie franpaise, II). Paris, Editioiis de la

Nouvelle revue fran^aise. 1921. 3. Aufl. 318 S. 8°.

Bei den Bedenken, die hier (1920, Sp. 115 IF.)

gegen Curtius' „Wegbereiter" geäussert werden mussten,

freut man sich doppelt, seinem neuen Buch rückhaltlos

zustimmen zu können. Dass er nach diesen „Weg-
bereitern" ein Buch über Barres erscheinen lässt,

ist einigermassen überraschend : hatte er doch in jenem
Buch erklärt, „auf die Stimmen des geister- und seelen-

verwirrenden Hasses, die aus Frankreich erklungen

sind", nicht hören zu wollen, und hatte er doch in

der Tat z. B. Claudels Hetzstück „Nuit de Noel de

1914", auf das ich hier hinwies (Sp. 118, Anni.), nicht

einmal in der Bibliographie der zweiten Auflage er-

wähnt. Er ist eben inzwischen von dieser Vogel-

Strauss-Politik , von dem (natürlich unbewussteu) ße-
touchieren seiner Franzosen zurückgekommen ; er hat

den Mut gefunden, der Wirklichkeit ins Auge zu sehen.

Er sagt jetzt selber (,Merkur% S. 148): „Claudel, den
wir zu den Führern eines neuen Frankreich zählten

(man beachte die Vergangenheitsform !), den manche
von uns als ihren Dichter auch dann noch beanspruchten,

als er während des Krieges in den Deutschenhass ein-

stimmte, bringt in seinem letzten Werk (Saint-Martin,

Nouvelle Revue frangaise, vom Dezember 1920) einen

seitenlangen Hassgesang auf Deutschland." (Vgl. auch
, Barres', S. VII). Damit hat sich auch seine Haltung
zum heutigen Frankreich geändert: auch er hält „alle

einseitigen Annäherungsversuche" (ein solcher aber

waren doch die „Wegbereiter" !j jetzt nicht nur für

zwecklos, sondern geradezu für schädlich. „Das ein-

fachste Taktgefühl muss uns sagen, dass solche Ver-
suche von unserer Seite völlig unangebracht sind. Sie

verkennen zudem vollständig die Ps^ychologie dos Fran-

zosen. Sie bewirken nicht ein Entgegenkommen, sondern
das Gegenteil — eine peinliche Betroffenheit und ein

empörtes Sichabwenden. Sie diskreditieren uns gerade
bei den Besten" (,Merkur', S. 150). Solange man uns
nicht völlige moralische Gleichberechtigung zugestehe,

solange man von uns als Bedingung das Opfer unseres

Nationalbewusstseins verlange, sei „Zurückhaltung für

uns das einzige Gebot". Zurückhaltung auch gegen-

über edlen Schwärmern wie Barbusse und der Clarte-

Gruppe, diesem „Aufklärer-Verein", wie C. ihn nennt.

Den Nationalisten Barres nun kann nur derjenige

gerecht beurteilen, der das rechte Nationalgefühl be-

sitzt : ein Nationalgefühl ohne Ueberhebung, ein National-

gefühl, das niemals in Konflikt kommt mit den über-

nationalen Werten der Ethik. Curtius besitzt es

:

„Wir müssen abwarten, ob der durch sieben Jahre
offenen und latenten Krieges schwer geschädigte Sinn

für die geistige Lebensgemeinschaft Europas wieder-

erwacht — eine geistige Lebensgemeinschaft, die sich

nicht gegen die nationalen Kultursysteme richtet,

sondern sie in ihrer Sonderung bejaht, um sie als

Harmonie zu begreifen : als ein Drittes gegenüber den

' Zu demselben Problem äussern sich im Januarheft
1922 der gleichen Zeitschrift Thomas Mann und Friedr.
Burschell.

Einseitigkeiten des Nationalismus und des Inter-

nationalismus. Das ist die organische Art, das geistige

Europa zu denken. Es ist die deutsche Art: die

Goethes, Adam Müllers, Rankes. Auch Franzosen
haben so gedacht: Renan und Taine; von den heutigen

Rolland (solange er sich von der Internationale des

Geistes freihielt) und Andre Gide. Aber in Franjjreich

ist diese Denkweise doch immer vereinzelt geblieben . .
."

Bei uns leider auch. Es ist so einfach: Nationalismus

der Liebe und nicht des Hasses , Nationalismus nach
dem schönen Wort Gottfried Kellers: „Achte jeden

Mannes Vaterland — das deinige liebe!" So einfach

und anscheinend doch so schwer (jedenfalls recht

selten). Fast immer entartet der Nationalismus in

Ueberhebung und Hass (wie bei Barres) und ei"weckt

damit seine radikale Verneinung.

Ein einseitiger Nationalist aber wäre nie imstande

gewesen, die Schwächen der Lehre von Barres so klar

herauszuschälen (die Chauvinisten aller Länder ver-

stehen sich ausgezeichnet !), und wer im Nationalismus

hinwiederum nur ein Negatives, zu Bekämpfendes sieht

(wie etwa Barbusse), wäre in seiner Kritik zu weit

gegangen, wäre nicht imstande gewesen, das Gute und
Berechtigte bei Barres anzuerkennen. Das Buch von

Curtius aber ist von geradezu vorbildlichem Gerechtig-

keitssinn, und so gefährlich die „Wegbereiter" für die

deutsche Sache waren, so sehr kann dieses Buch ihr

nützen, indem es den noch nicht völlig verhärteten

Franzosen die Augen öffnet. Und damit ist zugleich

gesagt, dass auch der wissenschaftliche W^ert dieser

neuen Veröffentlichung ein ganz anderer ist als der

der „Wegbereiter" : es werden eben nicht mehr wie

dort wesentliche Teile des „Materials" einer These
zuliebe vernachlässigt (wodurch sich dort ein falsches

Bild ergeben musste).

So fehlt es denn in diesem Buche (zum Unter-

schiede von den „Wegbereitern") nicht an Kritik (be-

sonders scharf, aber witzig, S. 236/37), aber auch

nicht an warmer Anerkennung (z. B. S. 209 unten)

;

Curtius hat auch der naheliegenden Versuchung wider-

standen, den jungen Barres, den ästhetisierenden Pro-

pheten des Ichkultus, auszuspielen gegen den späteren

chauvinistisch-traditionalistischen Parlamentarier und
Propagandisten, den bei uns die politisch Eingestellten

allein sehen (während wiederum die Literaten sich

ebenso ausschliesshch au den Künstler halten). Er

betont vielmehr, in Uebereinstimmung mit Barres selbst,

es handle sich um keine Bekehrung, um keinen Gegen-

satz zwischen den beiden Schaffenszeiten, sondern um
„ein weitausladendes Besitzergreifen von neuen gi-ossen

Gebieten" (S. 79). Die Breviere des Ichkultus suchten

nach Mitteln zur Steigerung der seelischen Energie

:

als solche erkannte Barres dann auch den Nationalismus,

den Traditionalismus, den Totenkult usw., und so ist

der L^ebergang vom anarchischen „Egotismus" zum
Kollektivismus ein durchaus natürlicher (trotz aller

Widersprüche, die man bei Barres leicht finden kann:

so wenn er im „Jardin de Berenice" [1891] Rousseau
als seinen liebsten Menschen, sein anderes Ich preist

und zwanzig Jahre später in einer Kammerrede die

Kredite zu seiner Bizentenarfeier ablehnt; vgl. auch

S. 229 die Aeusserung Jrsmorls, ils nous empoisonnent"

mit dem späteren Totenkult).

Der Uebergang beginnt mit der Dreyfuskrise (1894),

die der 1862 geborene Barres (heute ein Sechziger)
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als Zweiunddreissigjähriger erlebt (boulangistischer Ab-

geordneter ist er freilich schon seit 18«9, aber vor

dieser Krise ist seine Politik mehr gefühlsmässig, noch

nicht klar sj-stematisiert). Was vorher liegt (die Zeit,

in der Barres vorwiegend Aesthet ist), behandelt C.

im ersten Drittel seines Buches in fünf gedrungenen

Kapiteln. Das erste behandelt einleitend die Bildungs-

elemente (die lothringische Heimat — das Geschlecht

dieses Erzlothringers stammt, paradox genug, aus der

Auvergue, und erst der Grossvater des Schriftstellers

Hess sich in Lothringen nieder — , die Eindrücke von

1870, die Schuljahre in Nancy und die Pariser Bildungs-

jahre, der Eiüfluss vor allem Taines und Bourgets,

dazu Steudhals , den Taine und Bourget eben wieder

entdeckt hatten). Vorwiegend Stendhals Einfluss zeigen

denn auch die drei ersten, unter dem Gesamttitel „Le

Culte du Moi" zusammengefassten „ideologischen"

Romane, denen das zweite Kapitel gilt : wie Stendhal

im Grunde nur immer sich selbst schildert, ein Wesen,
das keine geringe Meinung von sich hat, das so gänzlich

anders {differf-nt) zu sein glaubt — so ist auch der

Held dieser Trilogie kein anderer als Barres selbst,

der sich „unter dem Auge der Barbaren" fühlt {Sous

Viril des Barhares, 1888), der ein „freier Mensch"
dadurch zu werden glaubt, dass er (wie Romain
Rolland ironisch hervorhebt) lauter Zäune um sich auf-

richtet {Un hoiimie librr, 1889), und dem schliesslich

(nachdem er sich, wie Barres selber, als Parlaments-

kandidat hat aufstellen lassen) von der träumerischen,

inmitten allen Schmutzes kindlich -naiv gebliebenen

Tänzerin Berenice gezeigt wird, wie das Leiden adelt,

und wie fern ihm selber das Reich des Handelns und
Streitens im Grunde ist. Das dritte Kapitel („Der

Ichkultus") zieht dann die Summe aus dieser Trilogie

und gräbt nach den historischen und psychologischen

Wurzeln des „Culte du Moi", wobei der Doppelsinn

dieses Ausdrucks (C«?/c ^ ,Kultus, Anbetung' und =
,Pflege') sehr fein dargelegt wird. Das nächste Kapitel

zeigt, besonders an dem Roman L'Ennemi des Lois

(1892), wie der Ichkultus folgerichtig zum Anarchismus

führen musste und inwiefern Barres sich mit den Gegen-

bildern dieser Lehre, vor allem also mit dem Sozialismus

auseinandergesetzt hat. — Der Ichkultus ist für Barres

Steigerung der Energie : wie er diese zunächst durch

Reisen, Kunstgenuss, erotische Erlebnisse erreichen

wollte, zeigt Kapitel V („Die Formen der Exaltation"),

im Anschluss an das Reisebuch Du Sang, de la

Volupte et de la Mort (1894), das viel von Spanien,

wenig von Italien und noch weniger von den nordischen

Ländern berichtet. Mit diesem Buche, das bereits das

grosse ästhetische Schlagwort unserer Tage, expression,

vorwegnimmt, und das zweimal ins Deutsche übersetzt

worden ist (1 907 durch Franz Blei und — bezeichnender-

weise ! — 1919 durch A. v. Kühlmann; beide Male in

München), ist Barres' rein ästhetische Periode in

Schönheit gestorben. [Dem Greco hat er übrigens

noch 1912 ein eigenes Buch gewidmet, das C. „ent-

täuschend" findet (S. 77, Anm.), und das gleichfalls

deutsch erschienen ist (übersetzt durch den Kunst-

schriftsteller Wilhelm Hausenstein, München 1913).

Wie sehr Bari'es damals schon Politiker war, zeigt

sich darin, dass er Montaigne, als den Sohn einer

spanischen Jüdin, ursprünglich vom französischen Olymp
vertrieb — ihn dann aber, an der Richtigkeit dieser

Angabe zweifelnd , wieder in seine Rechte einsetzte
!]

Es beginnt die Dreyfuskrise und damit bei Barres die

allmähliche Ausbildung seiner nationalistischen Dogmen.
Eine neue Trilogie, die „Roiuems de Venergie nationale",

zeigt die „Pathologie Frankreichs" (Kapitel VI), die

WurzeUosigkeit [le Sans racines) aller Vorstellungen,

j

die von einem Lehrer ohne Heimats- und Vaterlands-

gefühl, einem abstrakten weltbürgerlichen Kantjünger

in die Seelen von sieben jungen Lothringern gepflanzt

werden (Les D('racincs, 1897); zeigt, wie sie, deren Kräfte

sonst Lothringen zugute gekommen wären, unter dem
Einfluss dieses entwurzelten Lehrers in Paris selbst

„entwurzeln" und zum Teil in Schimpf und Schande
i zugrunde gehen. — Bei der Würdigung der litera-

: rischen Einflüsse, die für diesen Roman in Betracht

kommen (S. 90), hätte übrigens neben Bourget auch

Stendhal erwähnt werden sollen: Sturel hat viel von
Julien Sorel an sich, und der „Disciple" ist ja doch

ohne „Le liouge et le Noir" nicht zu denken (vgl.

j

R. Ai-ndt, Programm Langendreer 1908). Gilt diesem
Roman das Kapitel VI (was freilich aus der Inhalts-

angabe S. 254 nicht zu entnehmen ist), so wird der

zweite Teil der Trilogie, L'appel au Soldat (1900), der

sich mit dem Boulanger-Abenteuer beschäftigt , in

Kapitel VII behandelt (dies ist der Grund dafür, dass

jetzt erst vom Boulanger-Abenteuer die Rede ist,

nachdem die — spätere -— Dreyfus -Krise schon im

Kapitel VI gestreift worden war). Der letzte Teil

endlich, Leurs Figures von 1902 oder 1903, den

Panamaskandal von 1892/93 behandelnd (fehlt, wohl

nur versehentlich, in der Bibliographie S. 250), wird

in Kapitel VIII besprochen, das mit einer Analj-se der

Grundlagen des Barresschen Systems (Kollektivismus,

Determinismus, Anti-Intellektualismus, Relativismus,

Empirismus, Traditionalismus, Totenkultus, Regionalis-

mus) die Summe der drei Romane der nationalen

Energie zieht (wozu noch die Sammlung politischer

! Aufsätze und Reden : Seines et doctrines du Nationa-

lisme , 1902, hinzugezogen wird). Was den Anti-In-

[

tellektualismus betrifft, so wird C. übrigens heute,

nachdem er gesehen hat , wie diese Geistesrichtung,

die lebendiger ist denn je (auch bei uns !), Ferment
des N ati nali smu s sein kann, eben diesen Nationa-

lismus nicht mehr so einfach als Gesinnung des alten
Frankreich, der absterbenden Generationen, aufzufassen

geneigt sein. Damit entfällt aber der ganze Gegensatz

zwischen dem „alten" und dem angeblichen „neuen"

Frankreich.

Nach diesem (mit Recht) ausführlichsten Kapitel

waren noch zwei weitere nötig : über die Aesthetik

und über die Ethik des Nationalismus (IX und X).

Jenes beschäftigt sich wieder mit Reisebüchern : Äniori

et IJolori sacrum (1903, mit dem Untertitel „La
Mort de Venise") und Le Voyage de Sparte (1906).

Es wird gezeigt , dass Barres immerhin nicht zu den-

jenigen französischen Nationalisten gehört, für die

Nationalismus und Klassizismus identisch sind, die die

Romantik als germanischen Import, als gesellschafts-

feindlichen, auflösenden Subjektivismus ablehnen. Sein

„Ichkultus" und sein Anti-Intellektualismus bewahrten

ihn davor; er will alle Aeusserungsfonnen der fran-

zösischen Tradition in sein System hinüberretten. Das

Buch von seiner Reise nach Griechenland aber beweist,

wie gering sein Verständnis für die klassische Kunst

der Griechen ist, wie er erst in Sparta sein Ideal ver-

körpert sieht.
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Die Ethik (oder vielmehr der Mangel an Ethik)

des Nationalismus wird aufgezeigt an Lcs Amities
franf;aiaes (1903, eine Anweisung, wie man kleine Fran-

zosen zum Deutschenhass erzieht!) und den albernen

deutschfeindlichen Romanen Au Service d'Alkmagne
(1905) und Coleüe Baudoche (1909). Sie zeigen, 'auf

welchen Grad von Geschmacklosigkeit dieser einstmals

doch recht achtbare Schriftsteller hinabsinken konnte
(Einfluss der Zeitstimmung oder seiner Wähler?). Die
Folgen der Selbsterniedrigung durch den Deutschenhass
werden später (S. 234) an dem Verblassen seines

Goethe-Bildes nachgewiesen (noch Le Voyafje de Sparte
zeigt Spuren der einstigen Goethe-Verehrung, ebenso

auch die Romane der nationalen Energie).

Musste die sogenannte „Ethik" des Nationalismus

abgelehnt werden (was C. übrigens in durchaus würdiger,

überlegen- ironischer "Weise tut), so enthält das nächste

Kapitel („Das religiöse Problem", im Anschluss an

Lei Colihie /iiS2)rrc'e, 1913, und La grandc pitie des

ec/h'ses de Dance, 1914) mit Recht warme Worte der
Anerkennung. Es ist, mit den Ausführungen über das

Wesen der Religion , sicherlich das tiefste des

Buches.
In einem Sohlussartikel endlich wird „Persönlich-

keit und Werk" zusammenfassend gewürdigt. Als

Grundzug, als Grundlage für die Energiesuche, für das

Bedürfnis nach Sicherungen, für die Angst vor der

Konkurrenz der „Metöken", für die Abwehr alles dem
eigenen Ich oder dem ganzen Volke Fremden, flu- den
einseitigen, starren, alles Neue a priori ablehnenden
Konservatismus ergibt sich: Mangel an Vitalität, Mangel
an Vitalität bei dem Propheten wie bei seinen An-
hängern, d. h. bei einem grossen Teile des französischen

Volkes. Einem Ich, das solcher Pflege bedarf, fehlt

es an triebfroher Lebenskraft, und ebenso einem Volke,

das so ängstlich nach „Sicherungen" verlangt. Das
wird, mit Paul Lensch, marxistisch ans der (durch die

grosse Revolution geschaffenen) ungünstigen Boden-
verteilung begründet : daher Zweikinders\-stem, daher

keine Arbeiterreservearmee, daher Zurückbleiben der

Industrie, daher Kapitalsanlage im Ausland und Renteer-
wesen (Bündnis mit Russland und Weltkrieg). Und
bei Barres selber zeigt sich der Mangel an Vitalität

in dem düunblütigen Aesthetentum seiner Romane.
Und auch sein „Amoralismus" hängt (wie ich hinzu-

fügen möchte) aufs innigste damit zusammen : er ist,

wie Nietzsche, ein überfeinerter Hirnmensch, der den
starken Löwen spielt. Und nun soll auch sein Volk
ihn spielen. Er würde nicht so laut nach „Energie"
rufen, wenn er mehr davon hätte. Man sieht auch
hier, dass kein Bruch besteht zwischen dem früheren
und dem späteren Barres. Ihm fehlte eben von vorn-

herein die Anerkennung der ethischen Werte, und so

konnte auch sein Nationalismus sich nicht vor der Ent-
artung zum Chauvinismus , vor der Sucht nach Ver-
gewaltigung anderer Nationen bevvahi-en. Seine Politik

ist — Aesthetizismus. Gleichwohl : so mancliem unserer

nationalen Politiker wäre ein wenig von seiner Geistig-

keit nur zu wünschen ; ein so wohl durchdachtes System
des Traditionalismus hat m. W. keiner von ihnen zu
geben vermocht. Wer Gesundes und Ki-ankes bei ihm
zu unterscheiden weiss, hat viel von ihm zu lei-nen.

Dazu aber verhilft uns dieses Buch von Curtius, und
so ist es, ohne es zu wollen, das geworden, was die

„Wegbereiter" sein wollten und nicht waren: mehr

als eine hervorragende wissenschaftliche Leistung —
ein Erziehungsbuch für unsere Jugend.

Kleinigkeiten lasse ich beiseite, und von den
(nicht sehr zahlreichen) Druckfehlern seien nur ein

paar sinnstörende berichtigt : zweimal fehlt ein unent-

behrliches 1(71-: S. 124 muss es offenbar heissen:

„Dreyfus kann nicht ((«schuldig sein", und S. 218
sicher: „eine für grosskapitalistische Zwecke «(/(mögliche

Bodenverteilung" (Zitat aus Lensch ; bei diesem übrigens

auch „sehte grosse Revolution"). S. 88 ist zu lesen:

„Hugo iiud Astine" (statt: „H. rü)i A.") und S. 233
offenbar statt „j'aime la(T/"ecg((e germanisee" (== Goethes
IphigenieV): „j'aime la Grece g." (so jedenfalls Inder
Prkf. Ztg. vom 7. Juni 1921, Sp. 1).

Das Banes-Buch von Thibandet (von dem mir
übrigens ein Rezensionsexemplar nicht zugegangen ist)

kann' ich nicht mehr eigentlich rezensieren (da ich den
begreiflichen Wunsch hege, dass diese Besprechung
auch gedruckt werde). Nur um den Lesern ein un-

gefähres Bild zu vermitteln, gebe ich seine Einteilung:

Lirrel(]3. 18—84): La figure individuelle (hierin I: La
vie nue; II: L'individualisme lyrique; III: Le voj-age

;

IV.Les jeuxdu cirque; V:L'intelligence; VI:L'heritage;

VII: La vie double); LAvre LI (p. 87—143): La figure

sociale (I : La sortie de l'individualisme ; II : La terre

et les morts ; III: La terre de Lorraine; IV: L'arbre
;

V: La figure de la mort); Livre HL (p. 147—238):

Les figures de roman (I: Les vies possibles; II—XVI:
verschiedene Romanfiguren wie Berenice usw.) ; endlich

Livre IV (p. 241—303): Les ieehniqucs (I: L'homme
de lettres ; II: Le style; III: Le roman; IV: La
politique; V: L'teuvre de guerre; VI: La religion).

Schon diese mehr pompösen als klaren Kapitelüber-

schriften (ä la Gundolf, Bertram und Hefele) verraten

den Charakter des Werkes : es ist ein wenig preziös

und gedunsen. Aber es hält sich gleichfalls auf einer

sehr respektablen Höhe, und es ergänzt Cui'tius (der

es noch nicht kannte) insofern, als hier mehr der

Literat Barres betrachtet wird als der Politiker (und
andrerseits auch das „Kriegswerk" noch mitbehandelt

wird). Ausserdem setzt es, sich an Franzosen wendend,
manches als bekannt voraus, so dass man gut tun wird,

zunächst das Buch von Curtius vorzunehmen und dann
erst (gegebenenfalls) noch dieses , mehr ins einzelne

gehende.

München. Lerch.

Cancionero musical y poetico del sigio XVII, recogido
por Claudio de la Sablonara, y transcrito en notaciön
raoderna por el Maestro D. .Jesus Aroca. Aladrid,
Tipografia de la Revista de Archivos. 1918. VIII, 341. 8».

Rafael Mitjana, Comentarlos y apostillas al Can-
cionero poetico y musical del sigIo XVII. Revista
de filologia espafiola Bd. 6 (1919), S 1-.5Ü und 233—267.

Die Madrider Nationalbibliothek besitzt aus dem
Nachlass von Asenjo Barbieri die moderne Kopie
eines in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts von
einem gewissen Sablonara dem Herzog Wolfgang
Wilhelm von Neuburg gewidmeten Liederkodex, der

eine Reihe der schönsten, zum Teil noch unbekannten
Romanzen, Seguidillas, Folias und dergleichen in der

Vertonung jener Zeit enthält. D. Rafael Mitjana und
ich konnten ziemlich gleichzeitig, jedoch unabhängig

voneinander, feststellen, dass das von jenem Sablonara

eigenhändig geschriebene und dem deutschen Fürsten
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dedizierte Exemplar, mit anderen Worten also das

Original der Madrider Kopie, im cod. liisp. 2 der

Münchener Hof- und Staatsbibliothek erhalten sei.

Mitjana hat sich aus diesem Anlass insbesondere über

den rein musikalischen Teil dieser kostbaren Lieder-

I

handschrift verbreitet, während ich aus archivalischen

I
Quellen die genauen Daten eines einmaligen Auf-

enthaltes Wolfgang Wilhelms in Madrid festzulegen

und auf Grund dieser und anderer Kriterien die Her-

stellung der Handschrift auf die Zeit zwischen Oktober

1624 und März lö2.3 zu fixieren vermochte. Ein ge-

nauer Vergleich der Liederte.xte des von Aroca publi-

zierten Madrider Kodex mit jenen des Münchener
Originals ergab ausserdem die wichtige, wenn auch

durchaus nicht verwunderliche Tatsache , dass die

Madrider Abschrift, deren Schreiber unbekannt ist,

ziemlich flüchtig und nachlässig abgefasst wurde, so

dass die wesentlichen Varianten zwischen Original und

Kopie recht wohl eine nochmalige vollständige Heraus-

gabe der Texte rechtfertigen würden.
Soweit ihm die Madrider Kopie die Möglichkeit

dazu bot, hat sich Aroca der schwierigen Aufgabe,

, einen möglichst korrekten Noten- und Worttext her-

ft zustellen, mit gutem Erfolg unterzogen. Er vermochte
™ überdies aus spanischen Archiven und sonstigen Quellen

ein zwar spärliches, aber dafür um so wertvolleres

Material zur Biographie des Claudio de la Sablonara

(der von 1.J99 ab Kopist der königlich spanischen

HofkapeUe war und nach 34 Jahren treuer, mühseliger

Dienste in dieser Eigenschaft 1633 in Ehren pensioniert

wurde), ferner verschiedener Komponisten, wie des

Mateo Romero, Juan Blas de Castro, Gabriel Diaz,

Alvaro de los Rios (deren mancher ob seiner Be-

ziehungen zu Tirso de Siolina, Lope de Vega und
anderen Dichtern auch von literarhistorischem Interesse

ist), zu entdecken und geschickt zu verwerten, und
schliesslich gelang es ihm, für genau 10 von den

75 Liedertexten teils einen bereits vorhandenen Druck,

teüs Dichter wie Quevedo und Göngora als Verfasser

nachzuweisen.

R. Mitjana hat sich, wie schon erwähnt, in einer

ebenso ausführlichen wie gelehrten Abhandluag in-

sonderheit über den musikalischen Teil der Handschrift

verbreitet. Hierüber zu berichten, steht mir mangels

jeglicher Sachverständigkeit nicht zu, indes darf er-

wähnt werden, dass nach Mitjanas Urteü der Sablonara-

Kodex die koslbarsfr nnd reichste Quelle für die Kenntnis

der f^panisclten Muxil-gesehichte der ersten Hälfte des

17. Jcihrlnmderts bildet. In diesem Zusammenhang
besteht Mitjanas Verdienst vor allem auch darin, dass

er die kurzen Biographien der ip Kodex vertretenen

Komponisten auf Grund des von Aroca erbrachten

j_ Materials durch eigene Forschung wesentlich erweitert

und vertieft hat. Für die Literaturgeschichte anderer-

V seits ist es von Wichtigkeit, dass Mitjana für die

K Nummern 4, 11, 16, 61, 66 die Autoren nachweisen
K' konnte, so dass jetzt insgesamt 15 von 75 Texten

H^ identifiziert sind. Aus der verhältnismässig stattlichen

^^H-Zahl der bis jetzt ungedruckt gewesenen und bis auf

^^B weiteres anonym bleibenden übrigen Texte, von denen
^^K manche wahre Perlen inniger Getühlspoesie darstellen,

^^mag man ermessen, welche Bedeutung diesem neuen

^^P Cancionero nicht nur für die spanische Musikgeschichte,

sondern auch für die Geschichte der volkstümlichen

Dichtkunst der Blütezeit des nationalen Schrifttums

zukommt. Und D. Jesus Aroca verdient den wärmsten

Dank dafür, dass er dieses kostbare Kleinod in würdiger

Form der Allgemeinheit zugänglich gemacht hat.

München. Ludwig Pfan dl.

Zeitschriften u.a.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen 142, 3 4: Andreas Heus 1er, Das nordische

Altertum in seiner Beziehung zum westgermanischen. —
Friedrich Brie, Zur Entstehung der Kudrundichtung.

—

F. Liebermann, Shakespeare als Bearbeiter des Kinri

John. I. Teil. — E. W. Scripture, Die Betonung im
englischen Satz. — M. Friedwagner, Jules Cornu f.

Zur Erinnerung und Würdigung. — ß. Cohn, Be-

merkungen zu ,,.ldolf Toblers Altfranzös. Wörterbuch".

. Lieferung 1 u. 2. (Schluss.) — W. Schulz, Die Kitzinger

Bruchstücke der Schlacht von Alischanz und ihre französ.

Vorlage. — Heinrich Funck, Zum 14. Buch von Dichtung
und Wahrheit. Goethes Besuch mit Lavater und Basedow
im Steinschen Schloss zu Nassau. — F. Liebermann,
Zur Kritik der Urkunden und Klosterreform-Literatur

der Angelsachsen. — Fr. K 1 a e b e r , Die Ing-Verse im angel-

sächsiscfien Runengedicht. — A. Brandl, Das Studium
der englischen Ortsnamen. — A. E. H. Swaen, L'nliss. —
F. Liebermann, Die altengl. Glosse liwi : siiiuilaho. —
Ders., Zur Geschichte des Siegels in England. — Ders.,

Weihnachtsspiel zu Lincoln lolG. — Ders., Sir Thomas
Barclay, „Les tribulations d'une consoienoe imperiale". —
E. Wolffhardt, Nachtrag zu Lupsets „Exhortation to

yonge Men". — A. Brandl, Kyd an den Privy Council

"über Marlowe. — Karl Brunn er, Hero und Leander
und die altenglischen Elegien. — 1'. Liebermann,
Zu Shakespeares Kenntnis von der Alraunwurzel. —
Ders., Shakespeare und Chanson de Roland. — A. Brandl,
Swift und Vanessa. — Bernhard Fehr, Ueber Robert
Brownings „Love among the Ruins". — Ders., To paii

on the uaU. — Wilhelm Hörn, Ne. rault. — Ders.,

Satzphonetisches. — E. Levy f, Textkritische Bemer-
kungen zu Bertran de Born. — L. Spitzer, Spanisch

pues. — Beurteilungen: Erik Rooth, Eine westfäl.

Psalmenübersetzung aus der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts

(A. Hübner). — Ottmar Meisinger, Bilder aus der

Volkskunde (Robert Petsch). — Wilhelm Hörn, Sprach-

körper und Sprachfunktion (E. Otto). — Carl Brink-
mann, England (F. Liebermann). — Joh. Mich. Toll,
Englands Beziehungen zu den Niederlanden bis 1154

(F. Liebermann). — B. ten Brink. Chaucers Sprache

und Verskunst. 3. Aufl., bearb. v. Ed. Eckhardt (Fr.

Wild). — Arnold Bennett. Hugo (Albert Ludwig). —
Alfred Ehrent reich, Zur Quantität der Tonvokale im
Modern-Englischen (Karl Bn.nner). — Otto Engel, Der
Einfluss Hegels auf die Bildung der Gedankenwelt
Hippel vte Taines (Felix Rosenberg). — Oskar Keller,
Der Genferdialekt, dargestellt auf Grund der Mundart
von Certoux. 1. Teil. Lautlehre. Züricher Diss. (Gerhard

R ohlfs). — Carlo B a 1 1 i s t i , Testi dialettali in trascrizione

fonetica, Parte seconda: Italia centrale e meridionale

(Leo Spitzer). — Lope de Vega, Comedias I. Edicion y
notas deJ. G. Ocerin y R. M. Tenreiro (L. Pfandl).

—

GeorgePascu, Gligorie rreaohe(M. Friedwagner).— Kurze
Anzeigen: L. R. Farnell. The value and the methods

of mvthologic studv (F. Liebermann). — Lane Cooper,
Greek culiure. — Führende Männer über die Aufgabe

unserer höheren Schulen, hrsg. von Hans Lanier —
Friedr. Seiler, Die Entwicklung der deutschen Kultur

im Spiegel des deutschen Lehnworts. Bd. II: \ on der

Einführung des Christentums bis zum Beginn der neueren

Zeit (A. Hübner). — Theodor Krueger, Richard Dehmel

als rehgiös-sittlicher Charakter (A. H.). — Fr. )vahn-
schaffe. Die svntaktische Bedeutung des mhd. En-

iambements (A. Hübner). — Das Nibelungenlied, hrsg.

von F. Zarncke lA. Hühner) — S.Singer, Neidhardt-

Studien (A. Hübner). — Der Wiener Oswald, hrsg. von

Gertrud Fuchs (A. Hübner). — Eduard Engel, Goethe.

Der Mann und das Werk. — Erich Gülzow, Ernst

Moritz Arndt in Schweden. — Albert Fries, Beobach-

tungen zu Wildenbruchs Stü und Versbau. — Carl Bnnk-
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mann, England. — Sir Thomas Clifford Allbutt,
Falissty, Buion aud ihe rrrival of mitural stience {F. Lieber-
mann). — Sir John E. Sandys, Mvger Haion (F. Lieber-
mann). — Philipp von Commynes, Denkwürdigkeiten,
tibers. u. eingel. von S. Aschner. — J. W. Mackail,
W. Z. Courthope 1«42 -1917 (F. L.). — Thomas Carlyle,
Essays on German literature, ausgew. u. erläutert von
W. äübner. — Gesellschaft tür romanische Literatur. —
Les plus anciens monuments de la langue fran^aise
publies pour les cours universitaires par E. Kosch witz.
Textes diplomatiques, notices bibliographiques et cor-
rections. 9" ed. — E. Walberg, Date de la composition
des recueils de Miraoula Sancti Thomae Cantuarieasis
dus a Benoit de Peterborough et ä Guillaume de Cantor-
bery. — Der altfranzösische Prosa-Alexanderroman nach
der Berliner Bilderhandschrift nebst dem lateinischen
Original der Historia de Preliis (Rezension J"), hrsg. von
A. Hilka. — J. Melander, La locution it y a. —
A. Tob 1er, Vermischte Beiträge zur französischen
Grammatik. Erste Reihe. 8., verm. Aufl. — Fr. Neu-
bert, Einleitung in eine kritische Ausgabe von B. de
Maillets ,Tellianied' ou Entretiens d'un pbilosophe Indien
avec un missionaire frani,'ois. — G Krü ger, Französische
Synonymik nebst Beiträg.-n zum Wortgebrauch. Lief. I—6.— Fr. Schneider, Lectura Üantis. Als Ms. gedruckt,
19'20. — L Spitzer, Lexikalisches aus dem Katalanischen
und den übrigen ibero-roman Sprachen. — Alex. Car-
tellieri, Philipp 11 August, König von Frankreich.
Band IV, I. Teil: Philipp August und .tohann ohne Land
(1199— 12U6).

Neuphilologische Mitteilungen, 1921, 6'8: .Jos. Bruch,
Etymologisches: 1. Zu den „Neuphilologischen Mit-
teilungen" XXII, 46 ff-; 2. Frz. biais; H. l'rz. blond. —
Leo Spitzer, Hispanistiscbe Wortmiszellen II. — F.
Kluge, Gor. gabei = lat. copia. — Ernst Ochs, rorea
gafaclita. — Gerh. R oh 1 f s. Franz. ainsi, iomb. insi ,.so".

—

Besprechungen: A. Seidel, Sprachlaut und Schrift. —
Ders. , Einführunfr in das Studium der romanischen
Sprachen (A. Wallensköld). - Fritz Strohmeyer,
Franz. Grammatik auf spi'achhistorisch-psychologischer
Grundlage (A. Wallensköld). — Ferd. Sommer, Ver-
gleichende Syntax der Schulspraohen (A. Wallensköld). —
Phil. Aronstein, Methodik des neuspr:ichlichen Unter
richts I (A. Wallensköld). — Gust. Cohen, Ecnvains
franijais en HoUamie. — Ders., Mystferes et Moralites
du ms. 617 de Chntilly (A. Wallensköld). — F. Krüger,
Studien zur Lautgpsi hichte westspauischer Mundarten
(0. J. Tallgren). — E. Gamillsoheg und L. Spitzer,
Beiträge zur romanischen Wort bil du ngsl ehre; L.Sp i t zer,
Lexikalisches aus dem Katalanischen (0. J. Tallgren). —
L. .Spitzer, Studien zu Henri Barbusse; ders.. Die
l'mschreibungen des Begriffes „Hunger" im Italieiii.schen

(E. A. Saarimaa). — Les Langues Modernes (Hannes
Almark). — Polemisches; A. Jeanroy und A. Läng-
f ors.

Neophilologus VII, 1: J. W. Marmelstein, De eenheid
in het leven van Rimbaud. — J. A. van Praag, Les
traductions de „El mayor encanto Amor" de ("alderon
en Neerlaiidais. — Bella Jansen, Ueber den Okkultis-
mus in Gustav Meyrinks Roman „Der Golem". - Jan
de Vries, Oudnoorsche sagen op de Fffiroer. — G.
HUbener, Die Entstehung von Gulliver's Travels und

. die „curiosity"-Kultur. — R. Priebscb, Ein Beitrag zu
den Quellen des „Esmoreit". — W. E. J. Kuiper, De
fedaaute-verwisselingen van Polypliemos. — J.Gom bert,
um gotischen Gadais. - J. C. de Buisonje, Krabs-

krällii;keit. Besprechungen: K. R. G alias, W.
Küchier, Romain Rolland, Henri Barbusse, Fritz von Un-
ruh. — J. J. Salverda de Grave. W. Gottschalk. Laf
audire im Französischen. — K. Sneyders de Vogel,
Lerch, Die Verwendung des romanischen Futiirums als
Ausdruck eines sittlicben Sollens A. E. Swaen,
Hyder E. EoUins, Old English Ballads r>.ä3— 162.5.

D. C Hesseling, Meillet, Linguistique historique et
linguistique generale. — Zeitscliriften.

The Modern Language Review XVII, 1. Jan. 1922:
W. L. Ken w ick, Tlie Critical Origins of Spenser's
Diction. — Ronald 8. Crane, Ricliardson, Warburton
and French Fiction. — Roger Sherman Loom ia, Tristram
and the House of Anjou. — Winifred Smith, Giovan

Battista Andreini as a Theatrical Innovator. — Kenneth
Hay ens, Heine, Hazlitt and Mrs. Jameson. — G. Water-
house, The Sources of Grillparzer's „Weh dem, der

lügt'-. — P. G. Thomas, Beowulf 16U4/.5, 20»5/9i. —
Ders., Notes on „Cleanness". — G. G. Coulton, The
Authorship of „Anoren Riwie". — Ders., „The Owl and
the Nightingale". — CR. Baskervill, Queen Elizabeth

in a Game of „Truth". — John Purves, Shakespeare,

The English Aeschylus. — J. Huizinga, An Early
Keference to Dante's Canzone „Le dolci rime d'amor''

in England. — Ernest Weekley, „Mystfere d'Adam"
482. — Edwin H. Tuttle, Rornanic Ltymologies. —
R. Priebsch, Zum „Wiener Hundesegen". — Reviews:
A. Maver, The Place Names of Noithumberland and
Durham(W. J. Sedgef ield).— Donne's Sermons ed. by Logan
Pearsall Smith (Moiitague Summers-. -- R. Brid.ges,
Müton's Prosody (T. S. Omond). — 0. H. C, Wright,
French Classicism (A. Tilley). — G. Bertoni, L'„Or-

lando Furioso" e la Riuasoenza aFerrara; G. Bertoni,
Studi SU vecchie e nuove poesie (Edm. G. Gardner). —
J. Fitzmaurice-Kelly, Fray Luis de Leon (H. E.

Buttler). — R. J orge, Francisco Rodriguez Lobo(Ä. F. G.

Bell). - L. Tieok, Das Buch über Shakespeare, heraus-

gegeben von H. Lüdeke (M. Montgomery). - Minor
Notices: G. MoLean Harper, John Morley an other

Essays. — H. A. Beers, Four Americans. — L. N.
Broughton, The Theocritean Element in the Works
of Wordsworth. — M. Barbi, Studi danteschi lll. —
New Publications September-November 1921.

Modern Philology XIX, 2. Nov. 1921: Martin Schütze,
The Fundamental Ideas in Herder's Thought IH. —
Oliver Farrar Emerson, Imperfect Lines in „Pearl"
and the Rimed Parts of „Sir Gawain and the Green
Knight". — Lois Whitney, Spenser's Use of the

Literature of Travel in the „"Faerie Queene". — Aaron
Seh äff er, Thomas Corneilles Reworking of Moliere's

„Don Juan". — W. S. Hendrix, Quevedo, Guevara,
Le Sage, and the „Tatler". — M. Romera-Navarro,
Observaciones sobre la „Oomedia Tidea". — William
Diamond, Does Eiuilia Love the Prince? — J. M.
Steadman, The Date of „W'innere and Wa.stoure". —
Paul Shorey, „Le Double Mont" in French Renaissance
Poetrv. — Starr Wiilard Cutting, George Hempl
1659-1921.

Modern Language Notes XXXVI, 8. Dez. 1921 : Ralph C.

Williams, Metrical Form of the Epic, as discussed by
sixteenth-century Critics. — Gabrielle Guillaume, Ihe
Prolugues of the „Lay le Freine" and „Sir Orfeo"' —
Jean Hankiss, Schelandre et Shakespeare. — Alan D.
McKiUop, Some Early Traces of Rabelais in English
Literature. — Sidney H. Cox, Chaucer's Cheerful Lyui-

cism. - Besprechungen: Fr. Kluge, Etym. Wörterbuch
der deutschen Sprache (W. Kurrelmeyer). — Louise
Pound, Poetic Origins and the Ballad (Albert H. To-
raan). Hermann Suchier, Aucassin et Nicolette

(W.L. Bullock). — H. CG. Wright, LesF'emmesSavantes
by Molicre (M. 1'. Brush). — Correspondence: B. A.

Wise, The Disjunciive Possessive. — W. W. Greg,
Bale's Kvnge Johau. — A. H. Gilbert, A Note on
Shelley, Blake and .Milton. — Blanche C. Sly, The Beut
Bovv. Brief Meution: Anne E. Bur Imgame, The
Battle of the Books lu its Historical Setting. — XXX VII, 1

:

January 1922: Clement T. (ioode, Sir Thomas Elyot's

„Titus and Gysippus". — Arthur H. Nethercot, The
Term „Meta]ihvsical Poets" before Johnson. — Clair H.
BhII, The Call of the Blood in the .Mediaeval Germau
Kpic. — Ronald S. Crane, .\n Early Eighteenth Century
Enthusiast for l'rimitive Poetrv : Joiin Husliands. — H. D.

Austin, D.mte Notes. — Reviews: J. M. Rudwin, The
Origin of the German Carnival Comedy (Donald C.

Stuart). — Oscar Kuhns and H. W. Chürch, Cyiauo
de Bergerac par Edmond Hostand; A. G. H. Spiers,
Edmond Rostand. Cyriino de Bergerac (H. Carnngton
Laucaster). — J. Murray, Le Chäteau d'Amour de Robert
Grosseteste eveque de Lincoln (George L. Hamilton). —
Correspondence ; Paul Shorey, A Postliminear Corol-

larium for Coryate. — Henry E. Haxo, i'ierre Hayle
aud bis Biographers — Benj M. Woodbridge, Syl-

vestre Boiinard and Philetas. — Gust. L vau Roos-
broeck, An Impromptu of V^oltaire Completed. — £. C.
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Ross, A Note on The Scarl et Letter. — Brief Mention:
T. S. Omond, A Study of Metre. — Karl Young, The
Draraatic Assooiations of the Easter Sepulchre. — Ale-

xander C. Judson, The Captives; or The Lost Re-
covered. By Thomas Heywood. — Gustave Lanson,
Manuel bibliographique de la litterature franfaise mo-
derne.

Zs. für deutsches Altertum und deutsche Literatur 59,

1'2: J Schatz. Eine Reimbibel des 12. Jahrhunderts.
Neue Bruchstücke des sog. Mittelfränkischen Legendars.

—

P. Hagen, Das Buch von der Nachfolge Christi und
Thomas a Kempis. — R. O. Mever, Die Quelle des
Borten. — E. Schröder, Zum Text der Warnung. —
Ders., Meister Beuausz. — Ders., Sprichwort. — H.
Sperber, Ein Gesetz der Bedeutungsentwicklung. An-
hang: Aus dem Gebiete der Belagerungstechnik stammende
Ausdrücke. — J. Petersen, Aufführungen vind Bühnen-
plan des älteren Frankfurter Passionsspiels. — Cl.Bi en er,
Zur Methode der Untersuchungen über deutsche Wort-
stellung. — E. Henning, Auf alten Kolonistenweeen. —
E. Schröder, Der Frauen Turnei. — Ders., Bruch-
stück eines mhd. Prosaromans aus dem Anfang des
13. Jahrhunderts. — K. Schiff mann. Die Handschrift
des Linzer Entechrist. — E. Schröder, lutervech. —
Anzeiger: Norden, Die germanische Urgeschichte in

Tacitus Germania iHenning). — His, Das .Strafrecht des
deutschen Mittelalters I (v. Künssberg). — Feist, Etymo-
logisches Wörterbuch der gotischen Sprache. 2. Aufl.,

Heft 1'2 (Holthausen). — Delbrück, Der altisländische

Artikel (de Boor). — Reutercrona, Svarabhakti und
Erleichterungsvokal im Altdeutschen bis ca. 12."j0 (Rooth).
— Deutsche Dialektgeographie, Heft VI : W e n z e 1 , M i t z k a,

Eberhardt (Teuchert). — Imelmann. Forschungen
zur altenglischen Poesie (Heusler). — v. Dn-werth und
Siebs, Geschichte der deutschen Literatur bis zur Mitte
des U. Jahrhunderts (v. Steinmeyer). — Wölfflin, Die
Bamberger Apokalypse (Hagen). — Heusler, Deutscher
und antiker Vers (Gierach). — Päpke und Hübner,
Das Marienleben des Schweizers Wernher (Strauch). —
Köster, Die Meistersingerbühne des 16. Jahrhunderts
(Kaulfuss-Diesch). — Consentius, Bürgers Gedichte
(Petsch). — Hankamer, Zacharias Werner (Walzel). —
Maync, Immermann, der Mann und sein Werk (H.
Schneider). — Biese, Wie unterrichtet man deutsch?
(Cauer). — In den Literaturnotizen kurze Anzeigen von:
Petzet, Die deut.schen Pergamenthandschriften 1—200
der Staatsbibliothek in München (v. Steinmever). —
Hermannsson, Modern Icelandic (W. H. Vogt). —
Nygaard, Bemerkninger. rettelser og supplementer til

min Norrnn syntas (de Boor). — Minnesskrift utg. af

Filolog. Samfundet i Göteborg (Heusler). — Nöldeke,
Das iranische Nationalepos, 2. Aufl. (Heusler). — H.
Fischer, Schwäbisches Wörterbuch, Band V (Teuchert).
— Kämpf, Lautlehre der Reichenberger .Mundart
(Teuchert). — Studier i modern sprakvetenskap (Schröder).
— Öhmann, Studien über die französischen Worte im
Deutschen im 12. und \S. Jahrh. (Gierach). ^ Fuchs,
Der Wiener Oswald (Keiml. Demeter, Studien zur
Kurmainzer Kanzleisprache 1^00— l-D-iU (Lasch). — Aufsätze
zur Sprach- und Literaturgeschichte W. Braune dar-
gebracht (E. Schröder). — Hoernes und Behn, Kultur
und Urzeit I (Schröder). — Mentz, Deutsche Ortsnamen-
kunde (Schröder). — Bretholz, Neuere Geschichte
Böhmens I (Schröder). — iMader und Karlin ger. Die
Kunstdenkmäler des Bezirksamts Miltenberg (Schröder).

—

Elbinger Jahrbuch 1 (Schröder). — Schnerioh. Wiens
Kirchen und Kapellen (Schrödsr). — Krusch, Arbeonis
Vitae SS. Haimrhammi et Corbiniani(.Schröder). — Te n ck -

hoff, Vita Meinwerci (.Schröder). — Heusler, Der
Heiland inSunrocksUebertragung(Schröder).— G rag ger,
Deutsche Handschriften in ungarischen Bibliotheken
(Schröder). — Meyer-Benfey, Mittelhochdeutsche
Uebungsstücke, 2. Aufl. (Schröder). — Ziesemer, Das
grosse Aemterbuch des Deutschen Ordens (Schröder). —
Kaufmann, Kr. tische Studien zu Hans Sachs (Petpch). —
Wernicke, Die Prosadialoge des Hans Sachs (Petsch). —
Roessler, The Soliloquy in German drama (Petsch).

—

Schauer, Christian Weises Biblische Dramen (Kaulfuss-
Diesch). — Babbitt, Rousseau and romanticism (Walzel).
— Hallmann, Das Problem der Individualität bei

Hebbel (Walzel). - Fischer, O. Ludwigs „Sandwirth
von Passeier" und sein Verhältnis zu den „Shakespeare-
studien (H. Schneider). — West, M. Greifs Jugend-
dramr^n (H. Schneider). — Leitzmann, Die Quellen zu
G. Kellers Legenden (Beck'. — Pollmer, Fr. \V. Riemers
Mitteilungen über Goethe (Schröder i. — Oehlke. Bettina
von Arnims Sämtliche Werke I— VI (Schröder). — Lau ff er,
Das deutsche Haus in Dorf und Stadt (Schröder). —
Reindl, Bayerische Landeskunde (Schröder!. - Miszellen:
E. V. Künssberg, Zur altfriesischen Rechtssprache. —
H. Möller, Ein nd. Spruch: Zum Momento mori. —
K. Hentrich und E.Schröder, Erwiderung und Ant-
wort. — Personalnachrichten.

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 46, 2: W. Wichgraf, Der Tractat von der
Tochter von Syon und seine Bearbeitungen. — C. Wesle,
Der Donauübergang im älteren Nibelungenepos. — Ders.,
Zur Sage von Ermenrichs Tod. — R. Blümel, Zu-

. sammensetzung der Vokale. — Ders., Reim und Tonhöhe
im Neuhochdeutschen. — Ders., Der Scheinspondeus im
deutschen Hexameter und Pentameter. — R. Palgen,
MF. S, 7. — Ders., SalHure, schftntinre, panliure. — Dera.,
Lap-'ü exillis (P. 469, 7). — A. Leitzmann, Zum Codex
palatinus 341. — Ders., Zu den altdeutschen Tisch-
zuchten. — E. Ochs, Zwei dunkle Stellen im Georgs-
lied. — F. Holtliausen, Zum Heiland von .57^8.

Zs. für Deutschkunde 1921, Jahrgang 35 der Zs. für den
deutschen Unterricht, Heft 8; Jos. Körner, Der „Grüne
Heinrich". — Fr. .Seiler, Mittellateinische Sprichwörter,
die in deutscher Fassung nicht nachweisbar sind (Schi.). —
E. Edelmann, Zu Kleists Drama „Prinz Friedrich von
Homburg". — A. Knospe, Der deutsche .Sprachunter-
richt in der Grundschule. — H. Jantzen, Deutschkund-
liche Tagungen. — Literaturbericht; Arnold E. Berger,
14. bis 16. Jahrhundert 191920. — A. Fache, Von 1848
bis zur Gegenwart. (Schluss.)

Stimmen aus dem Qoethe-Lande, 3.—5. Lief.: Francke,
Goethes Auge. — Ed. Engel, Goethe und die Fremd-
wörterei. — W. von Oettingen, Lieber Goethes Kunst-
sammlungen. — A. Teutenberg, Die Weimarer Grossen
untereinander: I. Wieiand und (joethe. — Goethe über
sich seiher. Ein Werdegang in Selbstzeugnissen. — Aus
Carl Augusts Briefen. — Carl August und die Weimarer
Dichter (-5 Briefe . — Goethe im Urteile der Zeitgenossen.
I. Carl August über Goethe. — Entlegene Worte Goethes.
— Goethe in der Gegenwart.

Revue Qermanique XII, 4. Oct.-Dec. 1921: D. Saurat,
Les sources anglaises de la pensee de Milton. — L. Ca-
zamian, Goethe en Angleterre. — G. Roth. Ce que
Sainte-Beuve a su d'anglais. — P. Dhecissart et Ch.
Cestre, La poesie anglaise et americaine irevue annuelle).

Englische Studien 56, 1: Otto Funke, Die Fügung 3»! «en
mit dem Infinitiv im Mittelengüsohen. — John Koch,
Ein neues Datum für Chaucers Queue Anelida riiid fnh
Areife. — Victor Langhans, Zur F-Fassung von Chaucers
Legendenprolog.— S. B. Liljegren, Ethisches und Litera-

turanalytisches zur Milton-Frage.— Besprechungen: Ferdi-

nand Sommer, Vergleichende Svntax der Schul>prachen
(Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Lateinisch)

mit besonderer Berücksichtigung des Deutschen (John
Ries). - Henry Cecil Wyld, A History of Modern
Colloquial Engl'ish (Richard Jordan). — Albert Keiser,
The Influence of Christianity on the Vocabulary of Old
English Poetrv (Fr. Klaeber). — John Edwin Wells,
A Manual of the Writings in Middle English 1050— 1400.

New Haven, Connecticut 1916; second Printing 1917.

With First Supplement: Additions and Modifications to

September 1918; 1920 (L. L. Schücking). —Shakespeares
Königsdramen. Für die Bühne bearbeitet und heraus-

gegeben von Ernst Lewin ger und Rolf Roenneke;
Shakespeare, Troilus und Kressida. Tragikomödie,
unter Zugrundelegung der Uebersetzung von Max Koch
bearbeitet, für die heutige Bühne eingerichtet und mit
Chorus-Zwischenspielen von Wilhelm von Scholz. Mit
Bühnenskizzen von F. Cziossek (J. H.). — Shakespeares
Dramatische Werke in vier Bänden. Nach der Schlegel-

Tieckschen Uebersetzung. Herausgegeben und eingeleitet

von Dr. Ludwig Weber. 1. Band: Emleitung. Lust-

9
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spiele. 2. Band : Lustspiele. Cliaraktertragödien. 3. Band:
Liebestragödien. Romanzen. Dramen verschiedener Stoffe.

4. Band: Königsdramen (J. H.). — Phelps, The Ad-
vance of the English Novel. London 1919 iLiljegren).

—

Schwebsch, Schottische Volkslyrik in James Johnsons
,The Scot's Musical Museum' (Gustav Binz). — Shelley,
A Philosophical View of Reform. Now printed for the

first Time, together with an Introduction and Appendix
by T. W. Rollstone (Helene Richter). — Bogholm,
Robert Browning, Ringen og Bogen (S. B. Liljegren). —
Mrs. Humphry Ward, A Writer's Recollections (S. B.

Liljegren). — Henry- Festing Jones, Samuel Butler,
Author of Erewhon (1835—1902). A Menioir (S. B. Lil-

jegren). — Galsworthys neueste Romane (S. B. Lil-

jegren). — M asef iel d, Reynard the Fox. or The Ghost
Heath Run. — Right Royal (S. B. Liljegren). — Lyra
Heroica. A Book of Verse for Boys. Selected and
arranged by William Ernest He n ley. (Golden Treasviry
Series) (J. H.). — An Anthology of Modern Verse, ohosen
by A. M. With and Introduction by Robert Lynd;
Selections from Modern Poets, made by J. C. Squire
(Bernhard Fehr). — Wilkinson, New Voices. An In-

troduction to Contemporarj' Poetry (Bernhard Fehr). —
Amerikanische Mark -Twain-Literatur 1910

—

1920 (F. Schöneraann). — Liljegren, American and
European in the Works of Henry .James (Gustav Hübeuer).
— Upton Sinclair, The Br'ass Check. A Study of

American .Tournalism. 8"i Edition (Kurt Kauffmann). —
Trial of the Wainwrights. Edited by H. B. Irving.
With an Appreciation of the Editor bv Sir Edward
Marshall Hall; Trial of Thurtell and 'Hunt. Edited
by Erik R. Watson (v. Lilienthal). — Miszellen: Max
Vasmer, Zum Namen der Terlinnas in König ^Elfreds
Orosius-Üebersetzung. — L. L. Schücking, Ags. sindidi.
— F. Schönemann, Margaret Füller (1810 — 1850).

Anglia 46, 1: J. Koch, Chaucers Boethius-Uebersetzung.
Ein Beitrag zur Bestimmung der Chronologie seiner

Werke. — F. Holthausen, Studien zur ae. Dichtung. —
E. A. Kock, Interpretations and Emendations of Earlv
English Texts IX.

Anglia, Beiblatt 32, 12. Dezepiber 1921: Ten Brink,
Chaucers Sprache und Verskunst. 3. Auflage. Bearbeitet
von Ed. Eckhardt (Kaluza). — Every Man in bis Himior
by Ben Jonson. Ed. with Introduction, Notes, and
Glossary by Henry Holland (Aronstein). — Chevrillon,
Troia Etudes de Litterature anglaise : La Poesie de
Rudyard Kipling, John Galsworthy, Shakespeare et

l'ame anglaise (Fehr). — Huscherj Studien zu Shellej's

Lyrik (Asanger). — Kelly, England and the Englishman
in German Literature of the Eighteenth Century (Caro). —
Dunstan, Englische Phonetik mit Lesestücken. 2. Aufl.
bes. von M. Kaluza (Mann;. — Hanna u er, Handbuch
zum Studium der englischen Sprache (Mahir).

English Studies 111, 6. Dec. 1921: A. C. E. Vechtman-
Veth, Lancelot and Guinevere. — W. A. Ovaa, Dekker
and „The Virgin Martyr". — E. Kruisinga, Critical

Contributions to English Syntax. XL Form and Function
of Sentences. — Ders., „Ward" in the Christmas Carol. —
Reviews: Denis Sau rat, La Pensee de Milton (Fr. A.
Pompen). — R. B. McKerrow, A Note on the Teaching
of English Language and Literature with some Sug-
gestions (E. Kruisinga).

Zs. für romanische Philologie 41, 4: K. Ettmayer,
Brief an Karl Jaberg. — Angela Hämel, Der Humor
bei Jose de Espronceda. — Stefan Hof er, Beiträge zu
Kristians Werken. — 0. Diculescu, Altgermanische
Bestandteile im Rumänischen. — J. Bruch, Die Ent-
wicklung von -US, -um im Volkslatein. — Ion D. Ticeloiu,
Zum ßumiinischen. — G.. Baist, Bigre; Met und Stein-

metz. — Besprechungen: G. Rohlfs, E. Gamil!sch*g
und L. Spitzer, Die Bezeichnungen der Klette im Gallo-
romanischen; Gino Bottiglioni, Fonologia del dialetto
imolese; Luigi Pascale. II dialetto manfredoniano ossia
Dizionario dei vocaboli usati dal popolo di-Manfredonia;
Teofilo Spoeri, II dialetto della Valsesia. — O. Schultz-
Gora, Appel, Provenzalische Lautlehre. — AI. Klein,
J. Douglas-Bruce, The Composition of the Cid French
Prose Lancelot. — Friedrich Beck, D. Miguel Asin
Palacios , La Escatologia Musulmaiia eu la Divina Co-

media; Giovanni Boccaccio, Vita di Dante; Francesco
di Capua, Note all' Epistola di Dante ai Cardinali
Italiani; Lora Francesco, Nuova interpretazione della
„Vita Nuova" di Dante; M. Scherillo, Dante, la Vita
Nuova e il Canzoniere; Franz A. Lambert, Dante
Alighieri, Neues Leben. — W. Schulz, Mitteilungen
aus Spanien. — H. Breuer, Archiv für das Studium der
neueren Sprachen, 139. Band. — 41, 5 : E. G am il Ische g,
Franz. Etymologien III. — A.Kolst n. Altprovenzalisches,
9— 13. — W. Mey er-Lü bke, Beiträge zurromanischen
Laut- und Formenlehre, 5: Die Entwicklung von zwischen-
silbischem «. — K. Strecker, Ein neuer Dungal ? —
J. Bruch, Zur Enlwickiung der betonten Vokale im
Volkslatein. — Ders., Etymologien. — M. L.Wagner,
Zu rum. fimeie: „Frau, Gattin". — Vicente Garcia de
Diego, Etymologiae hispanae notae. — Ion D. ficeloiu.
Zum Rumänischen. — G. Baist. Esligier; Falca; Grin-
goler; Die Halle. — 0. Schultz-Gora, Zur Pastorela
de Gui d'L^isel L'autrier cavalgava. — Besprechrngen

:

W^. Mey er-Lü bke, Schopf, Die konsonantischen Feru-
wirkungen: Fern-Dissimilation, Fern-Assimilation und
Metathesis. — Fr. Beck, M. Barbi, Stiidi sul Canzoniere
di Dante; Studi danteschi diretti da M. Baibi A'ol. I. —
J. N. Robinson, E. Windisch, Das kelt. Britannien bis

zu Kaiser Arthur. — W. v. Wartburg, Ivan Pauli,
Enfant, garpon, fille dans les langues roraanes; E. Öh-
mann, Studien über die französ. Worte im Deutschen
im 12. u. 13. Jahrb.; L. Spitzer, Lexikalisches aus dem
Katalanischen. — H. Breuer, Ettmayer, Repetitorium
zum Studium altfranz. Literaturdenkmäler. — E. Gamill-
soheg, W. V. Wartburg, Zur Stellung der Bergeller
Mundart zwischen dem Rätischen und dem Lombard ischeii.

— W. W^urzbach, Teatro antiguo espaüol. Textos y
estudios. III. Luis Velez de Guevara, El rey en su
imaginacion. — Karl Vossler, Rivista di Cultura.

Romanische Forschungen 39, 1: Peter Berens, CalderonN
Schicksalstragödien. — Irene von Kunow, Sprach- und
Literaturkritik bei Antoine Arnauld.

Archivum romanicum V, 1: Gennaio-Marzo 1921: G. Ber-
toiii, La „Legge fonetica". — Ders., II „Microcosmo"
di Tommasino d'Armannino. — J. Jud und P. A ebischer.
Trois iiiots: fr. somart, savart; esp. senara. — G. Bertoni,
Etimologie italiane. — G. Vitaletti, La Canzone del
Castra. — G. Bertoni, II testaraento di frate Alberico
Manfredi e Ugolino Buzzola. — C. Frati, II volgarizza-
mento dei „Commentarii" di G. Cesare fatto da Pier
Candido Decembrio. — M. Catalano, II matrimonio
del Boiardo e la cronologia delle sue ecloghe volgari. —
G. Bertoni, Una raccolta di canzonette spagiuiolc
posseduta da Giulia d'Este. — Bibliografia: G. Bertoni,
P. E. Guarnerio, Note etimologiche e lessicali corse;
C. Salvioni, Note di dialeotologia corsa. — G. Bertoni,
0. Manaresi, Gli Atti del Comune di Milano fino all' anno
MCCXVL — G. Vitaletti, P. Ermini, Poeti epici latini

del secolo X. — A. Monteverdi, F. Ed. Schneegans,
Le mors de la pomme. — Ch. Bruneau, C. Cohen.
Mystferes et Moralites du manuscrit öl7 de Chantilly. —
Cronaca bibliografica e oritica: M. L. Wagner. Die
Beziehungen des Griechentums zu Sardinien und die

griechischen Bestandteile des Bardischen (\V. v. Wart-
burg). — J. Anglade, Les chansons du troubadour
Rigaut de Barbezisux (G. B.). — C. Appel, Der Trobador
Cadenet (G. B.). - A. Parducoi, Bonifazio di Castellana
(G. B.\ — R. Menendez Pidal, Cronicas generales di

Espana descrltas (G. B). — Giiilio Bertoni, Guarino
da Verona fra letterati e cortigiani a Ferrara 1429—1460.
(G. B.). — Feo Belcari, Sacre rappresentazioni e laudi.

Introduzione e note di 0. Alocco Castellano (Gennaro
Maria Monti). — N. Ponzetti Longarini, Tre Lau(ii
del Secolo XV (Gennaro Maria Monti). — Giullari di Dio
(S. Francesco, Fra Jacopone, Beato ügo Panziera, II

Bianco da Siena) (Gennaro Maria Monti). — Libera
Cicardi, Per una laude di .lacopone da Todi (Gennaro
Maria Monti). — Luisa Graziani, La poesia moderua
ia Provenza (Genuaro Maria Monti).

Studj romanzi XVI: M. Pelaez, II canzoniere provenzale L
(Cod. Vat. 3206).

Revue d'histoire litteraire de la France 28, 1. Janvier-
Mars 19i'l: A. Chu(|uet, Mots historiques. — Fr.

Veziuct, Un vers de Viguy eu un problfeme de geo-
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graphie biblique. — P. Jourda, ün disciple de Marot:
Victor Brodeau. — P. Bonnefon, Scribe sous la
monarchie de Juillet, d'aprfes des documents inedits. —
P. M. Bondois, A propoa du „Mariage de Figaro":
une lettre de Chamfort ä Beaumarchais. — M. Souriau,
La langue de Voltaire dans sa Correspondance. — Be-
sprechungen: G. Lanson, Esquisse d'une histoire de la
tragedie franijaise (A. Cahenj. — ffiuvres completes
d'Andre Chenier, publiees d'apres les manuscrits par
P. Dimoff (ü Mornet). — P. Arbelet, La jeunesse de
Stendhal (P. Hazard). — 28, 2. Ävril-Juin 1921: E. Droz,
Corneille et l'Astree. — Oerard-Gail 1 j-, Un point
obscur de la vie de Gresset. — P. Jourda, Un disciple
de Marol: Victor Brodeau. (Schluss.) — E. Gros, Avant
Corneille et Racine. Le „Tite" de Magnon (lö60). —
P. Bonnefon, Scribe sous la monarchie de juillet.

(Forts.) — P. Martino, Stendhal et l'acteur Perlet. —
F. Baldensperger, A propos de nouveaux fragments
du „.Journal" de Vignj': Quelques precisious Chrono-
logie ues. — P. de Lapparent, Kemarques biblio-
graphiques sur quelques ouvrages de Bossuet. — Jl,

Henriet, Correspondance inedite entre Thomas et Barthe.
(Forts.) — M. Souriau, La langue de Voltaire dans sa
Correspondance. — Besprechungen: A. Cahen, Fenelon.
Les Aventures de Telemaque (A. Cherel). — L. Le-
tellier, Louis Bouilhet. 1821— 18ö9; sa vie et ses
ceuvres d'apres des documents inedits; Louis Bouilhet,
„Sous peine de mort", comedie inedite en quatre actes
en. prose (M. Souriau). — H. Harvitt, Eustorg de
Beaulieu, a disciple of Marot 149.5— 15.52 (P. Vi]ley). —
28, 3. .Juillet-Septembre: G. Prevot, Les emprunts de
Remy Belleau ä Jean Second dans ses „Baisers". 2. journee
de la Bergerie. — G. Charlier, La source principale
de „Mateo Falcöne''. — F. Boillot, La Fontaine colo-
riste. — Ed. Droz, Corneille et l'Astree. — G. Cahen,
P. Merimee et la Russie. — P. A. Trillat, Un pre-
curseur des pacifistes contemporains: Pierre Dupont
1821—1870. — E.Ritter, L'u argument apologetique. —
G. Cohen, Notes genealogiques .sur le poete Jean de
Schelandre et sur sa famiUe. — F. Portelaix, La date
du „Repas ridicule". — Phil. Renouard, „Les fleurs et
antiquites des Gaules". — J. Derocquigny, Notes
lexicologiques. — M. Souriau, La langue de Voltaire
dans sa correspondance. (Forts ) — Besprechungen : P.
Berret, Victor Hugo. La Legende des Siecles(A. Cahen).— "W. de Lerber, L'influence de Clement Marot aux
XVil« et XVIIle siecles (D. Mornet). — A. Berthier.
Savier de Maistre; Autour des grands romantiqnes: le

poete savoyard Jean Pierre Veyrat. 1810—1844 (P.
Bonnefon).

Revue du seizieme siede VIII (1921), 1—2: L. Sainean,
L'histoire naturelle dans Iceuvre de Rabelais VIII.
(Schluss) — De Santi, Quelques points obscurs de la
vie de Rabelais. Rabelais ä Toulouse 1-329. E. Droz,
La correspondance poetique du rhetoriqueur Jean Picart,
bailli d'Elelan. — P. Villey, Tableau chronologique
des publications de Marot III. — Ch. Terrasse, Les
vitres emaiUees de Saint-Etienne-du-Mont. — A. Le-
franc, Chr. Piantin et la France. — G. Chartier, Un
livre de la bibliotheque de Ko.nsard. — A. Lefranc,
Un vocable shakespearien: Honrificabilitudinitatibus.

Qiornale storico della letteratura Italiana LXXVIII, 4.

Fase. 2.«: Manlio Torq. Dazzi, L' „Ecerinide" di Al-
bertino Mussato. — Letterio Di Fran'cia, AUa scoperta
del vero Baudello I. — Arnaldo Foresti. L' egloga
ottava di Giovanni Boccaccio. — Rassegna bibliografica:
Luigi Piccioni, Carlo Calcaterra, Storia della poesia
frugoniana.— Attilio M o m i g 1 i a n , Alessandro Manzoni,
Carteggio a oura di Giovanni Sforza e Giuseppe Galla-
vresi 1822—18:11. — Bollettino bibliografico: A. Foresti,
Viaggi di Fr, Petrarca dall' Italia ad Avignone; La data
6 l'occasione di alcune epistole del Petrarca (E. Carrara) —
S;oria critica della letteratura italiana: G. A. Cesareo,
Fr. Petrarca; G. B. Cervellini, Torquato Tasso; M.
Seherin o, I. Pindemonte e la poesia bardita (A. Momi-
gliano). — L. Nissim, Gli „ScHpigliati" della lettera-
tura italiana del Cinquecento (V. Ciau). — G. Sforza,
Girolamo Ghirlanda di Carrara vittima della sacra in-
quisizione e il suo carteggio inedito con Virginio, figluolo
di Lodovico Ariosto ^M. Catalano). — L. Russo, Meta-

stasio (A. Momigliano). — T. Navarra Masi, La rivo-
luzione francese e la letteratura sioiliana con prefazione
di G. Gentile (G. Leanti). — A. Giglio, Stendhal e la
letteratura italiana (F. Neri). — E. S t a ra p i n i , Nel mondo
latino. Studi di letteratura e filologia. Seconda serie
con una Appendice di scritti vari italiani e latini in prosa
e in versi (I. Sanesi). — B. Giuliano, La reli^iositä del
mistero(GiovanniPasooli)(A. Momigliano).— A.Bustianu,
Nel 5. anniversario della morte di Söbastiano Satta, a cura
del Circulo Giovanile „Barbagia" di Nuoro (C. Calca-
terra). — R. Serra, Scritti critici (A. Momigliano). —
Annunzi aualitici: Raffa Garzia, Su i vivagni del libro
eterno lA. Mom. .

— V. Spinazzola, L'arte di Dante
(A. Mom.). — S. Rumor, II culto di Dante a Vicenza
(Vi. Ci.). — Michelangelo, Le Rime a cura di A.
Foratti (L. V.). — R. Rolland, Michelangelo. — Fr.
Fuä, L'opera di Filippo Acciajoli (PL C). — G. Foti,
Tommaso Campailla. Saggio di critica estetica (G. Le.). —
Laudomi a Zanoboni-Cecchini, Curiositä berchettiane

• nella Civica Biblioteca Chelliana di Grosseto (Lettera sul
dramnaa „Demetrio e Polibio") (E. Bell). — St. Fermi-
Fr. Picco, L'opera di Pietro Gioja per Piacenza e per
ritalia (L. P.!. — Pubblicazioni nuziali: Giuseppe Van-
delli, Breve notizia di codici attinenti a Dante che si

conservano nella Biblioteca Ricasoli Firidolfi in Firenze. —
Enrico Sioardi, „Siede". — A. de Pellegrini, Note e
Documenti sul Castello di Romagna.

Etudes itaiiennes II, 3: G. Rouches, L'interpretation du
„Roland Furieux" et de „Jerusalem delivree" dans les arts
plastiques. (Forts.) — A. H. Krappe. La source de la
„Nouvelle" de Luigi Alamanni. — P. Högberg, Les manu-
scrits Italiens de Copenhague. — P. Toynbee, „Aleuno"
in the .sense of „nessuno" m Dante and other mediaeval
writers. — II, 4: G. Rouchfes, L'interpretation du
„Roland Furieux" et de la „Jerusalem delivree" dans les arts
plastiques. (Forts.) — A. Pezard, Comment et pourquoi
F. De Sanctis composa son Essai Critique sur Petrarque —
A. Dufourcq, Sainte Catherine de Genes, l'Oratoire du
Divin Amour et l'origine du mouvement reforraateur
catholique Italien au XVI'' siede. — III, 1: H. Cochin,
La grande controverse de Kome et d'Avignon au
XI V«' sifecle. — P. de Nolhac, Ronsard et ses con-
temporains Italiens. — S. Gugenheim, Drammi e teorie
drammatiche del Diderot e loro fortuna in Italia.

II Qiornale Dantesco XXIV, 1: L. ValU. II diritto di

iutendere Dame. — L Pietrobono, Dentro e dintorno
„la piociola vallea" delT Antipurgatorio. — G. Vitaletti,
ll „nfugio dantesco" di Fönte Avellana. — C. Gueri ri

Crocetti, La natura del linguaggio adamitico secondo
la bibbia, S. Tommaso e Dante. Contributo agli studi

lorte e

golino. — (j. Sal vail ori, Sant'Anna
nel cielo dell'umiltä e la risposta alla canzone „Donne
che avete". — L. Pietrobono, La donazione di Co-
stantino e 11 peccato originale.

II nuovo giornale dantesco III, 1: F. Ercole, II canto
deir Italia (Purgat. VI. — G. L. Passerini, Biblio-

grafia dantesca. — 2: A. Santi, II Veltro dantesco. —
F. Ronchetti, Quisquilie. — 3: P. Ercole, Sulla data
della cemposizione di-l Canto VI e della cronologia del

„Purgatorio" — A. Codazzi, La escatologia musulmana
e la „Divina Commedia". - IV, 1—2: B. Nardi, Dante
e Pietro d'Abano. — L. Candiotti, L'episodio della

Francesca da Rimini nel pensiero di Dante e di Gabriele
D'Annunzio. — B. Pinchetti. ,.Ombre vane fuor che
nell'aspetto" ? — N. Puccioni, Verso il settimo cerchio

del „Purgatorio" (Canto XXV). — B. Nardi, Polemica. —
3: B. Croce, Un napoletano commentatore di Dante.

—

E. Bianchi, Chiose dantesche: Due note al canto VIII
deir „Inferno". — G. L. Passerini, Bibliografia dan-

tesca.

Bulletin du Jubile. P. p. le Comite franpais catholique

pour la celebration du sixieme centenaire de la mort de

Dante Alighieri 1: H. Cochin, La gloire de Dante
Alighieri. — H. F. Del ab orde, Le silence de Dante sur

Saint-Louis. — P. Monceaux, Un guide des ämes dans
l'autre monde: Legende de Saint-Jeröme — J. Babelon,
Faux monnayeurs: Ouroch II, Miloutine, roi de Rascie

(zu Par. XIX, 140-141).

sul „De vulgari eloquentia". — C. Ricci, La mo
l'invettiva del conte Leolino. — G. Salvad ori, Sant'.
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Mlspanla IV' 3. Juillet-Sept. 1921 : Louis Vauxcelles
Beitran et la peinture espagnole contemporaine. —
Georges-Armand Masson, L'Espagne a Paris ou les

jeus de la Mode et de la Geographie. — Camille
Pitollet. Pot-pourri espagnol (1. Unamuno et le P.
Lhande; 2. Sur im passage du Marquis de Sautillane;
i. Histoire de pipes; 4. En relisant les „Lecturas Espafiolas"
d'Azorin; 5. En marge des „Poesias completas" de D.
Salvador Eueda; 6. Epigraphies cidiennes; 7. Sur les

limites de l'hispanisme scienlifique). — Pedro Mata, Le
casque de Don Quichotte. — Jean Cassou, Miguel de
Unamuno, Miguel de Cervantes et Don Quichotte. —
Chroniques: Gaston Picard, Revue des ßevues (L'oäuvre
de Federico Beiträn; Le sculpteur Manolo; Le pofete

Joseph Casner; Les origines arabes de Dante et de
Pascal ; La vertu de temperance). — Livres re^us : Arnau
de Vilanova, Confe^siö de Barcelona, publicada per Ramon
d'Alös; Gabriel Miro, Nuestro Padre San Daniel. —
Echos [A. Hämel].

Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Romane".
(Condus de Sextil Puscariu. Cluj . Editura Institutului

de arte grafice „Ardealul". 1921.) Anul 1. 192U— 1921:

Sextil Puscariu, Muzeul limbei romäne. — Stuflii:

Vasile Grecu, Erotocritul lui Coiuaro in literatura

romäneasca. — Sextil Puscariu, Din perspectiva Dic^.io-

narului I. Despre onomatopee in limba romäiiä. —
Nicolae Dräganu, Din vecliea noasträ toponimie:
1. Tämpa. 2. Chicera. H. Abrud. 4. Bärsa. 5. Auseu. —
Silviu Dragomir, Cäteva urme ale organizat,iei de stat

slavo-romäne. — Alecu Procop o vici, Eccum. - Theodor i

Capidan, Originea vocativului in -le. — V. Bogrea,
Cäteva consideratii asupra toponimiei romänesti. —
Etimologii ^i nötige lexicografice. E. Herzog, läpädä;
rabda. •— Sextil Puscariu, anchiras; alunita, beleaznä,
carämi; conteni; dälmä, imboldori; indelete; iuträma;
päcäli; scormoni; sprijini; §;uchiat. — G. Giuglea, cärlan

;

chepoel , noteina; a piersica; rutes, tutur; cioroiu ; a
ujta. — V. Bogrea, Originea rom. SAT. — Ders.,
Elemente latine, aret, berc; fiulä, flaur, impätrez: su-
grunde, uib. — Ders., Elemente grecejti, ahändos;
bucherea; chichion, chichitä; clapä, halidrä, matracucä;
miscbie; moroiu; partälos, proor; schilä, spolocanie; mr.
sucardi, tiri mi), trifiru§icu, troapä. — Ders., Elemente
unguresti. dorängä, fodormente, homoc, hudurzäu;
märädio, mereu; reteveiu, roni, särHiitoc. — Ders.,
Contributie la studiul elementelor Orientale in limba
romänä. — Ders., Pulpanä, un ecou al vechii mode
franceze la noi. — Ders., Span, ninguiio „nici unul". —
N. Dräganu, cince; cujeicä, cäujeu; cuncstin^e si

nestiinte; imbägiua; intrulp; leaca; ocit, apäula; premä-
tariu; säraf; suslä, utrindu; zadie; zgämb(oiu); zo te
cu^te. — N. Dräganu, Cuvinte si etimologii de recti-

fica , foaniene. cer, ointurä, oberca, ghiftui si. ciumurlui,
heredie, huruialä, felestioo. — U. Lacea, Decurrere. —
Articole märunte: Sextil Puscariu, Cäteva cazuri de
asimilare si disimilare in limba romänä. Persoana a
doua singularului aorist. — Th. Capidan, Calques
linguistiques. — V. Bogrea, Cäteva cazuri de etimo-
logie popularä la nume de plante. — Ders., Trei porecle
romänesti: Parhä, .soacä^. godärvaci.— Vivian G. Starkey,
Evolu^ia lui „en" in „in" dupä labiale. — Sextil P^i.scariu,
Un nou exemplar din Evangheliarul lui Coresi l5Hl. —
Ders , „Economia" din 1806 - de Sincai. — K. Dräganu,
Un pasaj dm Evangheliarul dela 15B0—61 al lui Coresi
räu in^eles pänä acum. — rectificare. — G. Giuglea,
Cazania protopopului Popa Pätru din Tinäud {Bilior).

Manuscris. — AI. Borza, Material pentru vocabularul
botanic al limbii romäne. Grädini ^äränejti din Bauat. —
Recensiuni: Emil Gamillscheg, Oltenische Mundarten
(Sextil Puscariu). — Jordan Jorgu, Diftongarea lui e
gi o accentuati in pozi^iile ä, e (Sextil Pusciiriu). —
Gustav Weigand, XXL—XXV. Jahresbericht des
Instituts für rumänische Sprache zu Leipzig (Sextil
Pufcariu und Th. Capidan). — Petar Skok, Studii
diverse (S. Puscariu). — Petre V. Hanej, Scriitori basara-
beni, Etienne Ciobanu, La Continuite roumaine dans
la Bessarabie (S. Puscariu). — Jud, Zur Geschichte der
bUndnerischromanischen Ivirchensprache (S. Puscariu). —
Gerhard Rohlfs, Ager, Area, Atrium (S. Puscariu). —
Aurel E a j c a n u , Dictionar tecbnic german-roman

;

Coreliu Negulescu und Eugen Todoran, Cäteva
indrumäri in dialectul ardelenesc pentru a vorbi si scrie

mai correct romänefte; Virgil Ciobanu, Terminologia
medico-legalä (S. Puscariui. — Sextil Puscariu, Istoria

literaturei romäne: Epoca veche (N. Dragänu). — Buletinul
Comisiei Istorice a Romäniei, vol. II publ. de loan
Bogdan (V. Bogrea). — N. Cartojan, Alexandria in

literatura romäneasca (V. Bogrea). N. lorga, Histoire
des Roumains de la Peninsule des Balcans (V. Bogrea). —
AI. Rosetti, Colindele religioase la Eomäni (V. Bogrea).
— Sextil Pu§icariu, Locul limbii romäne iiitre limbile

romanice (V. Bogrea). — M. Beza, Papers on the
Rumanian People and Literature (V. Bogrea).— I.Peisker,
Abkunft der Rumänen (P. Cancel). — B. Conev, Istorija

na bulgarskij ezik (P. Cancel) — P. E. Guarnerio,
Fonologia romanza (G. Giuglea). — Karl Bartsch,
Chrestomathie de l'aneien fran^ais (G. Giuglea). — Silvio

Pieri,Toponomastica della valle dell' Arno iG. Giuglea).

—

0. Densusianu, Barbu Delavrancea (P. Grimm). —
Petre V. Hau es, Un cälätor englez despre Eomäni
(P. Grimm). — H. BariC, Albanorimiänische Studien I

(Th. Capidan). — Sextil Puscariu und Eugen Herzog,
Lehrbuch der rumänischen Sprache (C. Lacea) — S.

Frunzä, Grammatika rumynskago jazyka (C Lacea).

—

N. Cartojan, Note asupra Spaniei (N. Bänescu). —
1. Minea. Ce citise genera^iunea Unirii dm Moldova
(N. Bänescu). — Eevista periodicelor. — Cronica: A. D.
Xenopol (Eomulus Demetresou). — AI. Vahuta (L.

Morariu). — Alexandru Macedonski (G. Oprescu). — Joan
Caragiani (V. Bogrea). — W. Wundt (V. Bogrea). — Emil
Thevvrewk de Ponor (V. Bogrea) — Spiridon P. Lam.bro8
(V. Bogrea). — Otto Schrader(V. Bogrea) — Karl Friedrich
Brugmann {V. Bogrea). - Carlo Salvioni (G. Giuglea). —
P. E. Guarnerio (G. Giuglea). — Paolo Savj-Lopez (G.

Giuglea I.

Literarisches Zentralblatt 46: E. Walser, Studien zur
Weltanschauung der Renaissance. — Leo Spitzer,
Italienische Kriegsgefangenenbriefe. Materialien zu einer
Charakteristik der volkstümlichen italienischen Korre-
spondenz. — Haiusa. Dante Alighieri und sein hl. Lied;
M. Koch, Dantes Bedeutung für Deutschland; Jakub-
czyk, Dante, sein Leben und seine Werke: Hefele,
Dante; K. Voss 1er, Dante als religiöser Dichter; Hasse,
Dante Alighieri im Lichte seiner und unserer Zeit;

Fischel, Dante und die Künstler; Federn, Dante und
seine Zeit; ders., Dante Alighieri; Kampers, Dante
und die Wiedergeburt; Troeltsch, Der Berg der
Läuterung; Dantes Paradies, der göttlichen Komödie
dritter Teil, üebersetzt von ."Alfred Bassermann; Dante,
die Göttliche Komödie. Uebertragen von Eichard Zooz-
mann; Dantes Göttliche Komödie. Üebersetzt von Otto
Gildemeister; Dantes Göttliche Komödie, in deutschen
Stanzen frei bearbeitet von Paul Pochhammer: Dante,
Göttliche Komödie. Uebertragungen von Stefan George;
Das Evrige Lied. Dantes Divina Commedia durch Ver-
senkung und Eingebung wiedergeboren von Siegfrid

V. d. Trenck; Dantes Werke. „Der unbekannte Dante".
Herausgegeben von Albert Kitter; Hadelt, Führer
durch die Daiite-.4usstellung in Breslau (Friedrich

Schneider). — Hebels Briefe an Gustave Fecht. Heraus-
gegeben von Wilhelm Zentner; J. P. Hebels Biblische
Erzählungen. Mit Einführung von Albert Baur (Eich,

von Schaukai). — 47: DantisAlagheri Opera Omnia.
Zwei Bände. Insel- Verlag; Le opere di Dante. Testo
critico della societä riantesca italiana a cura di Barbi,

E. G Parodi . . .; Del Lungo, I Bianchi e i Neri.

Pagine di storia fiorentina per la vita di Dante; Parodi,
Poesia e storia nella Divina Commedia; Croce, Dantes
Dichtung; Toynbee, Britain's Tribute to Dante in

Literature andArt; Arensberg, The Cryptography of

Dante: Dante Alaghieri 1821—1921. "Umaggio del-

rOlanda: van Dijk, Dante's Vita Nova; Salverda de
Grave, Dante; Scritti vari pubblicati in occasione del

sesto centenario della morte di Dante .\lighieri per cura
della rivista di filosolia neoscolastica e della rivista

scuola cattolica (Friedrich Schneider). — 48: Finlands
svenska Folkdiktning. I. A: Sagor, referatsamling, Andra
bandet. I. B: Sagor i urval. Andra bandet (W. H.
Vogt). — Greta Hausen, Xylands ortnamn, deras former
och förekomst tili ar IBUO."— A. Bettelheim, Marie
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von Ebner-Eschenbachs Wirken und Vermächtnis (Oswald
Floeck). — G. ürdang. Der Apotheker im Spiegel der
Literatur (-tz-). — 49: A. Ehrentreich, Zur Quantität
der Tonvokale im Modem-Englischen (M. Weyrauch). —
K. J. Obenauer, Goethe in seinem Verhältnis zur
Religion (R. Petsch). — K. Reuschel. Deutsche Volks-
kunde im Grundriss (-tz-). — R.Lehmann, Die deutschen
Klassiker. Herder, Schiller, Goethe (Fr. W. Schröder). —
•iO: Harold Lawton Bruce, Voltaire on the English
Stage (Karl Arns). — R. Roh de, Jean Pauls Titan.
L^ntersuchung über Entstehung, Ideengehalt und Form
des Romans (Hanns AV^egener). — Fr. Seiler, Das deutsche
Sprichwort (-tz-). — 5152: Hans Ehren berg, Tiagödie
und Kreuz. I: Die Tragödie unter dem Olymp. U: Die
Tragödie unter dem Kreuz (R. 0.). — A. Schramme,
Marguerite ou La Blanche Biche. Erläuterung eines fran-
zösischen Volksliedes (0. Hachtmann). — H. Schöffler,
Beiträge zur mittelenglischen iledizinliteratur (Herrn.
Schelenz). — E. Zuber, Kind und Kindheit bei George
Eliot (M.Weyrauch). — Andreas Heusler, Nibelungen-
sage und Nibelungenlied. Die Stoffgeschichte des deutschen
Heldenepos dargestellt (-tz-). — Lichtenbergs Briefe
an Job. Friedr. Blumenbach. Herausgegeben von Albert
Leitzmann (H. M. Schultze).

Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften. Philos.-Histor. Klasse 1921, 3. Abhandlung:
Rud. Sillib, Zur Geschichte der grossen Heidelberger
(Manessischen) Liederhandschrift und anderer Pfälzischer
Handschriften. 27 S. S». M. 1.60.

Das deutsche Buch. Monatsschrift für die Neuerschei-
nungen deutscher Verleger. Herausgegeben von der
deutschen Gesellschaft für Auslandsbuchhandel 1, 9:

H. Michel, Deutsche Dante-Literatur. — K. Glaser,
Neuerscheinungen auf dem Gebiete der romanischen
Philologie. — H. Geizer, Neue Uebersetzungen aus
romanischen Sprachen.

Das literarische Echo 24, 2: .Jos. Körner, Vorgeschichte
des Nibelungenliedes.

Romantik. Eine Zweimonatsschrift 3, 3/4: Hölderlins
letzte Aufzeichnungen. — E.Reiche, Friedrich Hölder-
lins irdische Heimat. — H. Kasack, Hölderlins hymnische
Bruchstücke. — F. Ebers, Friedrich Hölderlin an die
Prinzessin Auguste von Homburg.

Der Wächter. Monatsschrift für alle Zweige der Kultur4,9:
M. Greif, Dante Alighieri. — M.Koch, Klemens Bren-
tanos Rosenkranzromanzen. — 10: M. Koch, Romantik
und deutsche Geschichte. D e r s.. Eine neue Hoffmann-
Biographie.

Qreifswalder Zeltung, 4. XIL 1921: E. Lommatzsch,
Nachklänge zur Dante-Feier.

Frankfurter Zeitung, 5. Januar, 1. Morgenblatt: E. Lerch,
Hermann Paul.

Münchener Neueste Nachrichten, 3. Januar, Morgenblatt:
Carl von Kraus, Hermann Paul f.

Museum XX VIII, 11 12. August-September 1921: A.Meill et,

Linguistique historique et linguistique generale. — Th.
Fitz Hugh, The Old-Latin and Old-Irish monuments
of verse. — S. Feist, Etymologisches Wörterbuch der
gotischen Sprache. — Potgieter, Bloemlezing ed. ,J. B.
Schepers. — Hereward T. Price, The text of Henry V. —
Kr. Nyrop, Etudes de grammaire francjaise. — Edw. B.
Kost er, Mj-thologisch woordenboek.

Studien LIII, Aug. 1921: H. Padberg, Dante's Divina
Commedia. I. De Kemidee. (Forts, im September-Heft.)—
Nov. 1921: J. C. J. Groot, Francis Thompson.

De Stem, Sept-Oct. 1921: J. de Gruyter, Enüly Brontg,
haar leven en werken.

De Olds, Oct. 1921: W. G. 0. Bijvanck, Een Nieuwe
Shakespeare-uitgaaf.

De Nieuwe Qlds, Oct. 1921 : J. de Marees van Swin deren,
Walter Pater's Verbeeldingen.

Bulletin du bibliophile et du bibliothecaire, 15. Juli—
15. August 19:^0: Ernest Jouvy, Les reflexions de Louis
Racine. (Schluss.) — 15. Sept— 15. Okt.: P. Vi Hey,
Recherches sur la Chronologie des oeuvres de Marot. —
15. Juli— 15. Aug. und 15. Sept.— 1.5. Okt.: M. Henriet,
Thomas et ses amis, lettres inedites. (Forts.) — 15. Nov. bis

15. Dez.; E. Jovy, Une lettre de Malebranche. — P.

Villey, Recherches sur la Chronologie des oeuvres de
Marot. (Forts.) — M. Henriet, Thomas et ses amis,
lettres inedites. (Forts.)

Revue crltlque des idees et des livres , 10. April:
A. Beaunier, Madame de La Fayette et Mademoiselle
de Scudery. — 25. April: Ch. du Bos, En lisant „La
Rouge et'leNoir". - 10. Mai: M. Bar res, Charles
Peguy. (Fortsetzung im folgenden Heft.) — 25. Mai:
J. Longnon, L'oeuvre de M. Jo-seph Bedier. —
20. Juli: H. Prunieres, Stendhal et Rossini. —
25. Sept.: Ch. du Bos, Notes sur Merimee. — 25. Oct. 1920:
H. Martineau, Chronique stendhalienne: curieuse
edition de „la Chartreuse'". — 10. Nov.: A. de Bersau-
court, Un ennemi de Diderot et du drame larmoyant
(la Lacrymanie). ^ H. Martineau. Chronique stendha-
lienne: un texte inedit de P. J. Toulet en avertissement
a „Armance". — 25. Nov.: M. de Roux, Le Roi d'apres
Jean Racine. — A. de Bersaucourt, Fromentin —

• J. Longnon, Le Gargantua populaire. — 25. Dez.:

J. Longnon, Ce que disent les noms de lieu. — 10. Jan.
1921: J. Longnon, Romans d'aventures du moyen
äge. — 25. Jan. : H. Martineau, Stendhal et la musique.
— 25. Febr.: A. Pavie, La personne de Joseph de
Maistre. — A. Thibaudet, Les ecrits politiques de
Fenelon. — G. Grappe. Le paganisme de Keats. —
X. de Courville, Avant-propos pour „La Princesse
d'Elide". — 10. März: P. de Nolhac, Ronsard lecteur
d'Homere. — Charles du Bos, Notes de Joseph de
Maistre. — A. Mortier, Fahre et la Fontaine. —
25. März: P. Lesourd, La legende de Guillaume
d'Orange. — 10. April: J. Reynaud, Louis Mercier,
poete rustique. — 25. Aprü: J. Longnon, Dante et la

France.

Revue de Synthese historique XXX, 2—3: P. vanTieghem,
Principaux ouvrages recents de litterature generale et

comparee. — XXXI, 91— 93: P. van Tieghem, La
Synthese en histoire litteraire: Litterature comparee et

litterature generale.

Revue de l'hlstoire des religions LXXXI, 3: A. Cabaton,
La Divine Comedie et Tlslam.

Revue des deux mondes, 15. Oct. 1920: L. Barthou
Maupassant inedit: autour d'„Une vie". — E. Pilon
Pour le centenaire de Fromentin: le pelerLnage de
„Dominique". ^ 1. Nov.: E. Seilliere,Le mysticisme de-
mocratique dans l'ojuvre de George Sand. — A. Beaunier,
Qui etait l'Astree de Ronsard? — 15. Nov.: P. Bourget,
Un nouveau livre sur Madame de Maintenon. — 15. Dez.:
Alfred de Vigny: Journal d'un poete; fragments in-

edits. — L. Bertrand, L'ceuvre de Paul Bourget. —
1. Jan. 1921: Brieux, Emile Augier, Chevalier de la

bourgeoisie I. (Forts, im nächsten Heft.) — 1. Febr.:

M. L. Pailleron, Franijois Buloz et ses amis au temps
du second Empire I. (Forts im nächsten Heft.) —
1. März: G. Goyau, La pensee religieuse de Joseph
de Maistre I. — 15. März: A. Beaunier, Madame de
Lafayette et ses bons amis les savants. — 1. April 1921

:

G. Goyau, La pensee religieuse de Joseph de Maistre II.

1792—fö21. — 15. April: M. L. Pailleron, Franpois
Buloz et ses amis au temps du second Empire. III. Les
opinions du fondateur de la „Revue". — 15. Mai: V. Gi-
raud. J. J. Rousseau prophete religieux. — 1. Juni:

L- Bertrand, L 'Italic dans l'oeuvre de Henri de Regnier.

Mercure de France, 1. Oct. 1920: L. Dugas, La timidite

de Prosper Merimee. — L. Deff oux, J. K. Huysmans et

les Peres Salesiens: une ceuvre peu connue de J. K.
Huysmans, Fesquisse biographique sur Dombosco. —
1. Jan. 1921: G. Kahn, Paul Verlaine. — 15. Jan.:

G. Brunet, Le jeune Taine. — 1-5. Febr.: E. M. R., John
Keats. — 1. März: Guy dePourtales, Ethwue et esthe-

tique de Senancourt. — 1. April 1921: A. Fontainas,
Charle Baudelaire. — Pierre Dufay, Le proces des

„Fleurs du mal". — 15. April: J. Charpentier, La
poesie britannique et Baudelaire. (Forts, im nächsten

jjeft.) — L. Reynaud, Les debuts du Germanisme en

France.— Jules "^Marsan, MarceUne Desbordes-Valmore
et Gervais Charpentier, lettres inedites.

Revue de France, 15. März 1921: M. Desbordes-Valmore,
Poemes inedits. — Joseph Bedier, L'esprit de nos
romans de chevalerie. — E. Henriot, Le centenaire de
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Flaubert. — I.April: G. Faure, Sainte-Beuve en Italie.

—

Sainte-Beuve, Voyage k Naples (notes inedites). —
P. Arbelet, Stendhal et la critique: uns lettre inedite

de Stendhal a M. Artaud. — Ib. Mai: D. ßoustan, Une
nouvelle biographie de Descartes. — P. Arbelet,
Stendhal en Sorbonne.

Revue de Paris, 1. Oct. 1920: M. L. Pailleron, Prosper
Merimee et ,,le Filleid de l'Ours". — 15. Oct.: A. Thi-
bandet, Le centenaire de Fromentin. (Forts, im nächsten
Heft.) — 1. April 19i!l: Ernest Renan, Lettres dltalie IL
— 1.5. April: A. Thibaudet, Charles Baudelaire, a propos
du centenaire. — 15. Mai: L. Bertrand, Une evolution

nouvelle du roman historique. — 1. Juni: P. de Nolhac,
Ronsard et 1' Universite de Paris. — H. Hauvette,
Dante et la pensee moderne.

Revue de Qeneve, Aug. 1920: A. Thibaudet et J. Nord-
strom, Un bullet de Descartes. — Oct.: J. G. Aubry,
Merimee. — Dez.: Benedetto Croce, Le „Purgatoire" de

Dante. — Jan. 1921: R. AUier, Le probleme de „Tar-

tuffe".

Revue hebdomadalre, 2. Oct. 1920: A. Chuquet, Merimee
et ritalie en lb-'i9. — 16. Oct.: H. Bordeaux, Lamartine
en Savoie. — Comte Elphege Fremy, Le comte de
Chambord et Chateaubriand. — 80 Oct.: F. Roz, üne
Philosophie de la critique litteraire: Benedetto Croce. —
20. Nov.: R. Dumesnil, Huysmans et les derniers jours

d'Igny. — 4 Dez.: Walter Pater, Etsai sur Merimee.
(Forts, in der nächsten Nummer).— 18. Dez.: H.Bidou,
L'evolution du theätre contemporain en France I: Les
conditions generales du theätre en 18^0. — Ders., Les
epoques du theätre contemporain en France IL Les
essais derenovation dramatique. — I.Jan. 1921: H.Bidou,
Les epoques du theätre contemporain en France III. Le
theätre poetique et le theätre d'amour.— 8. Jan.: H.Bidou,
Les epoques du theätre contemporain en France. IV. La
periode Donnay-Capus. — 15. Jan.: Dasselbe: V. Drame
social et drame l'idees. — 22. Jan.: Dasselbe: VI. La
Periode Bernstein-Bataille. — 29. Jan.: A. Beaunier,
Madame de la Fayette et Madame Henriette I. — H.
Bidou, Les epoques du theätre contemporain. VII. La
fin de l'evolution. — 5. Febr.: A. Beaunier, Madame
de La Fayette et Madame Henriette IL — H. Bidou,
Les epoques du theätre contemporain. VIII. Le theätre

et la guerre. (Schluss.) — 12. Febr.: A. Beaunier,
Madame de La Fayette et Madame Henriette III

(Schluss.) — 19. Febr.: John Keats, Quatre lettres

inedites.

L'Opinion, 25. Sept. 1920: M.-L. Pailleron, Emile Augier
ä l'Academie. — 16. Oct.: Abel Lefranc, Du nouveau
sur Shakespeare. — 2'>. Oct.: Ders.: Du nouveau sur Sh.:

le secret du „Songe d'une uuit d'ete". — 4. Dez.: M. L.

Pailleron, Le Cinquanlenaire de Dumas pere. —
5. Febr. 19j;1: Abel Lefranc, Du nouveau sur Shake-
speare: ä propos des „Joyeuses commeres de Windsor".
(Forts, in der Nummer vom 12. Febr.) - 19. Febr.:

J. Grappe, John Keats. — J. Britsch, En marge du
„Malade imaeinaire". — 26. Febr.: M. L. Pailleron.
Tristesse de Beaudelaire. (Lettres inedites.) — 5. März:
.1. B ulen ge r, Une nouvelle correspondance de Stendhal.
12. März: .1. Boulenger, Un dandy; Merimee. —
9. April 1921: J. Boulenger, Le dandysme de Bau-
delaire. — J. L. Vaudoyer, Baudelaire critique d'art.

Rivista dl cultura I, 3: C. de Lollis, Critica e scuola.

—

M. Ortiz, Leopardiana. — P. P. Trompeo, Venunot
stendhaliano. — 4: G. Gentile, Umanesimo e Rinasci-

mento. — G. Salvadori, Due preghiere: Manzöni e

Leopardi. — 5: K. Vossler, Sistemi chiusi e sistemi aperti.

— C- de Lollis, I conati realistici della poesia itaUana:
contatti romantici ooUa poesia tedesca. — M. Ortiz,
Una nuova edizione dei „Canti" del Leopardi (die Aus-

fabe von Moroncini, Palermo 1917). — 6: C. de Lollis,
conati realistici della poesia italiana: le „Ballate" di

Carrer e di Prati. — 7 : B. M i g 1 i o r i n i , Carlo Salvioni. —
8; M. Ortiz, Le „Operette morali" del Leopardi (ed.

Gentile). — C. de Lollis, I conati realistici della poesia
italiana: le „Ballate" diDall'Ongaro e Maffei. 9: C. de
Lollis, Medioevo ed erudizione. — K. Voss 1er,
Hoelderlin e Leopardi. — II, 1: R. Brambati, II

Manzoni umano e il Manzoni subUme. — II, 2: C. de

Lollis, Filologia e genialitä. — 3: S. A. Chimenz,
„II Giorno" di G. Parini. — C. de Lollis, Enrico Morf.

La Cultura. Rivista mensile de Filosofia, Lettere, Arti
diretta da Cesare De Lollis 1, 1. 15. Nov. 1921 : Ces.
de Lollis, L' ideale della cultura. — Gius. Toffanin,
Flaubert oritico e 1 'ultimo De Sanctis I. — Besprechungen: ^3

C. G uerrieri -Crocetti, V. Alfieri, Saul interpretato
'

da A. Momigliano. — P. P. Trompeo, Stendhal. Fasseg-
giate romane. — V. Säntoli, B. AUason, Caroline
Schlegel.

Rivista di Filologia e di Istruzione classica XLVIII, 3:

E. Stampini, „Ambages"' in Petronio e in Dante. —
C. 0. Zuretti, Postilla manzoniana.

Bollettino della societä filologica friuiana Q. J. Ascoli I. 3

:

B. Chiurlo, Bililiografia ragionata della poesia popolare
friuiana. — G. B. Corgnali, I manoscritti friulani della

Civica Biblioteca di Udine.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino LVI, 1:

L. Negri, AI. Manzoni e Teodoro Körner.

Rendiconti delle sessioni della R. Accademia delle scienze
deir Istituto di Bologna. Gl. di scienze morali S. II,

Vol. V: P. Toldo, Un rapporto a Benedetto XIV contro
la „Puoelle" del Voltaire.

Atti e memorie della R. Accademia di scienze, lettere
ed arti in Padova N. S. XXXV'I: M. Menegazzi,
L'imitazioiie di Pindaro in Gabriello Chiabrera. — E.
Bellorini, Alcuni versi inediti di Giuseppe Parini.

Atti della R. Accademia della Crusca 1919—1920: 11

Libro di buoni costumi di Paolo di messer Pace da
Certaldo. Documento di vita tiecentesca fiorentina a
cura di S. Morpurgo.

Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Cl. di scienze

mor'ili, stör, e filolog. S. V. XXIX, 1—3: K. Bianchi,
Per r edizione critica delle „Epistolae metricae" di Fran-
cesco Petrarca.

Atti della R. Accademia di Archeologia, Lettere e Belle
Arti, Societä Reale diNapoüN.S. VII, 1920: F.D' vidio,
Flegias e Filippo Argenti. - E. Cocchia, Magistri
Johannis de Hysdinio Invectiva contra Fr. Petrarcham
et Fr. Petrarchae contra cujusdam Galli calumnias Apo-
logia. — F. Torraca, Per la biografia di Ludovico
Ariosto.

Atti della R, Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti

di Palermo S. 111, Vol. X: G. A. Cesareo, Giuseppe
Piti-e e la letteratura del popolo. — G. De Gregorio,
La riforma ortografica dell' inglese, del francese e del-

l'italiano.

Nuova Rivista storica V, 2—3: R. Germano, La fortuna
di Giuseppe Parini e i contemporanei. — B. Nardi,
Intorno alla dottrina filosofica di Pietro d'Albano.

Archivio storico lombardo XLVII, 4: C. Salvioni, Le
date delle poesie milanesi di Carlo Porta — G. Bisoaro,
Dante Alighieri e i sortilegi di Matteo e Galeazzo Visconti

contro papa Giovanni XXlI.

Bollettino della R. Deputazlone di storia patria per
rUmbria XXIV, 1—3: M. Faloci Pulignani, Dove fu

stampata la prima edizione della „Divina Commedia".

Rivista d'Italia XXIH, 8: F. Meda, Giacomo Zanella e

(iesare Cantü. — U. E. Vanzan, La fortuna di Ales-

sandro Pope in Italia. — 9: C. Tomaselli, Giosue
Carducci e le Alpi. — P. Arcari, L'arte e i cieli di

Giacomo Zanella. — 10: F. Momigliano, II positivismo

dl Carlo Cattaneo. — C. Pellegrini, La leggenda
degli amanti di Borgogna e la sua fortuna in italia

(über La Chätelaine de Vergi). — 11: F. Bartoli, I due
orgogli di Dante. — XXIV, 2: A. Momigliano, Carlo
Porta 1776— 1^21. — L. Ratto, La rinascenza dell'Aver-

roismo. Per le onoranze a Dante. — XX1\', 3: A. Ta-
massia, Emilio De Marchi nei suoi romanzi. — E.

Maddalena,Una commedia inedita del Goldoni „L'avare
fastueux". — 4: F. Meda, II centenario di un' ode. II

„Cinque Maggio" di A. Manzoni. — LT. Santini, Due
interpretazioni dantesche. — XXIV. 5: Q. Tomaselli,
II canto di Piccarda Donati. — M. Ciravegna, Lettere

di uuadonna ad Aleardo Aleardi. — 6: G. Franceschini,
Ricordi danteschi di Vicenza.
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aiornale d'ltalia, 1. 1. 1921: G. Mazzoni, II Fiore. —
16. 1. 1921: I. Del Lunge, Lingua e dialetto nella com-
media italiana. — 2. 2. 1921: M. Fubini, II „Dante" dl

B. Croce.
Rivista di Roma XXV, 7: G. M. AU.erti, Noterelle

petrarchesche. I. L'na gemma folklorica in mano del

Petrarca. II. Una protesta del Petrarca contro l'uso
della parola „Poeta" al tempo suo.

Nuova Antologia 1164: A. Zardo, Coi berneschi veneziani
del Settecento. — 1167: P. Eajna, Letterature neolatine

e „Medioevo universitario". — 1168: M. Scherillo, Carlo
Salvioni. — L. Frati, Enea Silvio Piccolomini imitatore
di Dante. — 11K9: Fr. Torraca, Lettere di Dante. —
A. Gabrielli. Rousseau e il teatro. — 1173: A. Tilgher,
Letteratura francese e letteratura italiana (über De Lollis,
Saggi di letteratura francese). — 1174: A. Benedetti,
Correnti italiane nella poesia di Giovanni Keats. —
N. V'accaluzzo, Massimo d' Azeglio scrittore politico.

—

F. Massai, Due autografi inediti di Vittorio Alfieri. —
1176: C. Segrö, I primi studi del Petrarca. — 1179 u. 1182:

P. Eajna, I centenari danteschi passati e il centenario
presente. — G. Pentimalli, Ombre d'occaso. La
coscienza religiosa e il sentimento poetico di A. Oriani. —
1183: A. Chiappelli, Novitä dantesche.

II Marzocco XXV, 38: C. Levi, Le „sfortune" di Dante
sul teatro. — 39: G. S. Gargano, La sfortuna di Dante
nella scuola. — 40: A. Ponapeati, Giacomo Leopardi
e le favole antiche. — G. Brognoligo, La quartina
del Manzoni in morte del Monti. — 41: A. Conti, Come
ODorare Dante. — 42: A. Valgimigli, La popolarita
di Dante in Italia. Confronti con Shakespeare. — 44: E. G.
Parodi. Carlo Salvioni. — 45: A. Med in, Per la

„Canzone di Legnano". — .51: D. Bianchi, La fuga da
Recanati del Leopardi. — 52: A. Foresti, „La mausueta
vostra e gentil Agna" (Canzoniere, son. 27). — XXVI, 3:

Pio Rajna, La questione del „Fiore". — 4: G. Orto-
lani, Il 2. volume del carteggio di Ä. Manzoni. —
7; E. G. Parodi, Ancora „11 Fiore". — C. Levi,
I teatn di Padova. — 9: G. Lipparini, II Museo
Carducciano di Bologna. — XXVI, 10; G. Biagi, Renato
Fucini. — A. Foresti, Per il testo della „Divina Com-
media". — 12: G. Bernardi, La „Cosa di Dante" in

Giappone. — 17: A. Foresti. ün sonetto allegorico di

Giuseppe Parini. — 18 (Dante Nummer): darin u. a. E.G.
Parodi, Gli amici fiorentini di Dante. — B. Barba-
doro, La „parte" di Dante. — E. Levi, Vita fiorentina
nella „Vita nuova". — S. Morpurgo, II „Dante" a
Firenze. — A Pannella, Dante e gli scrittori fiorentini

del 1700. — C. Gamba, Le illustrazioni del Botticelli.

—

G. Urbini, Dante e Michelangelo. — 19: G. (Jrtolani,
Cinque maggio. — 21 : A. Faggi, Una traduzione inglese
della „Ginestra". — XXVI, 22: E. Pistelli, Traduzioni
dal Pa.scoli latino. — 28: N. Tarchiani, Ripristiui e

restauri a Firenze, per Dante. - E. Brambilla, Due
luoghi oscuri della „Ginestra" e dei „Sepolcri".

Atene e Roma N. S. II, 1—3: B. Terracini, Questioni
dl metodo nella liriguistica storica. (Forts, im nächsten
Heft.)

II Primato artlstico italiane III, 1—2: B. Croce. La
mefodologia della critica letteraria e la Divina Com-
media. — C. Albizzati, Charon Dimonio. — X. Zinga-
relli, Milano nella vita e neue opere di Dante. — G.
Clerici, La battaglia di Montaperti. — F. Meriano,
Le sorgenti del „dolce stil nuovo". — E. Ruta, Vergiue
Madre . . . — C. B e 1 1 a i g u e , Dante e la rausica. — G. P.,

Dante a Pola. — A. Franci, Dante a Firenze. — G.
Titta Rosa, La poesia della „Vita nuova". — A. Savinio,
Osservatorio (Alcune riflessioni sull' amore). — A. Bona-
ventura, La musica italiana ai tempi di Dante. — G.
Podrecca, Piccole voci. — A. Capri, Dante e i suoi
tempi. — N. N.. Varieta danesche. 1. Dante a Tolmino.
2. Dante e il sipario di Gorizia. 3. La dama bianca e il

sasso di Dante.

La Rassegna XXVIII, 3: A. Pellizzari, L'arte, la

critica e la vita. IV. Romanticismo. — V. G. Gu altieri,
II „iiiverso volto" de' Corpi celesti (Paradiso II). — G.
Bologna, II carteggio del Meli. — A. Vicinelli,
L'unitä della poesi'a di Giovanni Pascoli. — 4—5: M.
Poren a, II pessimismo di Giacomo Leopardi. — P.
Micheli, II Tempio di Vacuna. — A. De Rubertis,

Tassoniana. — G. Vitaletti, Per la storia del „pro-

verbio" nel secolo XVL — XXVIH, 6: A. Meozzi,
Giovanni Pascoli traduttore. — D. Guerri, Chiose
dantesche (zu Vita Xuova XXI und XXXII).

La Rassegna Nazionale XLII. 16. Sept. 1920: 0. Premoli,
La puerizia di AI. Manzoni. — 1. Oct. 1920: A. Meozzi,
La prosa di Giovanni Pascoli. — L. Maioli, Xoi e

Dante Alighieri. — 16. Oct. 1920: 0. Premoli, Primi
versi e primi amici di AI. Manzoni. — 1. u. 16. Nov.:

A. Goglia, Antonio Fogazzaro alla luce dei tempi che
corrono. — 16. Dez.: 0. Premoli, Prima dimora di AI.

Manzoni a Parigi. — XLIII, 1. Febr. 1921: M. Foresi,
Del culto esagerato di Dante e iA feticismo dantesco. —
16. Febr. 1921: P. Barbara, Domenico Maria Manni
della Societa Colombaria. — 1. April: M. Merkel, „Le
chemin de long estude", primo tentativo di imitazione

dantesca in Francia, di Christine de Pisan. — 16. April:

G. Jannone, Briciole manzoniane. — 1. Mai: O. Pre-
moli, La conversione di A. Manzoni. — G. Jannone,

• Del Leopardi e del Colletta (per nuovi documenti circa

la pubblicazione dei „Canti"). — 16. Mai und 1. Juni 1921:

A. Bei Ion i, Aleardo Aleardi e Angelo Messedaglia. —
16. Juni: G. Giovannozzi, La fisica di Dante.

Emporium LI, 309: C. Levi, II „secondo vecchio" della

Commedia dell'arte: il Dottore. — 313: M. Scherillo,
Francesca da Rimini e Isotta d' Irlanda. — P. Mol-
menti, La prima edizione della Divina Commedia. —
314: M. Scherillo, Ciacco e Dante uomini di Corte.

—

A. J. Rusconi, II pulpito di Dante. — '^lö: M. Sche-
rillo, Dante. Commemorazione secentenaria. — 316:

N. Tarchiani, Dante e l'arte a Firenze 'prima del-

l'esilio. — 31»: M. Scherillo, Matelda (II canto XXVIII
del „Purgatorio").

Le Letterei, 1: C Culcasi. Due grandi anormali: G.G.
Rousseau e T. Tasao. — F. Senes, M. Rapisardi. —
3: L. Vigo-Fazio, Dickens in Italia. — 6: K. Serra.
Una pagina inedita su G. Pascoli. — A. Vitelli. Byron
e ritaUa. — 7: F. Sapori, Aspetti del romanzo italiano. —
G. Cantalamessa, Scontentezza di Leopardi. —
8: Irnerio, Pensieri del Manzoni, — 10: S. A. Luciani,
L' insegnamento di Shakespeare. '

La Critica XVIII, 5: B. Croce, La storiografia in Italia

dai cominciamenti del secolo decimonono ai giorni nostri.

XVI, 11 materialismo storieo e il risveglio della storio-

grafia filosofica. ^ G. Gentile, Appunti per la storia

della cultura in Italia nella seconda metä del secolo XIX.
La cultura toscana. (Forts.) — B. C, Una difesa tedesca

di Dante nel 176:3. — XVIII 6: B. Croce, La storio-

grafia . . . XVII, La storiografia economico-giurudica
come derivazione del materialismo storieo. (Schi.) —
G. Gentile, Appunti ... IV. La cultura toscana. —
B. C. Nuove ricerche sulla vita e le opere del Vico e sul

vichianismo. — XIX, 1: G. Gentile, Appunti per la

storia della cultura in Italia nella seconda meta del

sec, XIX. (Forts.) V. La cultura piemontese, — G.

Brognoligo, La cultura veneta. — B. C, Nuove
ricerche sulla vita e le opere del Vico e sul vichianismo.

(Forts.) — 2: B. C, Postille manoscritte di Orazio Ariosto

ai „Romanzi" del Pigna. — XIX, 3: G. Gentile, Appunti
per la storia della cultura in Italia nella seconda meta del

secolo XIX. V. La cultura piemontese. — G. Brognoligo,
VI. La cultura veneta.

La Nuova Critica I, 3—4: G. Amato, L'arte e la critica, —
F. Biondolillo, L' unita spirituale nella Divina Com-
media, — G. Longo, „II sogno della vergine" del

Pascoli. — F. Biondolillo, Critica e critici.

La Rassegna critica della letteratura italiana XXV,
7—12: F. Torraca, Per la biografia dell' Ariosto, —
D. Santoro, La „Silvia" del Kegaldi. — Besprechungen:
Moroncini. Operette morali del Leopardi ed. Gentile. —
Proto, G. B. Manso di M. Manfredi. — G. Checchia,
Ancora dei primi idilli leopardiani.

Pagine critiche I, 4: Fr. Flamini, H canto degli ipo-

criti (Inferno XXIII). — Rossi über Asin Palacios, La
escatologia musulniana en la Divina Comedia, — II, 1

:

A. Sainati, Virgilio nei „Pensieri" di Giacomo Leo-

pardi. — M. Ferrara, Nota savonaroliana: Di un
sonetto politico di Francesco Ceci avversario del Savona-
rola.
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II resto del carlino della sera. 17. Mai 1921: L. Sighi-
nolfi, Dante e il sonetto della Garisenda — 2. Juli 1921

;

Ä. Sorbelli, I manoscritti di Giosue Carducci: le poesie.

Nuovo Convilo VI, 1: G. Amendola, Atteggiamenti
spirituali di Eteoole Poliuice e Jocasta nelle tragedie di

Euripide Seneca Racine Alfieri. — 3: F. Crispolti,
Dante apologista ed educatore. — 4: N. Zingarelli,
Dante e la visione. — L. Gamberale, Shakespeare
conobbe le opere di Dante? — 5: F. Crispolti, L' ufficio
artistico della dottrina dantesca.

Qioventti nova. Studium XV, 3: M. Cordovani, Dante
filosofo. — -t: P. iVleiandri, Ludovico Muratori, com-
mediografo del Risorgimento. — 5: M. Cordovani,
L 'arte e 1' amore del vero Dante. — 9: A. ApoUonio,
La passione di Gesü nella poesia popolare umbra. —
XVI, 5: C. Santoro, II pensiero religiöse nelle opere
del Giusti.

Sulla corrente I, 9—12: E. Lorizio, I personaggi del-
r Antigene alfieriana.

Rivista Araldica XIX, 2: S. Mannucci, Genealogia degli
Alighieri.

Boletin de la Real Acadetnia Espaiiola VIII, cuad. 38,
Juni 1921: M. de Saralegui, Escarceos filologicos. —
E. Julia Martinez, Problemas lingüisticos en el reine
de Valencia. — M. Gaspar Remiro, Los manuscrites
rabinices de la Biblioteca Nacional. (Forts.) — D.
Gran ad a, Terminologia hipica espafiola e hispano-
americana. (Forts.) — M. SerranoySanz, Cronicön
villarense. — M. de Tore y Gisbert. Reivindicacion
de americanismos.

Neu erschienene Bücher.

Ermatinger, Emil, Das dichterische Kunstwerk. Grund-
begriffe der Urteilsbildung in der Literaturgeschichte.
Leipzig, Berlin, B. G. Teubner. 1921. VIII, 405 S. gr. 8».

M. 40; geb. M. 48.

Gull, A., La figura di Caino della letteratura mederna.
Palermo, fratelli Vena e C. 184 S. 8".

Hoffmann, Paul Th., Der mittelalterliche Mensch ge-
sehen aus Welt und Umwelt Notkers des Deutschen.
Gotha, Perthes. 356 S. 8».

Tieghem, P. van, La poesie de la nuit et des tombeaux
en Eurepe au XVIIIi^ siecle. Paris, F. Rieder & Co.
178 S. 5 Fr.

Baumgartner, H., Die Laute der Mundarten des Berner
Seelandes. Bern. Diss. 54 S. 8".

Bock, L. Alfred, Die epische Dreizahl in den Islendinga
sögur. Ein Beitrag zur Beschreibung der isländischen
Saga. Dis«. Heidelberg. (S.-A. aus Arkiv för Xordisk
Filologi XXXVn, S. 263-313; XXXVIII, S. 51-83.

Bab, Julius, Fortinbras oder Der Kampf des 19. Jahr-
hunderts mit dem Geiste der Romantik. 6 Reden. 2. Aufl.
Berlin, Oesterheld & Co. 1921. 264 S. 8». M. 26; geb.
M. 34.

Bartels, Adolf, Prof., Weimar, Die klassische Literatur-
periode in ihrer nationalen Bedeutung, Mit 11 Abb,
[Titelauf 1, 1910.] Neuhef, Kr. Teltow, Zentralstelle zur
Verbreitung guter deutscher Literatur. 1921. 108 S.
8" = Deutscher Geist. Heft 1. M. 10. Ursprünglich er-
schienen als Heft 7 der Serie „Als Deutschland erwachte".

Bartels, Adolf, Die deutsche Dichtung der Gegenwart.
10, Aufl, Teilausg,' [T, 3].) Leipzig, H. Haessel Verl.
1921, 8°, [3,] Die Jüngsten. 11.—20. Tsd, VHI, 248 S.
M. 20-F30O/O T,; Hlwbd. M. 25-f SQOo T.

Berger, Karl, Schiller, Sein Leben und seine Werke,
In 2 Bänden. Bd. 1, 2. München, C. H Becksche Verlh.
1921. 8», 1. Mit einem [Titel-]Bildn. des Dichters nach dem
Gemälde von Anton Graff. 13. Aufl. 40.—43. Taus. VII,
633 S. Hlwbd. M. 50. 2. Mit einem tTitellBildn. des
Dichters nach dem Gemälde von Ludovike Siraanowiz.
12. "Aufl. 37.-39. Taus. VIII, 824 S. Hlwbd. M. 60.

Bielsche wskv. Albert, Goethe. Sein Leben und seine
Werke. In 2 Bänden. Bd. 1. 2. München, C. H. Becksche
Verlh. 1921. 8°. Auf holzfr, Papier, Hldrbd. M. 210.
1. Mit einer Photograv. [Goethe in Italien von Tisch-
bein.] 40. Aufl. XI, 522 S. Hlwbd. M. 50. 2. Mit einer

Photograv. [Goethe im 79. Lebensjahre von Jos. Stieler,]

39, Aufl. V, 7.57 S. Hlwbd. M. 60.

Bede, Wilhelm. Goethes Schweizer Reisen. Leipzig, H.
Haessel Verl. 1922. VIII, 288 S., mit z. T. aufgekl. Abb.
Tai. 8». Hlwbd. M. 60 + 30 "/o T.; Lwbd. M. 75 + 30» o T.
Bilderbd. hierzu erscheint im Jan. 1922 unter dem Titel

:

Bede, Die Schweiz, wie Goethe sie sah.
Behnenblust, G., Le Genie classique et la Poesie
allemande. La Poesie de la Suisse allemande et l'Ideal

helvetique. Lausanne, Pa^-et. 1921. 63 S. 8". Fr. 2.

Bercherdt, H. H., Die ersten Ausgaben von Grimmeis-
hausens Simplicissimus. Eine krit. Untersuchung. München,
Stobbe. 64 S. 8». 9 Nachbildungen. M. 40.

Büchner, W., Goethes Faust. Eine Analvse der Dichtung,
Unveränd. Nachdr. Leipzig, Teubner. 128 S. 8», M, 14,

Chamberlain, Houston Stewart, Das Drama Richard
Wagners, Eine Anregung. 6. Aufl, Leipzig, Breitkepf &
Härtel. 1921, VIII, 150 S, gr, 8». M, 6-t 50«.o T,; geb,
M, 12-1-500,0 T.

Crece, Ben., Goethe, con una scelta delle liriche, nuova-
mente tradotte. Seconda edizione riveduta. Bari, La-
terza, X, 289 S. 8». L. 18.50.

Ehret, J,, Das Jesuitentheater zu Freiburg in der Schweiz,
I. Teil : Die äussere Geschichte der Herbstspiele von
1580—1700 mit einer Uebersicht über das Schweizerische
Jesuitentheater. Freiburg i. B., Herder iS: Co. XVI,
260 S. S". Mit 7 Taf, u, 2 Karten, M, 50.

Es eher, Karl. Geselligkeit um Goethe. München, Holbein-
Verlag, Lwbd. M. 15,

Frevban, Max, Das Drama der Gegenwart. Berlin, E. S.

Mittler & Sohn. 1922. VIII, 120 S. gr, 8». M. 17.50;

geb. M, 25.

Goethe, Johann V^'olfgang v„ u. Christiane Vulpius:
Goethes Ehe in Briefen. Hrsg. (u. Vorw.) von Hans
Gerhard Graf. Mit 8 Bildertaf., 1 Fks. u, 1 Schlussstück,
Frankfurt a. M , Literarische Anstalt Rotten & Leening,
1921. Xn. 587 S, 8«. M, 60; Hlwbd. M. 80; Hpergbd,
[vergriffen] M. 100.

Grimm, Jakob, u. Wilhelm Grimm, Deutsches Wörter-
buch. Bd. 10, Abt. 3. Lfg, 3: Stopeen-Stoszbank, Bearb.
von Dr, B. Creme, Sp. 321—480. Leipzig, S. Hirzel,

1921. 4». M. 10.

Gundolf, Friedrich [d, i. Friedrich Gundelfinger]:
George, 2., unveränd. Aufl, 6.— 10. Taus, Berlin, G.Bondi.
1921. 271 S. gr. 8". M. 22.50.

Hain rieh, Paul, Dr, phil, et jur., Werther und Rene.
Greifswald, Bruncken & Co. 1921. 81 S. gr. 8" = Ro-
manisches Museum. Heft 18. M. 12,50,

H a 1 1 a u e r , J„ Dialekt des Berner Jura im 14, Jahrh. Diss,

Zürich, 90 S, 8».

Haller, Paul, Dr., Pestalozzis Dichtung. Zürich, Art.
Institut Grell Füssli. 1921. II, 142 S. gr. 8", M, 12.

Hartmann von Aue, Der arme Heinrich. Hrsg. von
Hermann Paul. 6. Aufl. Halle (Saale), M. Niemever.
1921. XII, 40 S. kl. yo = Altdeutsche TextbibUethek.
Nr. 4. M. 3.

Häuften, Adolf. Prof. Dr.. Johann Fischart. Ein Literatur-
bild aus der Zeit der Gegenreformation. Bd. 1. Berlin
und Leipzig, Vereinigung wissenschaftl. Verleger. 1921.

gr. 8». 1. XL 290 S. M. 48.

Hehu, Viktor, Gedanken über Goethe, Neue Ausg. mit
einem Nachw, von Alexander Eggers. Darmstadt,
O. Reichl. 1921. 533 S. 8«. Lwbd. M. 90; Hldrbd. M. 150.

Hillebrand, Lucie, Dr., Das Riesengebirge in der
deutschen Dichtung. Breslau, Ferd. Hirt, 1922, 183 S.

8». M. 22: geb. M. 32.

H u b b a r d , L. L., Een nederlandsche ßron van den Robinson
Crusoe. De Historie van den El- Ho. Eon Episode uit

de Beschryvinge van het magtig Koningryk Krinke
Kesmes doer Hendrik Smeeks 1708 Herdruk't naar het
Origineel, vertaald uit het nederlandsch in het engelsch
en vergeleken raet de Historie van Robinson Crusoe door
Lucius L. Hubbard. Den Haag, N. Pesthumus. 1921.

Kaulf uss -Diese h, Karl, Deutsche Dichtung im Strome
deutschen Lebens. Eine Literaturgeschichte. Leipzig,

_R. Voigtländer. 1921. XI, 316 S, b". Hlwbd. M. 4'.

Keller, Gottfried, u. Joseph Viktor Wid ma nn , Brief-

wechsel, Hrsg u. erl, von Dr, Max W^idmann. Basel,
Leipzig, Rhein-Verlag. 1922. 176 S. 4». M. 20: geb,
M, 30.
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Korff, H. A., Der Geist des westöstliohen Divans, Goethe
und der Sinn seines Lebens. Hannover, W. A. Adam
[durch Carl Fr. Fleischer, Leipzig] = Schwarze Bücher.
Bd. 4-5. M. 20.

Krueger, Th., Eichard Dehmel als religiös-sittlicher

Charakter. Eine Studie zur Neu-Mystik. Tübingen, Mohr.
43 S. 8». M. 9.

Kudrun [Gudrun]. Hrsg. von Karl Bartsch. 4. Aufl.

Anast. Neudr. (1880). Leipzig. F. A. Brockhaus. 1921.

XXVIIL 3-i7 S. 8» = Deutsche Klassiker des Mittelalters.

Bd. 2. M. 23; geb. M. 28.

Kutscher, Artur, Frank Wedekind. Sein Leben u. seine

Werke. Bd. 1. München, Georg Müller. 1922. 8».

1. (Mit 17 Bildbeig. auf Taf. 1.—3. Tsd.) 423 S. M. 50;
Lwbd. M. 80; Hldrbd. M. 100.

Lehmann, Emil, Hölderlins Lyrik. Stuttgart, J. B.
Metzlersche Verlbh. M. (50; geb. M. 75.

Lienhard, Friedrich, Prof. Dr., Einführung in Goethes
Faust. 6. Aufl. M. 26. 30. Tsd. Leipzig, Quelle & Meyer.
1922. 118 S. 8"= Wissenschaft u. Bildung. 116. Pappbd.
M. 10.

Marti, Hugo, Beiträge zu einem vergleichenden Wörter-
buch der deutschen Rechtssprache auf Grund des Schweize-
rischen Zivilgesetzbuches. Bern, Paul Haupt, Akademische
Buchhandlung. 74 S. 8°.

Oppermann, Wilhelm, Prof., Aus dem Leben unserer
Muttersprache. Eine Einführung in das Verständnis
deutscher Sprache und deutscher Art. Leipzig, Quelle &
Meyer. 1922. XII, 180 S. gr. 8». M. 18; Hlwbd. M. 24.

Paasche, Fredrik, Goethe. Ein Profil. Aus d. Norweg.
Uebers.: Frau Generalin Hedda Munck von Fulkila
u. Baronin Didi L o e. Mit einem Vorw. von Friedrich
Lienhard. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. 1922. IH,
77 S. gr. 8». M. 10.

Paul, Jean, Briefe. Hrsg. von Dr. Eduard Berend. 2 Bde.
München, Georg Müller Verl. Hldrbd. M. 300.

Pohl, Gerhard, Der Strophenbau im deutschen Volkslied.

Berlin, Mayer & Müller. 1921. VIII, 2i9 S. gr. 8» =
Palaestra 1:6. M. 28.

Reuter, Otto Siegfrid, Das Rätsel der Edda und der
arische Urglaube. Mit 13 Holzschnitten. Verlag Deutsch-
Ordens-Land. Sontra in Hessen. 174 S. 8".

Schneider, Manfred, Einführung in die neueste deutsche
Dichtung. Stuttgart, W. Meyer-Ilschen. 1921. 129 S.,

Taf. 8" = Dichtung u. Dichter. Pappbd. M. 18.

Seiler, Friedrich, Deutsche Sprichwörterkunde. München,
Beck. X, 457 S. 8». M. 68; geb. M. 85 = Handbuch des

deutschen Unterrichts an höheren Schulen, begründet
von Adolf Matthias. IV, 3.

Soergel, Albert, Dichtung und Dichter der Zeit. Eine
Schilderung der deutscheu Literatur der letzten Jahr-
zehnte. 13. Aufl. 49.— .50. Tsd. Mit 345 Abb. (Buchschm.:
Erich Grüner.) Leipzig, R. Voigtländer. 1921. XH,
892 S. gr. S". M. 100; Hlwbd. M. 120; Lwbd. M. 130;

Hldrbd. M. 200. — Dass. 12. Aufl. 1921. Sämtl. Ausg.
zu gleichen Preisen wie 13. Aufl.

Steiner, Rudolf, Goethe als Vater einer neuen Aesthetik.
Vortr., geh. im Wiener Goethe- Verein am 9. Nov. 1888.

9.— 13. Taus. Berlin, Philosophisch-anthroposoph. Verlag
[durch Der Kommende Tag, Stuttgart]. 1921. 28 S.

8". M. 5.

Stoessl, Otto, Gottfried Keller. Mit vielen Vollb. 9. bis

12. Taus. Berlin, Brandussche Verlh. 1921. 108 S. kl. 8» =
Die Literatur-Sammlung Brandus. Bd. 10. Pappbd. M. 22;
Ldrbd. M. 100.

Walter, Karl, Justinus und Theobai d Kerners Beziehungen
zum Elsa.ss. Mühlhausen, Bader & Cie. 1914. Aufgekl.
Ludvvigsburg, C. F. Schulz. Ausg. 1921. 51 S. mit 1 Abb.
1 Titelb. 8". M. 5.

Walter, Karl, Aus Eduard Mörikes Bräutigamszeit mit
unveröffentlichten Briefen. Ludwigsburg, C. F. Schulz.
1921. 16 S. 8». M. 3..50.

Werle, Joseph, Der Gotteskampf der Droste. Ein Beitr.

. zum Verständnis der religiösen Seele. 1.— 4. Aufl. Mainz,
Matthias-Grünewald -Verlag; Auslieferung: H. Rauch,
Wiesbaden. 1921. 60 S. 8" == Religiöse Geister. Bdch. 7.

Pappbd. 9.75.

I
Barbera, P., Sterne,

ritratti,

Firenze, Barbfera. XXXIV, S. con due

Bazalgette, Leon, Le „Poeme-Evangile" de Walt Whit-
man. Paris, Editions du Mercure de France. 8". Fr. 10.

Carter, Henry Holland, Every Man in his Humor, by
B. Jonson. Edited with introduction, notes, and glossary.
Yale Studies in English LII. New Haven, Yale University
Press.

Chambers, E. K., and F. Sidgwick, Early English
Lyrics — Amorous, Divine, Moral, and Trivial. London,
Sidgwick & Jackson. 7 sh. 6 d.

Chevrillon, Andre, Etudes anglaises. La Peinture
anglaise. Les Etats- Unis et la Vie americaine. La nature
dans la poesie de Shelley. Rudyard Kipling. L'opinion
anglaise et la Guerre du Transvaal. 4« edition. Paris,
Hachette. 363 S. 8». Fr. 10.

Feuillerat, Shakespeare. Paris, La Renaissance du livre

200 S. 8». Fr. 4.

Förster, Max, Keltisches Wortgut im Englischen. Eine
sprachl. Untersuchung. Halle (Saale), M. Niemeyer. 1921.

.128 S. gr. 8°. M. 24. Aus: Texte u. Forschungen zur
englischen Kulturgeschichte. Festgabe für Felix Lieber-
mann.

Friedländer, G., Shakespeare and the Jew. London,
Routledge. 3 sh. 6 d.

Graves, Thornton S., Notes on Puritanism and the Stage.
Reprinted from Studies in Philology XVIII.

Grierson, Herbert J. C, Metaphysical Lyrics and Poems
of the Seventeenth Centurv. Oxford, Clarendon Press.
LVIII, 244 S 6 sh.

Hibbard, CA., Studies in American Literature. Chapel
Hill, University of North Carolina. 1921.

Maselli, A., Gli umili nella tragedia greca e shake-
speariana. Alatri, P. A. Isola. XI, 431 S. S». L. 9.

Neilson, W.Allan, and Howard Rollin Patch, Selections
from Chaucer. New York, Harcourt, Brace & Co.

Oxford English Diotionary. The. Edited by Sir
James Murray, K. Bradley, 'W. A. Craigie and'C. T.
Onions. Vol. X. U—Unforeseeable. W—Wash. X—Zyst
Oxford, Clarendon Press (Humphrey Milford). Fol. Sh. 15'

10, 10.

Perr omat, Charles, William W^ycherley. Paris, F. Alcan.
470 S. 8". Fr. 20.

Pyre, J. F. A., The Formation of Tennyson's Style.
A Study, primarily of the Versification öf the Early
Poems. University of Wisconsin Studies in Language
and Literature Number 12. Madison, University of
Wisconsin.

Rieh, Mabel Irene, A Study of the Types of Literature.
New York, The Century Co. 1921.

Schöffler, Herbert, Dr. Priv.-Doz., Ratgeber für das
Studium der Anglistik. Halle (Saale). M. Niemeyer;
Leipzig, A.Lorentz in Komm. 1921. 10 S. 8"= Leipziger
Hochschulhefte Nr. 1 == Hochschulhefte. Serie 4,1. M. 1..50.

Sievers, Eduard, Angelsächsische Grammatik. 3. Aufl.
2., unveränd. Abdr. Halle, M. Niemeyer. 1921. XHI,
318 S. gr. 8" = Sammlung kurzer Grammatiken german.
Dialekte. 3. M. 30; Hlwbd. M. 40.

Sisam, Kenneth, Fourteenth Century Verse and Prose.
Oxford, University Press. XLVII, 292 S. 8». 7 s. 6 d. 1921.

Smith, D. Nichol, Wordsworth, Poetry and Prose. With
essays by Coleridge, Hazlitt, de Qüincey, and an In-
troduction. Oxford, Clarendon Press.

Stern, Gustaf, Swift, Swiftly, and their Synonyms.
A Contribution to Semantic Analysis" and Theory. Göte-
borg, Wettergren i.^ Kerber. 295 S. 8". 18 Kroner.
Göteborgs Högskolas Arsskrift 1921. III.

Stirling, Sir VVilliam Alexander earl of, Poetical Works.
Edited by L. E. Kastner and H. B. Chalton. Vol. I.

The dramatic works, with an introductory essay on the
growth of the Senecan tradition in Renaissance Tragedy.
Manchester, University Press. CCXVIII, 482 S. 8».

VVhitman, Walt, The Uncollected Poetry an Prose of

Walt Whitman. Collected and edited by Emory Holloway.
With a critical and biographioal essay by Professor
Henrv Holloway. 2 vols. New York, Doubleday, Page &
Co. 1921.

Wiegert, Dr., „Jim an' Neil" von William Frederick
Rock. Eine Studie zum Dialekt von Devonshire. Berlin,

Mayer & Müller. 1921. VIE, 344 S. gr. 8» = Palaestra 137.

M. 45.

W i h a n , Josef, Dr. Priv.-Doz., Die Hamletfrage. Ein Beitr.

zur Geschichte der Renaissance in England. Leipzig,

10
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Bernh. Tauchnitz. 1921. 89 S. gr. 8" = Leipziger Bei-
trage zur englischen Philologie. Heft 3. M. 10.

Wolff, Max Josef, Shakespeare. Der Dichter und sein
Werk. In 2 Bänden, b., neubeprb. Aufl. 14.— 16. Taus.
Bd. 1, 2. München, C. H. Becksche Verlh. 1921. 8«.

Hlwbd. je M. 45; Bd. 1/2 auf holzfr. Papier, Hldrbd.
M. 180, 1. Mit einer Nachbildung d. Droeshout-Portr.
[Taf.]. V, 474 S. 2. Mit emer Nachbildung d. Chandos-
Portr. [Taf.]. III, 469 S.

Alajmo, M., Le correzioni agli Sposi Proniessi e il re-
alismo del Manzoni. Palermo, Sandron. 120 S. 8". L. 6.

Alfieri, V., Scritti politici: del principe e delle lettere;
della tirannide e il panegirico di Plinio a Trajano, a cura
di Ettore Allodoli. Lanciano, Carabba. XXXll, 172, 162 S.
8=. L. 8.

Alfieri, V., Lavita. Introduzione e note di Luigi Negri.
Torin o, Unione tip -ed. XXV, 310 S. 8". L. 9. Collezione
di classic! italiani con note fondata da P. Tommasini-
Mattiucci, diretta da G. Balsauio-Crivelli vol. II.

Anglade, Jos., Histoire de la Litterature Meridionale au
Moyen Age. Paris, E. de Boccard. 8°. 12 Fr.

Antologia Portuguesa. Organizada por Agostinho
de Campos. - Bernardes. I. „Nova Floresta". XLI, 274 S.
8°. — Bernardes. II. Nova Floresta, Estimulo pratico,
Luz e Calor, Ultimos Fins do Hörnern, Exercicios Espiri-
tuals etc. LIV, 273 S. 8". — Junqdeiro. Verso e Prosa.
LXXVIil, 2.58 S. 8". — Paladinos da Lingiiagem. LXIV,
269 8. 8». — Fernäo Lopes. I. Cronicas de D. Pedro e
D. Fernando. LXXVI, 278 S. 8». Paris-Lisboa, Libr.
Aillaud e Bertrand.

Azeglio, D'. M., I miei ricordi, e scritti politici e lettere.

Milano, U. Hoepli (ü. AUegretti). 1921. 16». p. XL, 532'

con ritratto e facsimile. L. 12.50.

Barbiera, ß., Carlo Porta e la sua Milano. Firenze,
Barbera. XI, 423 S. 8». L. 20.

Beaunier, A., La jeunesse de Madame de La Fayette.
Paris, Flammarion. Fr. 7.

B edier, Jos., Discours prononce ä l'Academie fran^aise
le 3 novembre, en remplacement d'Edmond Rostand.
Paris, Champion. 3 Fr.

B edier, Jos., Les Legendes epiques. Recherches sur la

formation des chansons de geste. 2« edition revue et
oorrigee. T. 3 et 4. Paris, Champion. 481, 512 S. 8».

a Fr. 10.

B edier, J., Roland a ßoncevaux. Oxford, Clarendon
Press. 1921. 23 S.

Betbeder-Matibet, Marie, L'influence de Shakespeare
sur Musset dans les comedies et proverbes. Paris, H. Didier.
47 S. 2 Fr. (A. aus der Revue de l'enseignement des
langues Vivantes.)

Biagi, V., II Fiore — II Detto d' Amore — L'Intelligenza.
Firenze, Bempoi-ad.

Biondi, Dante, Un dimenticato: Silvestro Centofanti nella
vita e neir Opera letteraria. Pisa, tip. Folchetto. 346 S. 8".

Bottone, Gargano Salvatore, Carattere e spirito filosofioo
della poesia di Giovanni Meli. Palermo, fratelli Vena.
87 S. 8».

Bourdaloue, Sermons sur l'impurete, sur la conversion
de Madeleine et sur le retardement de la penitence. In-
troduction et notes de Gonzague Truc. Collection des
chefs-d'oeuvre meconnus. Paris, Editions Bossard. 204 S.
8». Fr. 12.

Brambati, R., L' attenuazione dell' individualitä nei Pro-
messi Sposi. Genova, Libreria moderna. 82 S. 8". L. 3..50.

Bruers, A., Gabriele D'Annunzio e il moderno spirito
italico. Roma, La Fionda (soc. poligr. Italiana). 1921.
16». p. 142. L. 10.

Burton, J. M., Honore de Balzac and his figures of
Speech. (EUiott Monographs). Princeton, University Press.
1921. 98 S. 8".

Calderisi, R., Antonio Sebastiano Minturno, poeta e
trattatista del Cinquecento, dimenticato; vita e opere:
saggio critico. Aversa, tip. Noviello. 102 S. 8°. L. 9.

Calderon de la Barca, P., El Alcalde de Zalamea.
Edited by Ida Farnell. New York, Longmans, Green & Co.
XLVllI,'r26 S. 8". Doli. 1.10.

Casares y Sanchez, J., Nuevo concepto del Diccionario
de la Lengua. Madrid, Imnr. G. Koehler. 118 S. 4".

Caso, A., y Löpez-Portillo y Rojas, J., La Oda a la

Müsica de fray Luis de Leon. Mejico, Tip. .Cultura".
37 S. 8°.

Chamaillard, Ed., Le chevalier de Mere. rival deVoiture,
ami de Pascal, precepteur de M™« de Maintenon. Paris,
Champion. 168 S. 8» Fr. 7.

Chastelaine deVergi, La, Poeme du XIIP siecle. Edite
par Gaston Raynaud. 3« ed. revue par Lucien Foulet.
Paris, Champion. VIII, 36 S. Fr. 2.

Chi an t er a, K., Guido delle Colonne, poeta e scrittore

del secolo XIII. Monografia. Caglian, tip. M. Valdes.
52 S. 8".

Conti. Ada, Le tragedie dell' Alfieri e la critica dal 1783
agli albori dal romanticismo. Brescia, tip. F. Apoll onio.

92 S. 8».

Oorti, Giovanni, Le Operette morali di Giaoomo Leopardi.
Roma, tip. ooop. Luzzatti. 143 S. 8".

Dancourt et Saint-Yon, Le Chevalier ä la mode,
comedie en cinq actes, en prose. Biblioteca. romanica
262'263. Strasbourg, Heitz. XI, 92 S. 8».

Diccionario gallegocastellano por la Real Academia
Gallega. Cuaderno 19. Coruna, Roel. Fol. S. 241—256.

Diderot, Entretien entre d'Alembert et Diderot: Reve
de d'Alembert. Introduction et notes de Gilbert Maire.
Collection des chefs-d'oeuvre meconnus. Paris, Editions
Bossard. 195 S. 8». Fr. 12.

Donati, Benvenuto, Autografi e documenti vichiani in-

editi o dispersi. Note per la storia del pensiero del Vico.
Bologna, Zanichelli.

D'Ovidio, F., Studi suUa piü antica versificazione fran-
cese. Roma. Maglione & Strini. 1921. 66 S. b". L. 22.

(Estratto Memorie Lincei.)

Farm er, A J., Les reuvres fran(;aises de Scevole de Sainte-
Marthe. 1536— 1623. Toulouse, Edouard Privat. 149 8.8».

Fraenger, Wilhelm, Die Masken von Rheims. Mit 38 Ab-
bildungen, einer Einleitung und der Legende „Der Tänzer
unserer lieben Frau" ins Deutsche übertragen von Curt
Sigmar Gutkind. Erlenbach-Zürich und Leipzig, Eugen
Rentsch. 41 S. (Bildet einen Band der von Wilhelm
Fraenger herausgegebenen Komischen Bibliothek.)

Gaetani, S., Fran9ois Villon. Napoli, R. Ricciardi. 1921.

120 8. 8». L. 6.

Gautier de Coincy, Christinenleben nach den beiden
Hss. zu Carpentras und Paris zum ersten Male mit Ein-
leitung, dem latein. Texte der Acta Urbevetana, An-
merkungen und Glossar hrsg. von Andreas Ott. Erlangen,
Junge & Sohn. CLXXVI, 352 S. »». M. 90 = Beiträge
zur Kenntnis der altfranz. hagiographischen Literatur
Band L

Gentile, Giov., Giordano Bruno e il pensiero del Ri-
nascimento. Firenze, Vallecchi.

Gerold, Th., L' art du chant en France au XVII» siecle.

Strasbourg, Commission des publications de la Faculte
des lettres. 1921. 300 S. 8». Fr. 30.

Giglio, A., Stendhal e la letteratura italiana. Milano.
Hoepli. VIII, 166 S. 8». L. 9. Biblioteca letteraria.

Glaser, K., Zum Bedeutungswandel im Französischen.
Ergänzende .Skizzen zu Nyrop , Grammaire historique
de la langue francaise. Marburg, Elwert. 72 S. S".

Goldoni, Carlo. Commedie. La Vedova scaltra. Stras-
bourg, Heitz. XVL84S. 8». Biblioteca Romanica 260'26l.

Goldoni, Carlo, Scelta di Commedie, con prefazione e

note di Ernesto Masi. Firenze, Le Monier. 2 Bände.
XXXIII, 539, 648 S. 8». L. 15.

Hämel-Stier, Angela, Der Humor bei Jose de Espronceda.
Diss. WOrzburg. 48 S. 8».

Hatzfeld, Helmut, Einführung in die Interpretation neu-
französischer Texte. München, Max Huber. 115 S. 8".

M. 15.

Haustein, Margarete, Die französische Literatur im Urteil
der englischen Romantiker Wordsworth , Coleridge,
Southey. Diss. Halle. 127 S. 8».

Havens, G. R., The Abbe Prevost and English Litera-
ture. Diss. Elliott Monographs. Princeton, Unjversity
Press. IX, 135 S. 8".

Histoire litteraire de la France. Tome XXXV: Suite
du quatorzieme siecle. Paris, C. Klincksieck. XXXV,
661 S. 4». Fr. 52.50.

Jaberg, K., Kultur und Sprache in Romanisch-Bünden.
Akademischer Vortrag, gehalten am 4. Februar 1821.

Bern. Paul Haupt. 21 S. 8*.
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I

Krüger, Gustav, Prof. Dr., Französische Synonymik nebst
Beiträgen zum "VVortgebraucli. Lfg. 10. S". 913-- 992.

Dresden u. Leipzig, C. A. Koch. 1921. gr. 8». Subskr.-Pr.
M. 10.

Lang, G. E., Charles Baudelaire juge par Emest Feydeau.
Paris, R. Davis. 36 S. Fr. 22.

Lanson, G., Manuel bibliographique de la litterature

franvaise moderne XVl^, Xyil", XVIII" et XIX» siecles.

Nouvelle edition revue et augmentee avec un chapitre

complementaire sur le mouvement litteraire au debut du
XX* siecle et sur la litterature de guerre. I: XVl« siecle;

II: XVII» siecle; III: XVIIIe siecle; IV: Revolution et

XlX'^sifecle. Paris, Hachette. I. XXVII, 1—238; 11: XXXII,
239—530; III. XXXII, 531—924; IV: XXXU, 925—1530.
Fr. 80.

LlanoRoza deAmpudia, Ade, Del folklore asturiano.

Conferencia. Oviedo, Tip. .,E1 Correo de Asturias".
.52 S. 80.

Lyonnet, H., Les „Premiferes" du Moliere. Paris, Libr.

Delagrave. 230 S. 8». Fr. 7.

Manzoni, A., Tragedie. Introduzione e note di Pietro

Egidi. Torino, ünione tip.-ed. XXXVI, 248 S. 8». L. 8.

Menendez y Pelayo, M., Estudios sobre el teatro de
Lope de Vega. Ediciön ordenada y anotado por don
Ädolfo Bonilla y San Martin. Tomo II. Madria, Impr.
de Ramona Velasco. 320 S. 4».

Montesffon, Ch. R. Comte de, Vocabulaire du Haut-
Maine. Supplement et additions. Paris, E. Paul. 207 S. 8°.

Morice, H., L'Esthetique de Sully Prudhomme. These
de doctorat. üniversite de Rennes. Vannes, impr. La-
folye frferes. 205 S. 8».

Morice, H., La Poesie de Sully Prudhomme. These de
doctorat. Universite de Rennes. Vannes, Lmpr. Lafolye
freres. 471 S. 8».

Navarro Tomas, T., Doctrina fonetica de Juan Pablo
Bonet (1620). Madrid, Impr. de los Sucesores de Hernando.
28 S. 4«.

Navarro Tomas, T., Juan Pablo Bonet. Barcelona,
Impr. de la Casa de Caritat. 27 S. 4«.

Xicholson", G. G., Recherches phUologiques romanes.
Paris, Champion. XII, 255 S. 8». Fr. 30.

Niecolin i, G. B., Tragedie scelte. Firenze, Le Monnier.
2 Bände. VII, 386, 39-t S. 8". L. 15.

Olschki-Keins, Elvira. Italienisches Lesebuch. Antho-
logie d. Italien. Prosa vom Mittelalter bis zur Neuzeit.

Heidelberg, J. Groos. 1921. VIII, 234 S. 8» = Methode
Gaspey-Otto-Sauer. Pappbd. M. 18; Lwbd. M. 21.

Ottolini, A., Pietro Verri e i suoi tempi. Palermo,
R. Sandron. 274 S. 8". L. 15. Collezione settecentesra

a cura di S. Di Giacomo. No. 15.

Pantagruel, Die Trollatischen Träume. Ein Holzschnitt-
Fratzenbuch mit 120 Bildern und einem kräftigen

Prolog Johannes Fischarts. Herausgegeben von Wilhelm
Fraenger. Erlenbach-Zürich u. Leipzig, Eugen Bentsch.
22 S. 8» und 120 Abbildungen. (Bildet einen Band der
von Wilhelm Fraenger herausgegebenen Komischen
Bibliothek.)

Pascal, Carlo, La sorella di Giacomo Leopardi. Milano,
•-••-.in Treves. 70 S. 8». L. 3.

• vv_„^;„ ^gj Promessi Sposi. Trieste,

»"Tozzu, ^. _

Firenze e Cino da Pistoia. .

24 S. 8°.

Procopovioi, Alexe, Introducere in studiul literaturii

vechi. Cernauji, Institutul de arte grafice si editura
„Glasul Bucovinei". 127 S. 8". Ü5 Lei.

Procopovici, Alecu, Eccum. Extras din Dacoromania
ßuletinul muzeului limbei Romane. Anul I (1920).

Regnard, Jean-Franijois, La Provenijale, suivie de la

Satire contre les maris. Textes accompagnes d'une pre-

face sur Regnard et la litterature barbaresque, dune
notice ä propos de cette satire, de quelques indications
relatives aux logis de Regnard ä Paris et ä la campagne,
et nombreuses notes. Par Edm. Pilon. Paris, Editions
Bossard. 209 S. 8».

Righetti, Maria, Per la storia della Novella italiana al

tempo della reazione cattolica. Teramo, Giov. Fabbri.
Roland-Holst, Henriette, Jean Jacques Rousseau. Ein
BUd seines Lebens und seiner Werke. München, Kurt
Wolf. 1921. VU, 225 S., 5 Taf. gr. 8".

Ronsard, Sonnets pour Helene. Introduction et notes
de Roger Sorg. Paris, Editions Bossard. 246 S. 8*.

Fr. 12.

R o s t a n d , Edmond, Deux romanciers de Provence. Honore
d' Urfe et Emile Zola. Le Roman sentimental et le

roman naturaliste. Paris, Champion. Fr. 10.

Russo, L., Salvatore Di Giacomo. Napoli, R. Ricciardi.

238 S. 8». L. 8.

Russomanno, Dbaldo. Mario Rapisardi: studio critico.

Reggio Calabria, tip. ditta P. Lombardi. 86 S. 8». L. 4.

Sacchetti, France, Le novelle, pubblicate secondo la
lezione del codice borghiniano, con note inedite di Vin-
cenzio Borghini e Vincenzio Follini, per Ottavio Gigli.

Firenze, Le Monnier. 2 Bände. XXIII, 384, 437 S. 8".

L. 15.

S a i n e a n , L., L'Histoire naturelle et les branches connexes
dans l'ceuvre de Rabelais. Paris, Champion. 450 S. 8°.

(Nicht im Buchhandel.)
Saint-Evremond, Critique litteraire. Introduction et

notes de Maurice Wilmotte. Paris, Editions Bossard.
• 250 S. 8°. Fr. 12.

Saviotti, G., Charles Baudelaire critico e la questione
deir umorismo. Caserta, R. Marino. 19 S. 8". L. 1.

Collana di opuscoli critici I.

Squassina,A., Studio sull' epistolario foscoliano. Brescia,

tip. F. Apollonio. 89 S. 8".

Storie de Troja et de Roma altrimenti dette Liber
Ystoriarum Romanorum edite da Ernesto Monaci. Roma,
presso la societä della Biblioteca Vallicelliana.

Tasso, Torquato, La Gerusalemme Liberata. Firenze,
A. Salani. .538 S. 8«. L. 5.75. Edizione Florentia:
i classici pubblicati sotto la direzione del dott. Enrico
Bianchi no. 2.

Truc, Gonzague, Le cas Racine. Paris, Garnier freres.

200 S. 8». Fr. 6.90.

Vento, S., II concettismo nelle liriche di G. B. Marino.
Palermo, fratelli Vena. 22 S. 8».

.

Vergara Martin, G., Materiales para la formaciön de
un vocabulario de palabras usadas en Segovia y su
tierra. — Madrid, Impr. de los Sucesores de Harnando.
98 S.

Villon, Francoys, (Euvres. Texte etabli par Auguste
Longnon, revue et publie par Lucien Foulet. Preface
par Ad. Van Bever. Paris, Georges Crea & Co. XII,
221 S. 8». Fr. 2.

Walberg, E., Date de la composition des recueils de
Miracula sancti Thomae Cantuariensis dus ä Benoit de
Peterborough et k Guillaume de Cantorbery. Paris,

Champion. 18 S. 8". A. aus Le Moven Age Sept.-

Dez. 1920.

Wartburg, W^. v., Französisches Etymologisches Wörter-
buch. Eine Darstellung des galloromanischen Sprach-
schatzes. Lief. 1. A -amaitja. XXXII, 1—80. M. 30.

Bonn und Leipzig, Kurt Schroeder.

Dante-Literatur.
Albo dantesco edito per cura del boUettino „II VI Cente-

nario dantesco", di Ravenna, compilato dal sac. Giovanni
Mesini. Roma, F. Ferrari. 216 S. 4».

* " " 1 1 i . R., Lo spirito francescano nella Vita Nova di

üano, Cattedra popolare dantesca. 32 S. 8". L. 2.

io dantesco, II VI, BoUettino bimestrale
illustraLO del Comitato (Ilattolico per 1' omaggio a Dante
Alighieri (Ravenna) VIH, 1: Per il S. Francesco dan-

tesco. — C. Rivaita, Nei luoghi di D.: D. a Forli. —
A. Cossio, Teoria deU' arte e della bellezza in D. —
G. Corso, II Gran Lombardo. — 2: F. Filippini,
Luoghi danteschi in Bologna. — E. Jallonghi, S. Bona-
ventura e Dante (Purg. II). — G. Corso, L" arco dei

Gavi ed il centenario dantesco a Verona.
Ceppi Bernardi, Ida, S. Pier Damiani nella storia e

nella poesia dantesca. Livorno, Pozzolini. 36 S.

Cochin, H., Dante est-il venu ä Paris? Extrait de

l'Annuaire-Bulletin de la Societe de l'histoire de France.

1921 8 S. 8».

Cossio, Aluigi, Teoria dell'arte e della bellezza in Dante.

Ravenna, tip. Artigianelli. XVI, 118 S. 8". L. 5.50.

Dante Alighieri, La Divina Commedia, con le note di

Nie. Tommaseo, ed introduzione di Umberto Cosmo.
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Vol. IL Purgatorio. Torino, ünione tip.-ed. 441 S. 8".

L. 15. Collezione di classic! italiani con note, fondata
da P. Tommasini-Mattiucci, diretta da G. Balsamo Cri-

velli. Vol. IV. *
Dante Alighieri, La Divina Commedia commentata dal

Carlo Steiner. II: Purgatorio. Torino, Paravia. 8.34.5—694.

L. 9.

Dante Alighieri, La Divina Commedia nella figurazione

artistica e nel seoolare comraento, a cura di Guido Biagi.

Disp. L Torino, Unione tip.-ed. XIV, 1—152. L. 60.

Del L u n g o , Isidoro, Prolusioni alle tre cantiche e com-
mento aU' Inferno. Firenze, Le Monnier. XXIV, 360 S.

8». L. 18.

Fischer, Max, Dr., Das WeltbildDantes. 1.— 3. Taus. Mainz.
Matthias -Grünewald -Verlag; Auslieferung: Wiesbaden,
Hermann Rauch. 1921. III, 95 S., 1 Titelb. 8». Pappbd.
M. 12.

Friedmann, Wilhelm, Priv.-Doz., Dante. Gedächtnisrede,

feh. bei der Dantefeier im Alten Theater zu Leipzig am
5. Sept. 1921. Leipzig, F. Meiner. 1921. 24 S. gr. 8».

M. 4.50.

Grasso, A., L' allegoria della prima canzone della Vita

Nuova. Dal „Simbolo dei Simooli in Dante". Palermo,
G. Travi.

Grazzani, V., Esegesi del primo canto della Divina
Commedia di Dante Alighieri, dedotta dal Convito.
Sondrio, tip. M. Washington e C. 152 S. 8». L. 6.50.

Guzzo, A., 11 cristianesimo nel Paradiso di Dante. Napoli,
Detken e Eocholl. 80 S. 8°. L. 6. (S.-A. aus Gnosis I.)

Levi, Ezio, Piccarda e Gentucca. Studi e ricerche dan-
tesche. Bologna, Zanichelli.

Maurici, Andrea, La giovinezza, il martirio e la glorifi-

cazione di Dante nella storia d' Italia. Palermo, Priulla.

Niccolini, Pietro, L' amore e 1' arte di Dante: 1' arte

nella Divina Commedia; Dante innamorato. Ferrara,
soc. tip. ed. Taddei. 106 S. 8». L. 5.

Novi, üttorino, Verso il Paradiso; la Beatrice: Lettura a
commento degli Ultimi sei canti del Purgatorio. Ferrara,
soc. tip. ed. Taddei. 61 S. 8». L. 5.

Petroselli, Filippo, Etica ed arte nella Divina Commedia:
Viterbo, tip. Urcioaio. 44 S. 8".

Pompeati, A., Dante. Firenze, Battistelli. 366 S. 8".

L. 12.

Scandura, Sebastiane, II De Monarchia di Dante Alighi ri

e i suoi tempi. Acireale, tip. Orario delle ferrovie. 101 S.

8». L. .5.

Simon, Paul, Dr. Prof., Einführung in Dantes Göttliche
Komödie. Mit 1 [Titel-]ßildn. Bielefeld und Leipzig,
Velhagen & Klasing. 1921. IV. 100 S. 8» = Die Bücherei
der Volkshochschule. Bd. 25. M. 3.80-HlOo/o T.

Tuccio, Enzo, Giudizi di Dante su citti italiani. Palermo,
casa ed. L'Attualitä. 178 S. 8». L. 6.

V e n t o , S., La filosofia politica di Dante nel „De Monarchia",
studiata in se stessa e in relazione alla pubblicisti^a

medievale da s. Tommaso a Marsilio da Padova. Torino,
fratelli Bocca. 401 S. 8». L. 30.

Zuccante, Gius., Figure e dottrine nell' opera di Dante.
Milano, fratelli Treves. XX, 277 S. 8». L. 8.

Literarische Mitteilungen, Personal-
nachrichten usw.

Prof. Dr. Hans Naumann in Jena wurde zum ord.

Professor der deutschen Philologie an der Universität

Frankfurt a. M. ernannt.
Der 'ao. Professor für neuere deutsche Literatur-

geschichte an der Universität Kiel Dr. Eugen Wolff ist

zum ord. Professor daselbst ernannt worden.
Der ao. Professor für deutsche Literaturgeschichte

an der Universität München Dr. Janentzky wurde als

Nachfolger 0. Walzels als ord. Professor an die Technische
Hochschule in Dresden berufen.

Prof. Dr. Erich Gier ach in Reichenberg wurde zum
ord. Professor der älteren deutschen Sprache und Literatur

an der deutschen Universität Prag ernannt.

Prof. Dr. Paul Ziesemer an der Universität Königs-

berg wurde zum ord. Honorarprofessor ernannt.

Der Privatdozent für deutsche Sprach- und Kultur-

geschichte Dr. Adam Wrede an der Universität Köln
wurde zum Honorarprofessor daselbst ernannt.

Dr. Christine Touaillon hat sich für da? Fach der

neueren deutschen Literaturgeschichte an der Universität

Wien habilitiert.

Der Mistral-Uebersetzer A. Bertuch wurde von der

philosophischen Fakultät der Universität Halle, die ehedem
auch Mistral die Würde eines Ehrendoktors verliehen hat,

zum Ehrendoktor ernannt.
Der Privatdozent der romanischen Philologie an der

Universität Würzburg Dr. Adalbert Hämel wurde von
der Kgl. Spanischen Akademie der Geschichte in Madrid
zum korrespondierenden Mitglied ernannt.

Der Privatdozent der romanischen Philologie an der

Universität Wien Dr. W. Wurzbach ist zum etatsmässigen

ao. Professor daselbst ernannt worden.

t zu Königsberg Anfang Dezember der ord. Professor

der engl. Philologie Dr. Max Kaluza, 65 Jahre alt.

t am 29. Dezember zu München der ord. Professor

der deutschen Philologie Dr. Hermann Paul, 75 Jahre alt.

t zu Prag Anfang Januar der ao. Professor der

germanischen Philologie Dr. Hans Lambel, 79 Jahre alt.

t zu Jena pm 4. Januar der ord. Professor der ver-

fleichenden Sprachwissenschaft Dr. Berthold Delbrück,
Jahre alt.

t zu Graz Dr. Karl Reissenberger im Alter von
72 Jahren.

I

Notiz.
Den germanistischen Teil redigiert Otto Behaghel (Giessen,

Hofmannstrasse lU), den romanistischen und englischen Fritz Neu-
mann (Heidelberg, Koonstrasse 14), und wir bitten, die Beiträge

(Rezensionen, kurze Notizen, PtXäonaln achrichten usw.) dementsprechend
gefälligst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herren Ver-

leger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle

neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr

gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung
von 0. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle

wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen ein©

Besprechung oder ktirzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.

An 0. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonder-
abzüge zu richten.
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Dante, Die göttliche Komödie. Jubiläums-
Ausgabe. Üebertragen von ß. Zoozraann
(B assermann).

Dante, Die göttliche Komödie, üebertragen
von R. Zoozmann, mit Einführuagen von
C. Saut er (Basser mann).

Dantes Commedia. Deutsch von H. Geisow
(Bassermann).
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Konrad Burdach, Reformation - Renaissance - Huma-
nismus. Zwei Abhandlungen über die Grundlage moderner
Bildung und Sprachkunst. Berlin, Gebrüder Paetel. 1918.

220 S.

I.

Historische Begriffe sind Abstraktionen, und als solchen
eignet ihnen ausnahmslos ein relativer, wenn nicht gar sub-

jektiver Charakter. Wie „Geschichte" überhaupt keine
„Wirklichkeit" wiedergibt, sondern ein ideales Gebilde vor-

stellt, so bedeutet auch die einzelne historische Periode
nicht etwas ein für allemal Feststehendes , objektiv Ge-
gebenes — das hiesse einem falschen Begriffsrealisinus ver-

fallen — . vielmehr kommt in dem Bilde, das eine Zeit,

ein Individuum von der Vergangenheit entwirft, allemal zu-

gleich ein Gegenwartsgefühl, eine spezifische geistige Dis-

position zum Ausdruck. Dergestalt könnte man aus den
Veränderungen, die das Büd der Renaissance und ihre

Wertung im Verlaufe des 19. Jahrhunderts erleidet, die

Wandlungen ermessen , denen der Geist und die Geister
dieses Säkulums unterworfen waren. Witzig luid zutreffend

ist .Jakob Burckhardts und Nietzsches Heroisierung der Re-
naissance-Epoche als „die Idealität und Romantik der um
die Jahrhundertmitte blühenden realistischen Kunst und
mechanistischen Denkart" (F. F. Baumgarten, Das Werk
C. F. Mej-ers, München 1917, S. SOff.) bezeichnet, es ist ge-

zeigt worden , wie die revolutionären Ideale des 19. Jahr-
hunderts: politische Freiheit und naturwissenschaftliche
Weltanschauung die Perspektive waren, aus der man die

Renaissance schaute — um den Positivismus und Indivi-

dualismus der eigenen Gegenwart in jenes entlegene Zeit-

alter hineinzuschauen. Ein Menschenalter nach Burckhardt

'

wird das Vorzeichen der Renaissance-Bewertung verkehrt

;

im Zusammenhang mit den jetzt einsetzenden Angriffen
auf das klassische Altertum und seinen Einfluss in bchule
und Kunst wird der historische Begriff der Renaissance
aufs neue umgedeutet, ja fortgedeutet; und die aus über-
triebenenem Rationalismus und Positivismus ins Meta-
physische und Irrationale umschlagende Jahrhundertwende
(die ihre tiefste Liebe der „Gotik" zuzuwenden beginnt)

sucht und sieht in der Renaissance, welche Burckhardt als

intellektualen Gegenschlag wider ein unvernünftiges Mittel-

alter dargestellt hatte, gerade das Irrationale, Antirationale,

das ,, Gotische". An diesem Punkte steht auch K. Burdach,

in unseren Tagen unstreitig der beste Kenner jenes Kultur-
zeitalters.

Burdach hat sich in jahrzehntelangen, entsagungsvo Uen,
weit- und tiefgreifenden Studien vom gesamten geistigen

Leben der Renaissance- Jahrhunderte und Renaissance-

Völker eine umfassende Kenntnis erworben, wie sie Burck-

hardt im entfernten nicht besass. Von oben und von unten

stiess er in die zu erforschende Region vor, suchte sowohl
von der deutschen Minne- und Spruchpoesie, welcher seine

früheste wissenschaftliche Bemühung galt, als auch von
der Beschäftigung mit Goethe her sich dem Gedankenkreise
der Renaissance zu nähern und entwarf schon früh (1891)

ein reiches Progamm von Untersuchungen über das all-

mähliche Hervortauchen der Renaissance aus dem mittel-

alterlichen Geist. Später führte ihn die Beschäftigung mit

VValther von der Vogelweide, mit der Longinus- und Gral-

sage tief in die Geschichte der religiösen Phantasie und
die politisch-nationale Weltanschauung des Mittelalters hin-

ein, und so gewann er allmählich die bewundernswürdige
Gelehrsamkeit, die das Hauptwerk seines Lebens auszeichnet,

jene .,Forschungen zur Geschichte der deutschen Bildung",

welche er seit 1912 im Auftrage der Preußischen Akademie
der Wissenschaften unter dem Titel ,,Vom Mittelalter
zur Reformation" herausgibt und von der bisher vier

Bände erschienen sind. Aus der nicht leicht überschau-

baren Fülle dieser seiner (teils schon veröffentlichten, teUs

noch zurückgehaltenen) Untersuchungen über die Frühzeit

,
der italienischen und der deutschen Renaissance greift das

hier anzuzeigende Büchlein das Kernstück heraus, versucht,

kritische Auseinandersetzungen mit den bisherigen Theorien

' Dass der Ausdruck „Renaissance" erst durch Burck-

hardt in die Sprache unserer allgemeinen Bildung ein-

gebürgert worden sei, darf bezweifelt werden; aus seinem

Briefwechsel mit Paul Heyse geht hervor, dass schon vor
Erscheinen seines Hauptwerkes Wort und Begriff der Re-

naissance in Deutschland geläufig war.

11
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nicht vermeidend, mittelst wort- und ideengesohichtlicher
Forschung eine lebendige Anschauung vom Wesen und
Werden der Renaissance zu gewinnen, zu gewähren.

Der Hauptton liegt auf dem Werden. Ausdrück-
lich betont der Verfasser, dass seine Forschung, abweichend
von der Burckhardts, nicht dem Seiusproblem der Re-
naissance, nicht der Erkenntnis des Zuständlichen, sondern
dem wechselvollen genetischen Prozesse gelte, den Längs-
schnitt der Epoche suche, nicht ihren Querschnitt. Darin
prägt sich wiederum der Geist währender Zeiten aus. Ge-
steigerte Motivenforschung ist Sinn und Inlialt neuester
kulturgeschichtlicher Studien , unübersehbar die Zahl der
Arbeiten, die Entstehung, Ursprung, Ursachen historischer

Erscheinungen ergründen wollen. So ist etwa die Re-
formationsgeschichte nahezu in eine Vorgeschichte der Re-
formation umgewandelt worden, und auch die Erforschung
der Romantik geht und bedarf dieses Weges.

Natürlich gewinnt gar unterschiedliche Anschauung,
wer ein fixes geschichtliches Gebilde und wer eine viel-

gestalte geschichtliche Bildung betrachtet. Der ungleiche
Ausgangs- und Blickpunkt, den Burdach Burckhardt gegen-
über nimmt, bedingt also, auch abgesehen von der objektiven
Vermehrung und Vertiefung seines Wissens, notwendiger-
weise ein geändertes Bild ; ein Bild , das dem von Burck-
hardt und Nietzsche her begeisterten Liebhaber der Re-
naissance allerdings überraschen

,
ja grimmig enttäuschen

inuss (vgl. K. Borinski, ZfdPh. 48, S. 4.^9).

IL
Burdachs Schriftchen vereinigt zwei vor gelehrten Zu-

hörern gehaltene Vorträge über Sinn und Ursprung
der Worte Renaissance und Reformation und
über den Ursprung des Humanismus; beide liegen

seit längerer Zeit auch im Druck vor, der eine in den
Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1910, der andere
im 40. .Jahrgang der Deutschen Rundschau (1914), und die

gelehrte Welt hat Wert und Ergebnisse besonders des
ersteren auch längst anerkannt und genutzt. Die Neu-
au.sgabe wendet sich an ein breiteres Publikum, um diesem
die neuartigen Erkenntnisse zuzuführen und überwundene,
aber weit verbreitete ältere Anschauungen in etwas zu
korrigieren.

Die schwer gelehrte Abhandlung über Sinn und Ur-
sprung der Worte Renaissance und Reformation zeichnet
die Vorgeschichte dieser Ausdrücke, wie sie sich auf inter-

nationalem Boden, im Bereich der lateinischen Sprache
abspielt, beleuchtet ihr erstes Aufkommen, den Anschauungs-
kreis , dem sie entstammen und angehören, ihre Geltung
im Bewu.sstsein der gebildeten Kreise Europas. „Die, die

das Wort und das ihm zugrunde liegende Bild zuerst
brauchten , meinten damit nicht die Wiedergeburt des
römischen Altertums. Nicht die .Wiederbelebung' von
etwas Totem, einer toten Kultur, nicht die A\'ieJerherstellung
einer zerstörten Welt. Vielmehr dachten sie an sich, an
ihr eigenes Selbst uud ihr eigenes gegenwärtiges Leben,
an die eigene menschliche Wiedergeburt, an die Erneuerung
ihres Menschtums. Es ist der bekannte christliche Begriff,

an den sie anknüpfen, der uns allen aus den Paulinischen
Briefen wie avis dem Dogma vom Sakrament der Taufe
und der Busse geläufig ist, und dem hier eine freiere, all-

gemeinere, aus der kirchlichen Sphäre entrückte, mensch-
liche Beziehung gegeben wird . . . Das Bild des neuen
Lebens, der Wiedergeburt beherrscht bereits das Zeitalter

Bonaventuras, Dantes, Petrarcas, Boccaccios, Rienzos, es

bleibt im 15. Jahrhundert wirksam und wird im 16. Jahr-
hundert zu dauernder Gültigkeit fixiert. Und dieses Bild
bezieht sich von Anfang an auf mehr als die Studien: es

dient schon bei seinem ersten Aufkommen dem Verlangen
der führenden Männer nach einem Umschwung, nach einer
Umgestaltung der geistigen Kultur, zunächst der Kii'che

und des Staats, später überwiegend der Literatur, der
Kunst, des sittlichen und sozialen Lebens als Ausdruck.
Es ist das Schlagwort für die ersehnte Umwertung der
politisch-religiösen, dann mehr und mehr der ethischen
und künstlerischen Massstäbe" (S. 107 ff.). So gelangt Burdach
auf selbständigem Wege, durch wortgeschichtliche Unter-
suchung, zu einer Bestätigung von H. Thodes Ansicht der
Forderung des Renaissance-Aufschwungs durch die Wirkung
des heil. Franz von Assisi : die Umwandlung der Delirien
des religiösen Gefühls aus einer lebonzerstörenden in eine

lebenbejahende Kraft erscheint ihm als das Werk der Re-

naissance, als „ihr ewiges geschichtliches Verdienst. In
dieser Umwandlung liegt die Scheide der Epochen, hier
birgt sich das Mysterium der Entstehung des Humanismus
und der Renaissance, das wir nur ahnen, aber niemals
erforschen können" (S. 1:^4). — Müssen wir uns wirklich
damit bescheiden':' Ziemt dem Historiker solche Skepsis?
Lassen sich denn historische Erscheinungen und Abläufe
überhaupt je auf eine einzige Quelle zurückführen? Er-
fordern nicht auch sie, wie alles Gezeugte, Vater und Mutter
verschiedenen Ge.schlechts? — Die Fragen drängen sich
zuhauf.

Die zweite Studie spürt dem Ursprung des Humanis-
mus nach ; nicht mit den Mitteln der Wortgeschichte, sondern
indem das Werden des Begriffs untersucht wird, der dem
Worte „Humanismus" zugrunde liegt. Dieser Begriff ist

ein doppelter: 1. die Vorstellung und das Gebot einer
geistigen Bildung, die als ihren inhalt und ihr Ziel das
Ideal des Men.scnen sucht; 2. in einem spezielleren Sinn
eine bestimmte geschichtlich bedingte Richtung des Studiums,
welche dieses Ideal des Menschen auf dem einzigen Wege
der Vertiefung ins griechisch-römische Altertum zu finden
glaubt. Und Burdach zeigt, dass das Postulat einer Bildung
nach dem Typus des idealen Menschen, wie es die aus dem
Mittelalter hinausführende geistige Bewegung aufstellt,
keineswegs von Anfang an in der Fassung des Klassizismus
erscheint. Wiedergeburt und ideale Umformung — Re-
naissance und Reformation — , das ist der grosse Gedanke
der Epoche, und indem sich diese beiden ineinander über-
gehenden, ja 'korrelativen Begriffe aus der ursprünglich
politisch-religiösen Sphäre ins Ethische wenden , treiben
sie den Humanismus aus sich hervor. Die Wiedergeburt
oder Umwandlung in die neue ideale Form kann sich dabei
vollziehen entweder am Individuum oder in der kirchlichen
Gemeinschaft: Dantes Schöpfungen gestalten diesen doppel-
seitigen Gedanken der Reformation des inneren Menschen
(Vita nova) und der Kirche (Divina Commedia). Dante „will
die christliche Religion seiner Zeit, ihre Ethik, ihre Kirche,
ihren Staat, ihre Kunst, ihre Wissenschaft durch die Kraft
seines Wortes hinaufläutern, steigern, verjüngen, erneuern
in der Wiedergeburt ihrer echten Menschlichkeit durch
einen Ausgleich zwischen Chi-istentum und dem nationalen
römischen Altertum . . . Hierdurch wird er der Schöpfer
dessen, was man Renaissance nennt. Hierdurch legte er
auch die Saat für jene nationalen kirchlichen Reform-
bestrebungen, die in Wiclit, Huss, Luther und Zwingli am
mächtigsten verwirklicht ^vurden. Hier liegt aber auch der
Punkt, wo sich die Begriffe der Wiedergeburt und der Re-
formation zu diffei-enzieren und zu scheiden anfangen, wo
sie einerseits übergreifen auf das weltliche Gebiet des Staates,
der Wissenschaft, der Kunst, anderseits sich davon gesondert
in eigentümlicher Art der religiösen Triebe bemächtigen"
(S. 64).

Das Streben nach neuen Menschheitswerten, nach dem
idealen Typus des Menschen, ist der Kern des Humanismus
wie der Renaissance; denn das sind Wechselbegriffe. Ver-
steht man hingegen unter Humanismus .schlechtweg die Be-
schäftigung mit dem kla.ssischen Altertum, so hat die Frage
nach seinem Ursprung keinen Sinn; bildete doch lateinische
Sprache und lateinisches Schrifttum die kulturelle Grund-
lage des gesamten Mittelalters. „Aber erst in jener Kultur-
bewegung, die wir gemeinhin Humanismus nennen, tritt

solche Kenntnis vmd solche Nachbildung antiker Schrift-

steller als ein Programm neuer Anschauung und
Gestaltung des Lebens auf, als begeistert gepriesene
Quelle einer Bereicherung und Läuterung des Menschen.
Erst damals tritt sie auf — was vielleicht die Hauptsache
ist — mit dem neu erwachten Sinn und Gefühl für die

Persönlichkeit der nachgeahmten Schriftsteller, für die ge-
schlossene Individualität ihres Stils" (S. 99 f.). Charakte-
ristisch erscheint dem Verfasser aber nicht minder, dass
jetzt die Rückeroberung der antiken Kultur als eine
nationale Selbstbesinnung und Selbsterkenntnis aufgefasst
wird : „Die eigentliche Renaissance wächst aus dem innersten
Lebenskern des italischen Volks" (S. 9.i).

„Humanismus und Renaissance sind gleichzeitiggeboren
mit dem Nationalitätsbegriff. In der nationalen Prägung,
in dt'r Betonung des lateinischen Gedankens liegt der
entscheidende Punkt, wo sich der Humanismus der Re-
naissance als neues, eigenartiges Gewächs ablöst von ver-

wandten älteren Trieben des Mittelalters. Die Geburts-
-stunde des Humanismus ist das Erwachen des italienischen
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Nationalbewusstseins zu einer selbständigen führenden Macht
der europäischen Bildung" (S. 145 f.) Dieser neue italienische

Nationalitätsbegritf , der freilich noch eingekapselt war in

den ererbten rbittelalterlichen üniversalismus, proklamiere

eine neue Weltherrschaft: „Die Herrschaft eines absoluten

Ideals menschlicher Bildung auf dem Gebiet der Sprache,
j

des Stils, der Beredsamkeit, der Poesie, der bildenden Kunst,
i

der Sittlichkeit des Staats. Darin lebtnochein mittelalter-
licher Gedanke: denn die Welt als Menschheitsgemeinde
von einheitlicher Bildung zusammenzufassen, hat das ganze
Mittelalter hindurch allen geistig Höherstehenden als Ziel

vorgeschwebt. Aber jetzt wird dieser Gedanke ausserhalb ;

der kirchlichen Sphäre, ausserhalb auch der imperialistischen
[

Bestrebungen und Lehren mit neuen Mitteln verwirklicht. I

Hierin liegt der wirkliche Bruch mit dem Mittelalter'

(S. 146 f.). Die Geburt jener nationalen Bewegung des

italienischen Geistes aber erklärt Burdach einleuchtend aus
Reaktionsgefühlen, welche die Esilierung des Papsttums
bei den Italienern des Trecento auslöste; und in der roman-
tischen Stimmung, die von der Rückkehr des Papstes nach
Rom etwas wie den Anbruch des goldenen Zeitalters, wie
eine allgemeine ideale Umformung der Menschheit er-

wartete, erblickt er den Ursprung des Humanismus.

III.

Burdach verglich einmal (Deutsche Renaissance, Berlin

1916, S. 30) die Stimmung des italienischen Trecento, das un-
befriedigender Gegenwart dasSpiegelhUd einstiger nationaler

Grösse zeigte und so eine bessere Zukunft vorbereitete, mit
den rückwärtsschauenden Forderungen der deutschen Ro-
mantik ; den Traum vom neuen Menschen mit Rousseaus
Sehnsuchtsblick zur Natur. Er sieht denn auch in der

Renaissance-Bewegung nicht minder als in Rousseau und
der deutschen Romantik einen Gegenschla^ gegen über-

triebenen Rationalismus, eine leidenschaftliche Auflehnung
gegen die rein intellektualistische Weltbetrachtung der

Hochscholastik. Den Vergleich mit Rousseau und die Auf-
fassung des Humanismus als Reaktion auf die Scholastik
findet man auch bei anderen bewährten Kennern des Re-
naissance-Zeitalters: nach Paul Joachimsen (Historische

Zeitschrift j21, S. 190ff.) ist die Ersetzung der Scholastik
durch die Antike als ein selbständiges geistiges Ganzes das
eigentliche Problem, das sich der Humanismus stellt; Karl
Borinski' spricht von der Renaissance als von einem
„durchaus irrationalistischen Zeitalter". Mit Burckhardts
Gemälde verträgt sich diese Anschauung freilich nicht gut;

aber eine eigentliche Widerlegung ist damit doch nicht

feboten, weil beide Darstellungen einseitig sind, die Burck-
ardts sogar bewusst einseitig. Während er in seiner Be-

schreibung der italienischen Renaissance-Kultur die kon-
servativen Mächte, das Fortleben der christlich-mittelalter-

lichen Welt, mit Kunst und Absicht beiseite lässt, nehmen
Burdach und seine Gesinnungsgenossen das Progressive, das
Rationale nicht wahr, das doch unleugbarerweise auch
ein Element des Renaissance-Zeitalters gewesen ist. In
der Geschichtschreibung der deutschen Romantik entwickeln
sich ja ähnliche Gegensätze: nachdem man lange genug das
eigentliche romantische Wesen in den Leistungen der Früh-
romantik zu erkennen glaubte, richtet sich neuerdings alles

Interesse auf die Vorgeschichte und die Spätzeit. Die Wahr-
heit liegt in beiden Fällen nicht hier oder dort, sondern
hier und dort. Burckhardt hat vom Werden der Re-
naissance eine sehr unzulängliche Anschauung vermittelt,
und Burdach verdient darum reichen Dank, dass er tief in

ihre Vorgeschichte hineingeleuchtet hat, aber die lebendige
Anschauung vom eigentlichen Wesen der Renaissance (die

sein Vorwort verheisst!) bleibt er schuldig: über dem Längs-
schnitt vernachlässigt, versäumt er den Querschnitt. Wir
erfahren nur, wie es wurde, nicht was wurde und war.

Aber auch gegen die Methode Burdachs erheben
sich Bedenken ; er vertraut der Wortgeschichte zu viel

;

und weil das Wort, das Bild von der Wiedergeburt aus
mystischen Kreisen stammt, sieht er keine anderen als re-

ligiöse und mystische Ursprünge der Renaissance. Aber

' Die Weltwiedergeburtsidee in den neueren Zeiten I.

Der Streit um die Renaissance und die Entstehungsgeschichte
der historischen Beziehungsbegriffe Renaissance und Mittel-
alter (S.-B. der Baj-erischen Akademie 1919, 1. Abh.) S. 23;
die Schrift ist eine bedeutsame Ergänzung von Burdachs
Büchlein.

man versuche als Gegenprobe, einmal Wesen und Werden
der Romantik auf Grund der Geschichte dieses Terminus
zu ergründen, der ja auch seine jahrhundertealte V^ergangen-
heit hat, und es wird sich ein sehr schiefes und karges Bild

davon ergeben. Mit berechtigtem Selbstgefühl weist Bur-
dachs Vorwort darauf hin , dass seine Darstellung überall

aus den Quellen schöpfe, dass seiner Untersuchung „einzig

die Bekenntnisse der gleichzeitigen Führer jener grossen Be-
wegung" als Leitseil dienen. Aber hier wird einmal die

Tugend zur Not. Denn wie die theoretischen Aeusserungen
eines Künstlers oder einer ganzen Epoche das bezügliche
Kunstwollen nicht immittelbar deuten, sondern bloss doku-
mentieren, in ihrer Totalität ein der Deutung fähiges und
bedürftiges Parallelphänomen zu den künstlerischen Schöp-
fungen, nicht aber deren Erklärung bilden (vgl. E. Panofskv,
Zeitschrift für Aesthetik XIV, S. 326) und deshalb die

Kunstwerke nicht unmittelbar deuten können, sondern mit

ihnen zusammen gedeutet werden müssen, so sollten auch
für die wort- und sinngeschichtliche Interpretation des

Renaissance-Namens die einschlägigen Zeugnisse der italieni-

schen Historiker und Kunsttheoretiker aus dem 14. bis

16. .lahrhundert nur Objekt, nicht Mittel sein. In der Tat
haben auch schon Kenner wie Karl Vossler (Lbl. 1919,

S. 1 ff.) und Borinski (Die Weltwiedergeburtsidee S. 50, 52)

hier ihre Bedenken geäussert.

Dagegen wehrt Vossler a. a. 0. einen Kritiker ab, der
unrichtiger- und ungerechterweise gegen Burdach die Auf-

fassung der Renaissance als einer nach Ursprung und
Wesen gemeineuropäischen Bewegung ausspiele; dem armen
Sünder wird da gleich der Blick für geistige Sonderart und
historische Entwicklung abgesprochen. Im Grunde handelt

es sich um nicht viel mehr als einen Wortstreit. Renaissance

und Humanismus sind, wie historische Begriffe überhaupt,
abstrakte Hilfsbegriffe, die man in gewissen Grenzen will-

kürlich erweitern und verengen darf. Wie man Geschichte

der deutschen Romantik schreiben kann als Geschichte der

romantischen Schule, aber auch als weitausgreifende Ge-

schichte des romantischen Geistes, so ist es ähnlich um die

Darstellung der Renaissance bestellt. Keime romantischen
Geistes waren im 18. Jahrhundert in England und Frankreich

eher reicher als spärlicher ausgestreut denn in Deutschland,

das sich auch in dieser Hinsicht erst durch westlichen Im-
port stärken musste (vgl. Joseph Texte, J. J. Rousseau et

les origines du cosmopolitisme litteraire, Paris 189.5, und
die Revue de litterature comparee I (1921), S. 215' zitierten

Arbeiten von Paul van Tieghem). Das politische Unglück
der Deutschen fachte aber gerade bei ihnen die Bfgeisterung
für eine idealisierte nationale Vergangenheit /u loderndem
Brande an und Hess sie jenen überkräftigen Nationalismus
erschaffen, der sich im Laufe des 19. Jahrhunderts ostwärts

weiterpflanzte und Ursache aller politischen Erschütterungen
bis zum grossen Weltkrieg wurde; und auch da bleibt noch
fraglich, ob diese moderne Nationalidee ohne die vorauf-

gehende französische Revolution mit ihrer Verherrlichung

der grande nation möglich gewesen wäre. Freitieh, nimmt
man wahr, dass von Deutschland aus romantische Geistes-

haltung sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts nach Ost und
West, nach Nord und Süd verbreitet hat, so ist mau geneigt,

„Romantik'' als ein originaldeutsches Gewächs anzuse.ien.

Aber mit den vielbemühten „geistigen Einflüssen" verhält

es sich bei Völkern nicht anders als bei einzelnen Individuen:

Gleiches wird nur durch Gleiches bestimmt, und damit ein A
von B beeinflusst werden kann, muss es im voraus dem B
artverwandt sein. Genau so steht es um das^ Renaissance

genannte Phänomen. War auch Italien ihr Kernland, ihr

einziges Quellgebiet war es nicht. Burdach selbst belehrt uns,

welche Rolle in der Entstehungsgeschichte der Renaissance

Avignon spielt; den Antrieb der beginnenden Renaissance-

Bewegung nimmt er dort wahr. „Hier strömte die alt-

überlieferte französische Bildung, die Tradition höchster

mittelalterlicher Kunst, Literatur, Wissenschaft zusammen
mit der aufquellenden italienischen Kultur. Erstaunlich

grosse Handschriftenmas.sen, auch antiker Autoren, werden
hier vereinigt, aus denen mittelbar auch der junge Petrarca

schöpfte. Wand- und Miniaturmalerei werden gepflegt, und
die grossen Bahnbrecher italienischer Kunst finden hier

bedeutende Aufgaben. In der Miniaturmalerei bildet sich

ein eigenartiger Stil, der ein Reflex ist der dort herrschenden

franko-italienischen Bildung und die Brücke zur kommenden
Kunst in Italien bildet . . , Petrarca hat oft gezetert über

die Barbarei Frankreichs. Aber ein gutes Stück seiner
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Bildung empfing er eben doch hier, wo seit dem Mittel-

alter hi-imanistis-che Kegungen, reiches poetisches und rheto-
risches Können, sichere sprachlich-stilistische Schulung und
eine ästhetische "Wertung der literarisch-küustlerischen Pro-
duktion gediehen. Dame und Petrarca waren Schüler der
provenzalischen Troubadours . . . Lernend von Frankreich,
mit ihm wett eifernd, im Gelühl wachsender Keife den
Lehrmeister leidenschaftlich zurückstossend — so war der
Humanismus der Renaissance ein Eigengewächs" (lB"21f).

Nicht anders verhielt sich das Deutschland des 18.Jahrhunderts
zu seinen westlichen Kachbam, und die Schweiz war da-
mals die Vermittlerin englisch-französischen Geisteslebens.
Vnd wenn für die deutsche Eomantik als eine Wieder-
belebung der ..gotischen" Kultur jenes England von mass-
gebendster Bedeutung wurde, das einen jähen Bruch mit
dem Mittelalter vermieden hatte, so könnte die Provence
(was eingehende Untersuchung verdientei durch ihre spezi-

fische — vielleicht vom arabischen Sp»nien her bedingte —
Bildung für die Entstehung des Humanismus besonders
wichtig gewesen sein. Dass aber der neue Geist, den
Burdach zum Vater von Eenaissance und Humanismus macht
und von der religiösen Erschütterung des 11'. .Jahrhunderts
ausgehen lässt. weder aus Italien stammt, noch auf die.-^es

Land sich beschränkt, gibt er ja selber zu (S. 4H, 55). Andere
Fol scher wollen von einem national-italienischen, „parti-

kularistischen" Antrieb des Humanismus überhaupt nichts
wissen. Bcrinski, für den die Voraussetzung der l-ienaissaue

als eines wesentlich philologisch-literarisch künstlerischen
Begriffs gerade die ALkehr von der Politik ist (Zfdph 48,

S. 474), hält die "Wandlung des Stilgelühls, in welcher er
den Bruch mit dem Miltela ter erblickt, keineswegs für
national bedingt (Weltwiedergeburtsidee S. 20 if.); und nach
Walter Goetz (Archiv für Kulturgeschichte X, S. 2ö) „be-
deutet Italien in dieser Entwicklung zwar das meiste, aber
doch nicht alles. Gerade die ersten Spuren eines neuen Ver-
hältnisses zur Antike seit dem 12. Jahrhundert liegen nicht auf
italienischem sondern auf französischem Boden". Sie mussten
zutage treten, sobald die Eigenkraft des mittelalterlichen
Geistes nacliliess, die antike Ueberlieferung sich anzuver-
wandeln, d. h als rohen Stoff aulzunehmen, dem er die

eigene Form, aufzwang. Indem die mittelalterliche Einheits-
kultur sich auflöste, ihre beiden Bestandieile, der antik-
innerweltlich-liumane und der christlich-überweltlich-aske-
tische sich verselbständigten, trat die Antike nach beiden
Seiten hin in ein geändertes Verhältnis. Wohl geschieht
die Trennung jener beiden Elemente nur schrittweise, all-

mählich, ist zu restloser Vollständigkeit wohl erst im 18. Jahr-
hundert gediehen; sie kulminieren schliesslich, was gewiss
seine politischen und nationalen Ursachen gehabt haben
wird, in der italienischen Eenaissance und der deutschen
Eefoimation. die nur zusammen die Entstehung des modernen
Menschen bedeuten (vgl. C. Neumann in der Deut.^chen
Eundfchau. Mai 1918. S. 217f. [jetzt auch selbständig in der
Schrift „Jakob Burckhardt. Deutschland und die Schweiz",
Gotha 1910, S. .i4f.i, W. Brecht, C. F. Mej-er, Wien 1918.

S. 181, K. Borinski. Weltwiedergeburtsiüee S. 21).

IV.
In den beiden Abhandlungen, die das angezeigte Heft

vereint, drängt der Verfasser nicht pfeilgerade und pfeil-

geschwind auf das Ziel hin, sondern gleicht einem gemäch-
lich Wandernden, der auch die Schönheit des Wegs geniesst,

gern verweilt vmd mitunter ein Stück seitab schreitet, um
eine seltene Blume zu brechen. Dergestalt wird das Büch-
lein voll kostbarer Episoden, die lür die verschiedensten
Fächer der Geschichtswissenschaft Gewinn bringen: über
Rienzos Person und Leistung, über Dantes grosse Dichtung,
über die antike Phönissage, über Goethes Verhältnis zur
Renaissance, über die Loibcersymbolik und Adammystik,
über William Langlands Piers The Plowman und den
durch Burdachs Bemühungen zu später Berühmtheit ge-
langten ,.Ackermann aus Böhmen" und noch manches sonst
handeln sie. Andere Abschweifungen gelten der Umwertung
feläufiger Geschichtsmax'meu, die mit der Entlarvung (oder
erlarvung?) der Renaissancezeit als einer irrationalen

Epoche hinfällig werden. So wird das Schlagwort einer die
gesamte AVeltkullur duichziehenden Antithese von sinnlich-

heiterem Hellenentum und weltleindlichem Nazarenertum
barsch als „eine Legende" abgetan (S 18::! ff.), wobei freilich

der Irrtum unterläuft, die I ormel als Erfindung Heines
anzusprechen, während dieser doch nur einer überkommenen

Idee ein grelleres Wortkleid umwarf, denn ihr eigentlicher
Schöpfer war doch der Dichter der „Götter Griechenlands";
und auch die besondere Unter.suchung, die Burdach für
dieses dualistische Axiom populärer Kunst- und Geschichts-
philosophie verlangt S. kll.")). ist schon geliefert worden:
durch Hermann Friedemanns Berliner Dissertation von
19051.

In heftiger Polemik ergeht sich Burdach ferner gegen
die Hypostase des seit Burckhardt und Nietzsche viel-

beliebten Renaissance-Mens< hen und seiner üblen Seiten-
stücke, des gotischen und des barocken Meu-chen (S. 102,
2iyf.). Seltsamerweise geschieht das an einer Stelle, wo er
die von ihm selber gebrauchten Begriffe Humanismus Und
Renaissance gleichfalls als willkürliche, ja irrige Abstrak-
tionen preisgibt, „weil sie diesem viel quelligen, vielgestaltigen,
vielgeistigen Leben den falschen Schein einer realen Wesens-
einheit geben" (S. 101). Ohne Abstraktionen keine Geschichte!
Denn anders vermögen wir die unendliche intensive und
extensive Mannigfaltigkeit des Geschehens nicht zu be-
wältigen. Und schon indem man von Renaissance, Barock,
Romantik, Expressionismus als von Epochen spricht, ver-
lälscht man die \\ahrheit, denn mit solcher Benennung
unterschlägt man bereits zugunsten der sich vordrängen-
den Tendenzen die gleichzeitig vorhandenen stilleren, ver-
borgeneren, die aber quantitativ dabei sogar in der Majorität
sein mögen ; denn einseitige Tendenzen hat es doch in keiner
Zeitperiode gegeben. Warum sollte aber solche Abstraktion
und Verkürzung nur auf das Zeitalter und nicht auch auf
die Menschen gewendet werden, die seine Träger sind?
Auch in der Menschenseele drängen sich, den Zeiten kon-
form, jeweils verschiedene Tendenzen vor, und etwa der
Deutsche zwischen 1848 und 1»70, dessen Stolz und Würde
es war, dem V olke der Dichter und Denker anzugehören,
stellte doch zweiiellos einen anderen Menschentypus dar als
sein Enkel aus der wilhelminischen Epoche, der nur mehr
vor dem Ofliziersrock und dem Geldbeutel Achtung trug.
Uebrigens redet Burdach selber an einer Stelle (S. 1(5.5) von
dem „neuen !Menschentypus" des Renai.ssance-Tyrannen;
„die unendliche Manniglaltigkeit verschiedenartiger Indivi-
dualitäten zu einer einheitlichen Gesamtpersönlichkeit zu
komprimieren" iS. 102), war aber schwerlich einer von den
vielen, die den Renaissauce-Menschen im Munde führten,
ernsthaft gemeint, Ernst Troeltsch, den Burdach kopf-
schüttelnd vor allen namhaft macht, gewiss nicht.

V.

Ist die Lektüre der Burdachschen Schrift beendet, so
wird man mit Staunen inne, dass man über das eigentliche
Wesen der im Titel genannten historischen Gebilde im
Grunde recht wenig erfahren hat. Ueber dem wechselvollen
genetischen Prozess, dem er nachspürt, gerät dem Veriasser
das Entwicklungsprodukt aus den Augen. Er erliegt einiger-
massen der Geiahr, die aller historischen Ursprungforschung
droht: indem man die Vorgeschichte möglichst weit zurück-
verfolgt, sieht man schliesslich das konservative Moment
deutlicher als das progressive, indem man die Tochter der
Mutter vergleicht, nur das Gemeinsame, Aehnliche, nicht
mehr die unterscheidenden Merkmale, nicht den persön-
lichen Charakter der Jüngeren. Dergestalt wird die Ee-
naissance von Burdach im selben Masse dem Mittelalter zu
nahe gerückt, als sie Burckhardt davon getrennt hat. Und
da ist es von piliantem Reiz zu sehen, wie die beiden gegen-
sätzlichen Geschichtschreiber, jeder auf seine Art, Dante
in den Kreis ihres Renaissance-Begriffs einbeziehen: Burck-
hardt, weil er das Bereich des Mittelalters gewaltsam zurück-
schieben muss, um dem neu entdeckten Zeitalter der Re-
naissance möglichst weite Provinzen und glänzende Namen
zu annektieren, Burdach, weil jener Geist des Mittelalters,

aus dem er die Renaissance herleitet, sich in Dantes Leistung
am tiefsten und reichsten entfaltet. Karl Vossler hat in

diesen Blättern solcher Einbeziehung Dai:tes heftig wider-
sprochen. Burdachs Forschung geht — ausdrücklich rühmt
er sich dessen im Vorwort — mit bewusrter Absicht „den
Abstraktionen und Konstruktionen aus dem Wege und
wendet sich zur konkreten \'ielheit und Gegensätzlichkeit

' An dieser Stelle sei auch ein Buchtitel nachgetragen,
der S. 209 (wo Literatur über Virgils Nachleben verzeichnet

wird) wohl versehentlich fortgeblieben ist: D. Comparetti,
Virgil im Mittelalter (deutsche Ausgabe Leipzig 1875).
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der Einzelerscheinungen , zur FflUe des Persönlichen , zur

Mannigfaltigkeit und Divergenz der individuellen Schöpfer-

kräfte" (S. ö). Leider hat auch das seine Gefahren: man
sieht zuletzt den "VVald vor lauter Bäumen nicht.

Mit Analyse allein ist es eben nicht getan, die Synthese
muss hinzutreten, soll historische Forscluuig ein sinnhaftes

Gebild erschaffen. Die atomisierende Methode, die Bur-

dach immer noch festhält, ja dem Historiker des Geistes-

lebens jetzt aufs neue empfiehlt (S. 7 f.), bringt uns allemal

nur in den Besitz lebloser Teile , deren organisches Band
gerade durch solche Sezierarbeit zerschnitten wird. Wie
anders wirkt jene organisierende Geistesgeschichtschreibung

auf uns ein, die in Friedrich Gundolf ihren grossen Meister

gefunden hat. Burdach will diese Meisterschaft freilich

nicht anerkennen'. Während seit der letzten Jahrhundert-
wende immer kräftiger und mächtiger eine metaphysische
Welle all unser Geistesleben durchtränkt und, wie nach
Hegels Tode die Geschichte das Erbe der Philosophie an-

trat, so nun wieder Geschichte, vom Material überwältigt

und entgeistigt, sich zurückwandelt in Philosophie ^ scheint

es Burdach gerade „das unerlässliohe Gebot der Stunde",

dass der Historikersich von Geschichts- und Kunstphilosophie
und überhaupt von jeder normativen Wertlehre fernhalte. —
Man mag bedauern, dass Burdach, ohne Zweifel der ge-

lehrteste, und Gundolf. der tiefste unserer zeitgenössischen

Literarhistoriker, nicht Hand in Hand schreiten; aber
man muss es verstehen : hier scheiden sich eben die Genera-
tionen, die Zeiten.

Präs. Jos. Körner.

Tragödie und Kreuz von Hans Ehrenberg, aus der

1. Folge der Bücher vom Kreuzweg, 2 Bde., IX u. 2-50 S.,

250 S. I. Bd.: Die Tragödie unter dem Olymp. IL Bd.:

Die Tragödie unter dem Kreuz. Würzburg, Patmos-
Verlag. 1920. M. 24 -f 20°/o T.

Das schön und würdig ausgestattete, ausserordent-

lich tiefsinnige Werk des Heidelberger Philosophen

hat nur sehr bedingt Beziehungen mit den Neuerschei-

nungen, die innerhalb des Rahmens des Literatur-

blattes angezeigt zu werden pflegen ; es ist eine fast

typisch zu nennende Erscheinung einer neuerdings

immer häufiger auftretenden Vermittelungsliteratur,

welche, von überwiegend eigengesetzlichen, philosophi-

schen Lebensanschauungen ausgehend , Teile der ver-

schiedensten Kreise menschlichen Wissens und Könnens
bei sich aufnimmt , indem sie in ihnen teils Beispiel

oder Gleichnis, Anregung oder Bestätigung sucht oder

findet. Solche Erscheinungen sind an sich zweifels-

ohne von grossem Wert und vermögen eine Stosskraft

zu besitzen, die zunächst sich niemand träumen lässt

;

vom Standpunkt einer Einzeldisziplin jedoch angesehen

(und diese lässt sich doch nicht aus der Welt schaffen),

enthalten derartige Werke bestenfalls eine mehr oder

weniger grosse und übersichtliche Fülle von Anregungen,

Erwägungen und Asphorismen, die als solche hoch-

geschätzt werden können, in mehr als einem Sinn aber

verwirrend, ja zersetzend sind. Des Verf. Gedanken-

gänge, deren Analyse bei knapperem Raum unmöglich

ist , entziehen sich eben vom Standpunkt der Einzel-

disziplin, um die es sich hier handelt und aus guten

Gründen handeln muss, letzthin jeder Beurteilung.

Niemand, der sich mit dem Problem des Tragischen be-

fasst, wird das Werk studieren, ohne in reichem Mass
angeregt zu sein. Das Werk selbst strebt jedoch ganz

anderen Zielen zu, hat durchaus anders gerichtete Ab-

sichten , nämlich solche einer christlich meinenden,

philosophischen Öeelsorge, die hier nicht zur Erörterung

steht; aber diese Absichten bestimmen den weiten

Weg, den Verf. von der griechischen Tragödie bis zur

Gegenwart geht, indes jene obengenannten Einzelheiten

nur als häutig vorhanden festgestellt , nicht aber, aus

jenem grossen Zusammenhang herausgenommen , ge-

trennt erörtert werden können. Ref. muss sich mit

dieser Feststellung begnügen, vermag aber doch nicht

zu unterlassen, auf einige solcher Einzelheiten besonders

aufmerksam zu machen , z. B. die Deutung des Pro-

metheusmythos (I, 82; 104); Lessing und Moliere (II,

163/165);" Schiller (II, 186); Richard Wagner (II,

196/197) ; die Wandlungen von Goethes Faust zu Pro-

dukten der Gegenwart (II, 212 ff.). Mit Spenglers:

Untergang des Abendlandes hat
,

das Werk keine

äussere, aber manche stille, innere Aehnlicbkeit ; über-

legen ist es jenem aber ganz entschieden darin , dass

hier nie und nimmer konstruiert wird , sondern das

Ganze sich geschlossen aus einer gläubigen und in

sich sicheren Weltanschauung ergibt, welche — ob

man sie teile oder nicht — Respekt hervorruft.

Z. Zt. Karlsruhe. v. Grolman.

' Vgl. seinen Aufsatz im Jahrbuch der Goethe-Gesell-
schaft VI (1919), S. 3— .52. der eigentlich nur eine fortlaufende
Polemik wider Gundolfs „Goethe" darstellt.

•^ Vgl. Karl Joel, Der Ursprung der Naturphilosophie
(Jena 1906), S. X.

Stamm-Heynes Ulfilas oder die uns erhaltenen Denk-
mäler der gotischen Sprache. Text, Grammatik. Wörter-

buch, neu herausgegeben von Ferdinand Wrede.
13. u. 14. Aufl. Paderborn 1921. XXIV u. 49.5 S. 8«.

aotisches Elementarbuch von Wilhelm Streitberg.

Fünfte und sechste, neubearbeitete Auflage. Heidelberg

1920. XII, 308 S. S«.

Wrede legt uns den Text seiner ausgezeichneten

Ausgabe in anastatischem Neudruck vor; er hat jedoch

für das Vorwort noch die zweite Auflage von Streit-

bergs Text benützen können nnd teilt daraus die

wichtigen neuen Lesungen Brauns mit, unter Aufrecht-

erhaltung eines gewissen Vorbehalts zugunsten üpp-

ströms. Die Anschauungen Kauffmanns und Streitbergs

über die griechische Vorlage der gotischen Bibel lehnt

er nach wie vor ab; ebenso verwahrt er sich nach-

drücklich dagegen, dass der Sieversschen Geheimlehre

schon jetzt Einfluss auf den ~ Text gestattet werde.

Darüber nachher noch ein Wort. In der grammatischen

Darstellung zeigt sich bei den Bemerkungen über die

Schriftzeichen der Einfluss von Friesens: Wrede er-

klärt jetzt die Runenschrift als die eigentliche Grund-

lage der gotischen Schrift. Dem ai und au in saian

und ivaian, sauü und hauan werden jetzt eigene

Paragraphen gewidmet. Zum Wörterbuch eine Frage:

Sollte ha in gahadauhniß nicht einfach aus iba ent-

standen sein?

Im Gegensatz zu Wrede gestattet Streitberg der

Sieversschen Schallanalyse entscheidenden Einfluss auf

seine grammatischen Darlegungen. Es liegt mir nun

fern, zu den Sieversschen Anschauungen hier Stellung

nehmen zu wollen. Aber ich kann es verstehen, wenn

Wrede erklärt, er stehe diesem „neuen Hilfsmittel

philologischer Kritik" vorläufig noch immer hilflos

gegenüber: „Wissenschaftlich berechtigt ist nur, was

nachgeprüft werden kann ... die Mittel zu solcher

Nachprüfung ist uns Streitberg schuldig geblieben."

Und ich kann es nicht für zweckmässig halten, dass

Streitberg in seiner Juni 1920 geschriebenen Vorrede

und R. Blümel in einem kürzlich veröffentlichten Auf-
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satz in der Zs. für Deutschkunde Sievers' Theorie

verti-eten, ohne die Tatsache zu erwähnen oder sich

mit ihr auseinanderzusetzen , dass sie durch Hans
Lietzmann einen wuchtigen Angriff erfahren hat. Lietz-

mann hat in den Gott. Gel. Anz. 1919, 223 u. 401 eine

Schrift von Schanze besprochen, die Sievers' Methode
auf den Galaterbrief anwendet. Seinen Zweifeln daran

gab er Ausdruck durch Mitteilung eines griechischen

Te.xtes, dessen Zusammensetzung ihm bekannt war,

und zu dessen Zerlegung nach Sievers' Methode er

herausforderte. Sievers und Schanze haben den Hand-
schuh aufgenommen und Lietzmann das Erg bnis ihrer

kritischen Arbeit eingesandt. Es bestand darin, dass

nur ein ganz kleiner Teil der tatsächlich vorhandenen
Fugen richtig gefunden war; insbesondere waren die

eigenen Zusätze Lietzmanns nirgends erkannt; die vor-

genommenen Aenderungen waren unberechtigt.

Aber selbst angenommen , dass die Sieverssche

Methode die Lietzmannsche Probe siegreich bestanden

hätte, so beweist das noch nicht ihre Anwendbarkeit
auf den Text des ülfilas, der einer Interlinearversion

nabekommt. Traube ist aus paläographischen Gründen
für den Gen. gups eingetreten ; das wird nach Streit-

berg durch die Intonationsforschung von Sievers

glänzend bestätigt. Setzen wir einmal den Fall, der

Gen. habe unglücklicherweise doch gupis gelautet und
an zahlreichen Stellen der verlangten Schallfolge wider-

sprochen : ein Sj'nonj'mon für guf) gab es nicht, eine

Umstellung war nach den Grundsätzen der gotischen

Bibel nicht möglich , was sollte da der arme TJeber-

setzer anfangen':"

Im einzelnen hat die grammatische Darstellung
manche wertvolle Bereicherung erfahren. Bei der
Negation (§ 827) wäre meine Abhandlung über die Ver-
neinung in der deutschen Sprache zu erwähnen ge-

wesen, Wisseiischaftl. Beihefte zur Zs. des AUg. Dtsch.
Sprachv. 5. Reihe, S. 228. Wenn Streitberg meint
(S. 23.J), Mourek habe bewiesen, dass der Einfluss

des Hauptsatzes auf den Modus des Nebensatzes ver-

schwindend gering sei, so kann ich mich dem nicht

anschliessen. Mourek und seinem Schüler LeSenar
gebricht es an der hinreichenden methodischen Schulung
und an der genügenden Uebersicht über die Gesamt-
entwicklung der germanischen und deutschen Sjiitax.

Giessen. 0. Behaghel.

Germanische Syntax IV. Die Wortstellung in dem älteren
westgötischen Landrecht von Berthold Delbrück.
Abhandl. d. phil.-hist. Kl. d. kgl. säehs. Gesellsch. d.

Wiss. XXXVl. 1. Leipzig, Teubner. 1918. 71 S. Lex. 8».

In diesem Hefte setzt der Verfasser seine Unter-

suchungen über die Wortstellung im Germanischen an
der Hand eines altscbwedischen, um 1225 aufgezeich-

neten, aber schon lange Zeit vorher mündlich gehand-

habten Landrechttextes fort in jeuer sachlichen Klar-

heit und Breite , die ihm eigen ist, und die das vor-

nehme Format der Leipziger Akademie gestattet. An
17 Paragraphen, die die Stellung des Verbums im
Haupt- und Nebensatze sowie in ,periodenhaften Satz-

verbindungen' behandeln, schliessen sich diesmal auch

9 weitere über die Stellung der Glieder innerhalb der

Wortgruppe (Stelluna: des Infinitivs, des Partizipiums,

der Präpositionaladverbien und Präpositionen , die D.

unter ,Ilichtungswörter' zusammenfasst , der Negation

des Dativ- und Akkusativobjekts ; des adnominalen

Genitivs, des Adjektivums, der Präposition zum Kasus).

Nach dem Verbum finitum ist die ganze Abhandlung

orientiert: die stärkere Sinnbetonung und die Senkung
nach der ersten Haupthebung gelten als die ent-

scheidenden Faktoren. Das sind Prinzipien , die der

Rezensent dmxhaus teilt.

Die Hauptergebnisse seiner Untersuchung stellt

D. dankenswerterweise sogleich am Schlüsse der

knappen Einleitung S. 4 in einigen Leitsätzen zusammen,
so dass man sie nun au Hand des sorgfältig aus-

gebreiteten Materials sofort kontrollieren kann. Diese

Ergebnisse sind folgende. Im Hauptsatz nimmt das

Verbum finitum gewöhnlich die zweite Stelle ein. Aber
es ist anzunehmen , dass es in vorgermanischer Zeit

in Endstellung stand und von hier aus im Germanischen

an die zweite Stelle gerückt ist. Es ist weiter an-

zunehmen, dass die an erster Stelle stehenden Wörter
von Anfang an stark betont waren. Es folgte also

im germanischen Satze auf das stärker betonte erste

Glied ein schwächer betontes zweites. Wenn das

Verbum selbst den Satz eröffnete , wie z. B. in den

Satzfragen , war es seinerseits stärker betont als das

folgende Satzglied. In Nebensätzen folgt das Verbum
nicht auf das Kennwort, sondern auf das nächste stärker

betonte nach dem Kennwort. Aber es ist anzunehmen,

dass das Verbum in älterer Zeit in Endstellung stand,

und von hier aus , im Anschluss an die Vorgänge im

Hauptsatz, in nordgermanischer Zeit den Platz nach

dem ersten stark betonten Satzwort erhielt. Es ist

ferner anzunehmen, dass jedes Kennwort schwach be-

tont war, also z. B. ein sipan im Nebensatz schwächer

als ein sipan im Hauptsatz. Der Anfang des Haupt-

satzes hatte fallende , der Anfang des Nebensatzes

steigende Betonung. Die Form des Nebensatzes, in

der das Verbum noch die ursprüngliche Endstellung

hat, nennt D. einen ,Ursatz', und er deutet damit seine

Auffassung über die Genesis des Nebensatzes an.

Rezensent sieht sich nicht in der Lage, an diesen

Ergebnissen und Annahmen irgendwelchen Anstoss zu

nehmen. Die Ergebnisse sieht er durch das Material

unter verschwindend wenigen, meist genügend erklärten,

Ausnahmen bewiesen, und die Annahmen, soweit sie

noch Annahmen und nicht vielmehr bereits gesicherte

Ergebnisse sind, kann er um so weniger bekämpfen, als

er sie zumeist kurz vorher in dem für ihn sonst jetzt

vielfach erschreckend kühnen Wurfe seiner ,Kurzen

historischen Svntax der deutschen Sprache' (Trübner,

1915) selber, mehr ahnend als begründend, vertreten

hat. Er kann nur wünschen, dass auch für andere

seiner kühnen Behauptungen und ebenso unabhängig

von ihnen, wie es hier der Fall war. derartig klare

und sorgfältige Begründungen folgen möchten.

Jena. Hans Naumann.

^ Seit diese Zeilen geschrieben wurden, hat Sievers
sich in einer eigenen Schrift gegen Lietzmann gewendet;
dessen Antwort steht in Aussicht. Ich verweise noch auf
die Bedenken von Hammerich in seiner Schrift „Zur
deutschen Akzentuation", Kopenhagen 1921, S. 23.

Gustav Neckel, Die Ueberlieferungen vom Gölte
Haider dargestellt und vergleichend untersucht. Dort-

nuuid, W. Rubfus. 1920. VII, 265 S. 8°.

„Die germanischen Ueberlieferungen vom Gotte

Balder sind Einfuhr aus dem vorderen Orient" — mit
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diesen Worten ist das Hauptergebnis des Buches aus-

gesprochen. Sorgsam und gründlich werden die

Quellen der Baidersage noch einmal nach-

geprüft: Snorris Bericht in der Gylfaginning, die

Hüsdräpa und die Eddalieder, Saxos Erzählung. Schon
diese einleitenden Abschnitte bringen Neues. Snorri

benützte zwei verlorene Lieder von ,Balders Tod' und
,Hermods Heifahrt' ; er hat seiner Nacherzählung die

ältesten und vollständigsten Quellen zugrunde gelegt.

Die Balder-Sage in dieser Gestalt war um 900 fertig;

sie ist älter als die Besiedelung Islands. Die übrigen

Gedichte und Anspielungen auf die Sage bieten keine

wesentlichen Ergänzungen. Die Bildschnitzerei, aus

der die Hüsdräpa hervorging, wird in weiten geschicht-

lichen Zusammenhang bis zu den Pelsreliefs von Boghaz-
Köi gerückt: „Es ziehen sich Fäden bis zu einem raum-
zeitlichen Punkt im vorderen Orient (Babj'lonien ?)

hinauf, von dem, der Gedanke ausgegangen ist, Pro-

zessionen zu Ehren der Götter an Wänden bildnerisch

zu verewigen." Frej'jas Katzengespann tritt aufs neue
zu Kybele, der grossen pbrygischen Mutter mit dem
Löwengespann, in Beziehung. Bei der Auslegung der

Gedichte sei auf die Erklärung von an. tivur S. 40 ff.

und iafn S. 45 = Opfer hingewiesen. Die bisherige

Deutung tivurr = Gott muss aus den Wörterbüchern
verschwinden. Als Vorlage Saxos nimmt Neckel eine

Hadarsaga, d. i. eine isländische Fornaldarsaga aus

dem 12. Jahrhundert mit Hödr im Mittelpunkt an.

„Die Gj'lfaginning im 13. Jahrhundert bewahrt uns

eine weit ältere Stufe der Balder-Sage auf als die im

12. Jahrhundert entstandene Hadarsaga. Die Gylfa-

ginning liegt in der geraden Linie der alten Ueber-
lieferung ; die Hadarsaga ist eine seitliche Abzweigung
von dieser Linie."

Nachdem Neckel die isländische Ueberlieferung in

der angedeuteten Weise neu geordnet, versucht er in

kühnen Umrissen die Vorgeschichte zu entwerfen.

Der Abschnitt über den Baiderkult führt auf das

skandinavische Festland und nach Dänemark. Die
enge Verwandtschaft zwischen Balder, Frey und Frodi

wird aufgezeigt; hinter Lokasenna 37 „Freyr er heisir

alJra ballrida" vermutet Neckel eine in bezug auf den
Stab richtigere ältere Formel: ^Baldr er bPztr". Balder

erscheint bereits in diesem Zusammenhang immer deut-

licher als Gott des Wachstums, der gutes Wetter und
reiche Ernten verschafft und ein persönlicher Heil-

bringer ist und zwar vermöge seiner Kraft , den Tod
zu überwinden , aus dem Totenreich zurückzukehren.

Jetzt erweitert sich unser Blick auf Bälde rs Her-
kunft, die ausserhalb des germanischen Kulturbereichs

liegt. Schon der Name Balder und Freyr= Herr fällt

aus dem germanischen Verhältnis der Freundschaft
zwischen Mensch und Gott heraus und- erinnert an

unterwürfige orientalische Götterbegriffe (Adonis, Adonai,

Kyrios, Belu usw.). Die Anmerkung auf S. 136 ver-

wirft den gotischen Ursprung des Namens Attila , der

auf thessalisch Attylas , Attalas zurtlckgehe. Atys,

Attis , Orpheus , Adonis , Ischtar-Kybele und aridere

orientalische Güttergestalten, die schon früher gelegent-

lich und unmethodisch mit Balder verglichen worden
sind , tauchen auf als Vorbilder für die • nordischen

Wachstumgötter, ihren Tod und ihre Auferstehung.

Die tötende Mistel war ursprünglich die Lebensrute

;

das rituelle Bewerfen des Gottes, um ihn zu „quicken",

verwandelte sich ins Gegenteil : der geschleuderte Z\Veig

ward als Todesursache und Tötungsmittel aufgefasst.

Eine unmittelbare Vorlage des Baiderkults und der

Baidersage ist nicht nachweisbar, wohl aber scheinen

allerdings des Gottes Namen und Art und eine Fülle

von Einzelheiten auf den vorderen Orient zu deuten.

Am kühnsten ist der letzte Abschnitt, der die Ent-

stehung und Verbreitung der Balderdichtung
genau bestimmen will. „Die Baiderlieder stellen sich

uns dar als gewisse Götterfabeln orientalischen Ur-

sprungs, bereichert um ausgesprochen germanische Er^

findungen und gekleidet in den germanisch-heroischen

Stil." „Der Schöpfer der Baidersage war ein weit-

gereister Mann , der bei pontischen oder Donaugoten

aus nichtgermanischem (thrakischem) Munde die my-

thische Atys- oder die Ischtarfabel hörte, daraus

zwei Gedichte machte und diese an einem südskandina-

vischen Fürstenhofe vortrug, von wo sich ihr Ruhm
bald weithin verbreitete." Der Dichter war ein Däne

um .575 ! Die Balderlieder gehören zur Blüte der germa-

nischen Heldendiohtung um 500. Zwischen den Balder-

liedern und den Heldenliedern besteht manche Motiv-

gemeinschaft: Hsedcyn und Herebeald im Beowulf,

Hatherus und Starcatherus bei Saxo , Hildebrand und

Hadubrand. Den Merseburger Zauberspruch verlegt

Neckel auf 700: „Der Erfinder des Spruches hat die

Balderlieder oder ihren nacherzählten Inhalt gekannt

und diesen Vorstellungsschatz für seine Zwecke frei

verwertet". Die uralte vedische Zauberformel gegen

Verrenkung erinnerte ihn an das feurige Ross des

Wodanssobnes; die Unruhe der erschreckten Götter

wird wirkungsvoll in Szene gesetzt und der Unfall auf

das drohende Unheil gedeutet. Mit Phol weiss auch

Neckel nichts anzufangen, und die gegenwärtig bevor-

zugte christliche Auslegung des Spruches berührt er

gar nicht. Der Zusammenhang zwischen dem lango-

bardischen Winnilerhed und Ilias 14 (Zeus, Here =
Wodan, Frija = Odin, Frigg) wird aus einem thra-

kischen Lied, das beiderseits vorausliegt, erklärt Ja,

sogar die „drei auffälligsten Stilfiguren der germanischen

Stabreimdichtung, Variation, Gleichlauf und epische

Wiederholung, die unverkennbare Gegenstücke bei den

Griechen und Babyloniern haben", sind über thrakische

Vermittlung verständlich. „Der germanische Sänger,

der am Fürstenhof zur Harfe Lieder vorträgt, ist der

Schüler der thrakischen Sänger, deren sagenhafte Ver-

treter Thamyris und Orpheus sind."

„Sind also Balder und der vergöttlichte Christus

teilweise wurzelverwandt, so nimmt es nicht wunder,

dass man diesen in jenem wiedererkannt hat. Neuere

Gelehrte waren nicht die ersten, die dies taten. Snorri

lässt merken , dass Balder ihm eine Art Christus ist.

So erklärt sich auch die Bezeichnung Balders als

,blutiges' oder ,heiliges' Opfer in der Völuspä und bei

Ulfr Uggäson. Der Dichter der Völuspä ging noch

weiter: er machte nach dem Muster der christlichen

Weltgeschichte das Sterben und die Wiederkehr Balders

zu den Angelpunkten des kosmisch -menschheitlichen

Geschehens."

Im Anhang erörtert Neckel ganz kurz die bisherige

Literatur und bemerkt zu Bugge : „der Gedanke der

Entlehnung war an sich ein Fortschritt". Neckeis

Baiderbuch bewegt sich in denselben Bahnen wie seine

Studien zu den germanischen Dichtungen vom Welt-

untergang 1918. Die Schrift ist ungemein anregend

"und eröffnet nach allen Seiten Ausblicke in bisher uh-
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geahnte Zusammenhänge und Voraussetzungen. Die

Form der Eddalieder gehört nach wie vor ins Zeitalter

der Wikingfahrten. Aber ihre Urbilder sind zum Teil

ülter und fügen sich in den Gedankenkreis Heuslers

über Ursprung und Entwicklung des gotisch -germa-

nischen Heldenliedes ein, dem mit Ealder auch ein

ebenso altes Götterlied zur Seite treten würde. Erei-

lich sind auch manche Gleichungen und Entlehnungen,

die Neckel ansetzt und annimmt , so verwegen wie

einst bei den vergleichenden Mythologen oder bei Bugge.

Die orientalische ßeligionsgeschichte wird vornehmlich

in der Lage sein, Neckeis Ansichten nachzuprüfen, zu

verwerfen oder zu bestätigen. Der neu erschlossene

gotisch-nordische Kulturweg bedarf sorgfältigen Aus-
baues.

Rostock. Wolfgang Golther.

Clara und William Stern, Die Klndersprache. Eine
:

psychologische und sprachtheoretische Untersuchung.
Zweite, um ein Nachwort und eine Beobaehtungsanleitung

[

erweiterte Auflage. Leipzig, Barth. 1920. XII, 4a0 S. 8».
|

Was uns hier vorgelegt wird, ist im wesentlichen

ein anastatischer Neudruck des vor dreizehn Jahren

erschienenen Werkes. Es ist uns aber eine Freude,

auf das wertvolle Buch erneut die Aufmerksamkeit zu

lenken. Nicht nur ist es an sich von fesselndem

Reiz, die Entwicklung der Kindersprache zu verfolgen

vom ersten unartikulierten Laut über den Zustand der

Einwortigkeit und der Zweiwortigkeit zum ausgebauten

Satz, sondern das Buch bietet mit seiner sorgfältigen
j

Sammlung des Stoffs und seiner besonnenen Kritik I

auch eine Fülle der Belehrung und Anregung für den
'

Sprachforscher von Fach. Ich hebe hervor den Ab- i

schnitt über die Lallworte, wo freilich die Auf-
|

fassung von got. aißei als Lallwort keine Gegenliebe

finden wird ; über die Onomatopoeie: es be-

währt sich, dass sie im Leben des Kindes kaum eine

Rolle spielt-, Wauwau, Huhu usw. sind Wörter, die

der Erwachsene dem Kind entgegenbringt; über die
Urschöpfung: bis zum sechsten Lebensjahr des

Kindes ist bei ihm keine Rede von Urschöpfung, von
willkürlicher Verknüpfung einer beliebigen Bedeutung
mit einer beliebigen Lautgruppe ; sehr hübsch ist hier

das Beispiel von Strümpels Tochter, die die Vögel itliu

nennt: das stellt sich 25 Jahre später als esthnisches

Wort und als Einwirkung einer esthnischen Amme
heraus. Ich verweise weiter auf die umfangreiche

Anmerkung über den Gegensinn und hebe hervor, dass

es sich dabei, wie in der Sprache der Erwachsenen,

im wesentlichen um einzelne Kategorien von Worten
handelt, und dass es Augenblicksbildungen sind, die

nicht zu Dauerwörtern werden. Ueber die Erklärung

der Erscheinung ist noch nicht das letzte Wort ge-

sprochen ; auch bei Erwachsenen kann man oft genug
beobachten, dass sie das Gegenteil von dem aussagen,

was sie eigentlich meinen (was hab' ich verdient, fragt

im Datterich ein Gast, der seine Zeche bezahlen will).

Lehrreich ist die Feststellung , dass regressive An-
gleichungen viel häufiger sind als die progressiven

;

die letztere ist wohl noch seltener, als es nach der

Darstellung unseres Buches erscheint: Nana, Whci
sind doch wohl einfache Reduplikationserscheinungen

;

anderseits würde ich tinf (Kind), tut (gut) nicht als

regressive Angleichungen beti'achten, sondern als Ersatz

des Gutturals durch den Dental. Impersonalien treten

verhältnismässig spät auf. Ableitungen treten in der

Kindersprache später auf als Zusammensetzungen. Als

einen Grund dafür betrachten es die Verf., dass die

Zusammensetzung das indifferente Mittel zum Ausdruck
beliebiger Beziehungen sei, während Ableitungen stets

eine festumrissene und eindeutige Beziehung zum
Stammwort ausdrückten. Damit sind sie freilich arg

auf dem Holzweg : man vergleiche Bücherei, Metzgerei,

Reiterei, Sämerei, Schererei, oder die Verbalableitungen

von Körperteilen: köjjfen, aiigen , munden, zahlen,

halsen, schulfern, sich hauchen, sich brüsten, herzen,

knien, fussen, häuten. Ein Hauptgrund für das spätere

Auftreten von Ableitungen ist wohl der : für die

Schöpfung einer Zusammensetzung genügt es, wenn
zwei Wörter im Bewusstsein vorhanden sind; eine

Ableitung bedeutet, mathematisch ausgedrückt, das

Aufsuchen einer vierten Proportionale ; es müssen also

drei Grössen im Bewusstsein vorhanden sein. Bei

der Erörterung der Vorsilben sind die Bildungen mit

he- vergessen. Hübsch ist die Bildung Motel für

Hotel aus im Hotel; vergleiche die Ortsnamen wie

Meiches aus im Eiches (s. m. Gesch. d. deutschen

Sprache S. 226).

Wünschenswert wäre es, wenn derartige Arbeiten

mindestens noch in der Korrektur einem Sprachforscher

vorgelegt würden. Dieser würde es nicht dulden,

dass Weh unmittelbar auf den «-Laut des Kindes

zurückgeführt wird; er würde Weh schreien über das

folgende Beispiel für Metathese (S. 298): „ags.:

fierst = ahd.: frisst", und das S. 289 unter c) über

Ersatzdehnung Gesagte nachdrücklich beanstanden.

Zu der bis 1919 fortgeführten Uebersicht über

die Fortschritte der Kindersprachforschung wäre noch

nachzutragen : A. Debrunner, Aus der Sprache eines

Kindes, in der „Festgabe, Adolf Kaegi dargebracht

zum 30. September 1919". Ich benütze die Gelegen-

heit, um auf einen höchst anziehenden Aufsatz von
Alb. Bachmann in derselben Festschrift hinzuweisen,

über „eine alte schweizerdeutsche Patronymikal-

bildung" : „Die meisten deutschen Mundarten der süd-

lichen Schweiz kennen den eigenartigen Brauch, Leute

desselben Geschlechtsnamens durch ein diesem an-

gefügtes pluralisches Suffix -i(n)g(a) zusammenzufassen''.

z. B. Mireregae, Leute des Namens Mirer.

Giessen. 0. Behaghel.

Fanny Kessler, Johann von Morsheims Spiegel des
Reglmenis. (= Germanistische Abhandlungen, hcrausgeg.
von Fr. Vogt, Heft 53.) Breslau, M. & H. Marcus. 1921.

108 S. 8». M. 12.

Fräulein Kessler hat die ersten 65 Seiten dieser

Arbeit als Marburger Doktorschrift 1913 drucken lassen.

Sie hat seither in ihrer russischen Heimat den Krieg

und seine schlimmen Folgen erlebt, und nun besteht

für lange keine Möglichkeit, die von ihr vorbereitete

neue Ausgabe von Morsheims „Spiegel des Regiments''

herauszubringen. Wir bleuten auch künftig auf Goedekes

mangelhaften Neudruck von 1856 (Bibliothek des lit.

Vereins 3*i) angewiesen, sind aber Fr. Vogt dankbar,

dass er als Buch herausgegeben hat, was F. K. als

Einleitung hatte bieten wollen. So erhalten wir über

Morsheims rheinpfälzische Sprache und seine rohe

Reim- und Yerskunst, über Inhalt, Vorbilder und Nach-
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Wirkung seines Gedichts pünktlichen und sauberen, nur
etwas druckfehlerreichen Aufschluss — viel ist freilich

bei Morsheim nicht aufzuschliessen. Wir erhalten

ferner Nachrichten über sein Leben, die über R. Köhler
(Germ. 20, 383; 21, 6(3), E. Sievers (Beitr. 12, 504)
und J. Meier (das. 18, 570 f.) hinausführen und für

die wichtige Rolle zeugen, die der Verfasser als pfäl-

zischer Verwaltungs- und Hofbeamter gespielt hat.

Im einzelnen bleibt manches zu bessern, nament-
lich in den bibliographischen Angaben. Für den Drucker
Köbel in Oppenheim war vor allem auf P. W. E. Roth
zu verweisen, der im 4. Beiheft zum Zentr. f. Bibl.

Wesen (1889) S. 11 auch den Urdruck von Morsheims
„Spiegel" fördernd behandelt. Dieser Urdruck findet

sich auch im Brit. Museum, Proctor 2, I, 11 93n.

S. 3 ff. ist das hochgestellte m am Wortende verkannt.

S. 5 war der Drucker von A zu ermitteln. S. 7 : Matthes
Maler in Erfurt hat nicht 1516—25 gedruckt, sondern
1508—36, s. meine Hochdeutschen Drucker der Re-
formationszeit (1905) 22. Die Lautlehre S. 21 ff. stellt

nicht so sehr Morsheims „Dichtersprache" dar (wenn das
Wort hier erlaubt ist) als Köbels Druckersprache.
Morschheim liegt nur 27 km von Oppenheim, aber Köbels
Neigung zum gemeinen Deutsch entfernt ihn von Mors-
heims Weise, die oifenbar die pfälzische Kanzlei zum
Vorbild nimmt : daher die mancherlei Ungleichheiten
und Spannungen gerade im Urdruck. S. 26 : dass
Umlaut von durch (5, nicht durch ö bezeichnet ist,

kommt einfach daher, dass in Köbels Setzkasten diese

Type fehlte.

Weiterhin macht sich bemerkbar, dass die Literatur

der letzten Jahre nicht eingearbeitet werden konnte.
Die Darstellung von Morsheims Reimgebrauch hätte

G. Beberme3'ers Muruerus Pseudepigraphus (Diss. phil.

Göttingen 1913) und Alfred Schauerhammers Mundart
und Heimat Kaspar Scheits (Hermäa 6, Halle 1908)
zum Vorbild nehmen sollen. Bei der Deutung von
Morsheims Sprichwörtern wäre mit Nutzen A. Risse,

Sprichwörter und Redensarten bei Thomas Murner
(Zs. f. d. d. Unterr. 31, 215—458) verglichen worden.
Die Wendung vom Judenspiess (S. 73) ist erklärt von
Burdach, Berl. Sitz.-Ber. 1920, 294, die vom Leder
fressenden Hund (S. 76) von Seiler in Ubergs Neuen
Jahrbüchern 43 (1919) 435—40. Auf das Verhältnis
von Morsheims „Spiegel" zu Huttens Dialog „Aula"
hat P. Kalkoir 1920 Hütten und die Reformation 578
hingewiesen , der uns auch über das geistige Leben
des westdeutschen Adels zur beginnenden Reformations-
zeit ungünstiger hat denken lehren , als bisher unter
dem Eindruck der romantischen Geschichtsauffassung
herkömmlich war. In dies Urteil ist mit anderen
dichtenden Adligen J. v. Morsheim einzubeziehen , der
weder ursprünglich noch formgerecht, noch mit sitt-

lichem Schwung zu dichten versteht , der seine Vor-
bilder (Ammenhausen und Brant) vergröbert und von
den Kräften , die eben damals eine neue Zeit herauf-
führten, nicht berührt ist.

Freiburg i.B. Alfred Götze.

Wolfgan gXiepe, Elisabeth von Nassau-Saarbrücken.
Entstehung und Anfänge des Prosaromans in Deutsch-
land. Halle, Niemeyer. 1920. X^, 277 S. 8».

Die gelehrte, sorgfältige und verständige Schrift

Liepes ist pin wertvoller Beitrag zur Geschichte der

früheren hochdeutschen Literatur. L. schüdert zunächst
die Lebensumstände seiner Heldin , erörtert weiter

Entstehung und Anfänge des frühneuhochdeutschen
Prosaromans im allgemeinen und wendet sich dann im

besonderen zu der literarischen Tätigkeit Elisabeths,

zu den vier Romanen, für die ihre Urheberschaft be-

zeugt ist oder von Liepe wahrscheinlich gemacht wird,

dem Herpiu, Hugo Scheppel , Loher und Maller und
Sibille.

Es ist merkwürdig, wie viel Törichtes höchst ge-

lehrte und scharfsinnige Leute zu sagen imstande sind,

wenn sie über Dinge reden,, die sie nur obenhin an-

gesehen haben. Der vergleichungsfreudige R. M. Mej'er

hatte das Aufkommen des frühneuhochdeutschen Prosa-

romans neben die Zeiten des jungen Goethe, des jungen
Hauptmann gestellt. Nach Benz ist die frühneuhoch-

deutsche Prosa „ganz im Geiste des Volkes geschaffen",

und Hans Benzmann, ein Nachfolger von Benz, macht
schlankweg den gotischen Menschen für' den Stil der

deutschen Volksbücher verantwortlich. In ergötzlichem

Gegensatz dazu hat Walzel behauptet, dass die

„schlichte Strenge" der Volksbücher dem Grundzug
der Erzählungskunst der Renaissance entspreche.

Liepe zeigt , dass alle diese Urteile auf gänzlich

ungenügender Sachkenntnis beruhen. Von einem um-
stürzerischen Naturalismus, der neuen Stoff und neuen
Gehalt in neue Formen giesst , kann bei dem Auf-

kommen des Prosaromans keine Rede sein. Die Unter-

schiede zwischen der Uebersetzung von Renaissancö-

novellen und dem Ritter- und Abenteurerroman, der

die Hauptmasse der Volksbücher ausmacht , sind so

bedeutsam, dass von einer nahen Verwandtschaft nicht

die Rede sein kann ; das einzige Band zwischen beiden

ist die frühneuhochdeutsche Prosa. Diese Prosa, sie

kommt nicht aus dem Volk heraus ; alles kommt von
oben herab. Die Begeisterung für die ursprüngliche

Kraft der alten Prosa entspringt der sentimentalen

Einstellung des modernen Lesers; „Wir sind die

Künstler, die das Kunstwerk des Volksbuchs des

15. und 16. Jahrhunderts erst erschaffen." Die neuen
Anfänge sind das Ergebnis aus dem Verfall des Alten.

Der Auflösung der ritterlichen Gesellschaft, dem Verfall

sittlicher und formaler Ideale entspricht der Verfall

der klassischen Verskunst. Liepe hätte noch hinzu-

fügen dürfen, dass die Sprache der alten Dichtung zu

einem guten Teil unverständlich geworden war. Auch
möchte man nachdrücklich auf den Parallelismus hin-

weisen , der zwischen dem Aufkommen des Prosa-

romans und dem Ersatz der Reimchronik durch die

prosaische Geschichtserzählung besteht.

Auffallend ist es mir, dass Liepe unter den Prosa-

auflösungen nirgends die des Konradschen Trojaner-

kriegs erwähnt, die in Gotha sich befindet, oder viel-

mehr sich befand. Denn die Handschrift ist vor

kurzem einem Diebstahl zum Opfer gefallen. Einer

meiner Schüler, der diesen Text zum Stoff einer

Doktorarbeit gewählt hatte, besitzt etwa ein Drittel

des Textes in Abschrift. Auch der Verdeutschung

der Historia Hierosolymitana des Robertus Monachus
hätte gedacht werden können, die die Giessener Diss.

von F. Kraft Heinrich Steinhöwel beigelegt hat.

Ueber zwei Drittel von Liepes Buch gelten der

Uebersetzertätigkeit Elisabeths selber, ihren Vorlagen,

den Entwicklungsstufen der Werke ,
ihrem Verhältnis

zu den Vorlagen, der Technik der Uebersetzungen.

12
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Loher und Maller und Hugo Scheppel werden durch i

äussere Zeugnisse als Werke der Elisabeth erwiesen. !

Dass auch der Herpin ihr zugehöre, hatte bereits

Simrock vermutet. Liepe macht zum ersten Male die

Hamburger Sibillenprosa, „das buch von koning Karl

von Franckrich vnd siner husfrouwen Sibillen die

vmb eins getwerch willen verjaget wart", zum Gegen-

stand der Betrachtung und ausführlichen Erörterung

und behauptet für sie wie für den Herpin die Ver-

fasserschaft der Elisabeth. Und in der Tat hat er

eine Eeihe von Punkten zusammengestellt, die einen

inneren Zusammenhang der vier Romane mit Sicher-

heit erweisen, die Einheit des Verfassers wahrschein-

lich machen. Doch wäre es nach dem Beigebrachten

nicht unbedingt ausgeschlossen, dass einer der beiden

herrenlosen Romane von jemand herrühre, der sich

vollkommen in die Art Elisabeths eingelebt hat. Erst

eine eingehende sprachliche Untersuchung kann hier

endgültige Entscheidung bringen. Was Liepe S. 164

über angebliche grobe Gallicismen bemerkt, scheint zu

zeigen, dass ihm sprachliche Dinge ferner liegen. Uff
das hmiht ahe zu hanicen stimmt zwar wörtlich zum
Französischen, ist aber doch eine echt deutsche Kon-

struktion ; wo die Sinnentstellung liegen soll in iver

sich nicht forchtcn tut (wer nicht bewirkt, dass man
ihn fürchtet), bleibt mir verborgen.

Die eigenen Sätze des Verfassers sind bisweilen

recht schwerfällig ; ein Musterbeispiel S. 3 , Mitte.

Auch wüsste ich gern, wie etwas an der Peripherie

eines engeren Zusammenhangs liegen kann (S. 3) und

wie die lateinische Beschäftigung Herzog Karls aus-

gesehen hat (S. 21, Anm.).

Giessen. 0. Behagbel.

1. Karl Victor, Die Lyrik Hölderlins. Heft 8 der

deutschen Forschungen. Herausgeg. von Panzer und
Petersen. Frankfurt a. M. 1921. XVI und 240 S.

M. :-!5.

2. Die Briefe der Diotima. Veröffentlicht von Frida
Arnold, herausgeg. von Karl Vietor. Leipzig, Insel-

Verlag. 77 S.

1.

Die Hölderlin -Forschung, welche besonders in

methodischer Hinsicht so verschiedenartige Wege geht

und gelegentlich das Absonderliche und Kapriziöse nicht

scheut , ist durch diese Veröffentlichungen ganz ent-

schieden bereichert worden. Ref. stellt dies besonders

bezüglich 1. gleich eingangs ausdrücklich fest, obgleich

und weil er mit weiten Teilen dieser Arbeit überhaupt

wie auch mit zahlreichen Einzelheiten darin sich nicht

einverstanden erklären kann. Jedenfalls ist es ein

Verdienst des Verf., dass er den Versuch wagt, durch

das ganze lyrische Werk Hölderlins als einer grossen

Einheit sich durchzuarbeiten. Verf. will keinen Aus-

schnitt daraus untersuchen. Tatsächlich gelingt es ihm

auch, mit verhältnismässig grosser synthetischer Kraft

an der Jugendlyrik bis zu den letzten Gedichten durch-

zukommen : dass es dabei gelegentlich nicht ohne ge-

wisse Abkürzungen und entschlossenes Nichtverweüen

abging, versteht sich von selbst. Fragt sich nur, ob

Verf. später gerade diesen synthetischen Charakter

seiner Arbeit noch gern sehen wird. Das gesamte,

lyrische Werk Hölderlins ist aber m. E. für eine der-

artige Ueberschau, so eingehend, fein.sinnig und liebe-

voll sie auch ist, viel zu göwalbig und gross, als dass

es in toto Gegenstand einer nicht allzu kritisch vor-

gehenden Erstlmgsarbeit sein könnte. Ref. hat seiner-

zeit genau gewusst, warum er sich — nach schwerem,

innerem Kampf — auf den H\'perion und seine Vor-

stufen freiwillig beschränkte. Immerhin — die Ge-

dankengänge und die Energie , eine Entwicklungs-

geschichte von Hölderlins Lvrik zu zeigen [eine „Ent-

wicklung" in tieferem Sinn bei Hölderlin einmal an-

genommen] sind jeder Beachtung wert. Verf., der die

Schwierigkeiten bei der Untersuchung lyrischer Gebilde

sehr wohl kennt , versucht auf verschiedenste Weise
zu analysieren : mit Glück dadurch , dass er die von

ihm angenommenen fünf Perioden in Hölderlins Schaffen '

durch Abschnitte: „die Stellung innerhalb der zeit-

genössischen Lyrik" — „die Entwicklung innerhalb

dieser Periode", „der Eigenwert dieser Periode" teils

biographisch (sehr knapp), teils literaturgeschichtlich

rundet, voll und saftig macht. Ohne Glück aber durch

die m. E. nicht überzeugende , aber konsequent bei-

behaltene dreigliedernde Rhythmisierung nach dem [nach

Ref. Ueberzeugung längst zu Tode gehetzten] Schema

:

Thesis— Antithesis— Synthesis. Bei aller Anerkennung

der Feinheit und des guten Geschmacks, mit dem Verf.

dabei vorgeht, empfindet Ref. darin im wesentlichen

nur eine mehr oder weniger schmerzende Vergewaltigung.

Oline Zweifel kann man ja nach diesem Schema vor-

gehen, wie Verf. es tat, um so mehr, wenn es mit so

viel Takt geschieht. Ref. würde es aber nicht getan

haben, weU dieses Schema den deutschen Geist nach-

gerade genug gegängelt hat , weil es durchaus nicht

aus Hölderlins Wesenheit heraus „not- wendig" ist,

und weil die — auch vom Verf. sehr wohl verspürte —
letzte Monotonie in Hölderlins Seelenleben , welche

wohl mehr Ursache als Wirkung seines regelmässigen

Schicksalsrhythmus (cf. S. 73) ist — gerade durch

diese Schematisierung noch trostloser wird, als sie

tatsächlich war (vgl. meinen Fr. H. Hyp. S. 92 ff.).

Eben diese letzte Monotonie widerspricht auch dem
Gedanken einer „Entwicklung" [im tieferen Sinn] bei

Hölderlin, wiewohl man von aussen her vieles bringen

kann und auch je und je bringt, was einem stumpfen

Gesicht als Entwicklung sich darstellt, ohne es zu sein.

Ferner bedauert Ref. es lebhaft, dass Verf viel zu

nachgiebig den Gedankengängen Zinkernagels und

Cassirers, Hölderlins angebliches Philosophentum betr.,

folgt. Hier ganz besonders, wie auch sonst allzu oft,

zeigt sich eine Eigentümlichkeit des Verf, nämlich die,

dass er die Hölderlinliteratur zwar genau aufzeichnet

und gelegentlich auch zitiert, dass er aber fast nie sie

kritisch „benützt" < w-as doch ihr Sinn und Zweck
ist >. Nirgends setzt Verf sich mit anderen Meinungen

auseinander, was der Arbeit förderlich gewesen w'äre,

von wenigen Ausnahmen abgesehen.

Einzelheiten anlaugend, so steckt viel Wich-

tiges in der musterhaft klar disponierten Arbeit. Be-

sonders geglückt erscheinen Ref des Verf. Ausführungen

zu Hölderlins nationalen Ideen (z. B. S. 77, 153 ff.,

20.5 ff.), desgleichen die Anm. 1 auf S. 60. Von köst-

licher Feinheit lyrischen Verständnisses und ki-itischer

Erlebeusfähigkeit zeugen die Gegenüberstellungen S. 105

(samt der tiefsinnigen Anm. 1) und S. 181, während

die Gegenüberstellung auf S. 120 Ref nicht in gleichem

Grade überzeugen kann. Dass Verf. der — nennen

wir- es einmal — „Mediziuerliteratur" — und dies mit

guten-Gründeu — entgegentritt (S. 168 Anm. 8; S. 179
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Anm. 2), sei mit besonderem Dank hier hervor-

gehoben! Zahlreiche Einzelheiten befriedigen nicht und

fordern die Kritik heraus : S. 23/24: und S. 2-1 Anm. 1

wird Stella zuungunsten von Piatons Aster zum
Mädchen. Verf. , als Herausgeber der Diotimabriefe

(vgl. unten), scheint Hölderlins Eros und seine Sexualität

denn doch viel zu einfach und eindeutig einzuschätzen.

Jedenfalls hat Litzmann in diesem Fall vollkommen

recht, weil im Hyperion von Stella als Maskulinum ge-

sprochen wird (vgl. meinen Fr. H. Hyp. S. 81 Anm. 208).

[Diese ganze Materie lässt sich an dieser Stelle aus

naheliegenden Gründen nicht vertiefen.] Die Formu-
lierung: Tristan-Tod (S. 7')) erscheint lief, schief; es

ist auffallend, dass die Hölderlinforschung bisher sich

ein so überaus wertvolles Kunstwerk eines anderen,

feinen Dichters entgehen Hess, nämlich die (Karlsucher)

Lebensgeschichte „Freund Hein" von Emil Strauss

(19ii2 bis S. Fischer, Berlin), worin dem männischen

Wesen Hölderlins so unsäglich innige Züge abgelauscht

sind (das Zitat dort S. 329 ist — ein Stimmungs-
moment, — nicht das wichtigste). Der Vergleich mit

Tristan ist ganz oberflächlich. Verf. löst das Schicksals-

lied leider aus dem Gewebe des Hyperion heraus. Dass
das nicht angängig ist, hat Eef gründlich genug ge-

zeigt (vgl. 1. c. S. 76, Anm. 182). Desgleichen sind

des Verf Bemerkungen über den Brief (S. 233) wenig
eindringend (vgl. 1. c. S. 86 fP.). Ref. sieht von weiteren

Einzelheiten ab, um so mehr, da es auf die Grund-
gedanken eines Buches in erster Linie ankommt ; Ref.

bedauert, diese z. T. nicht akzeptieren zu können,

anerkennt aber gern Persönlichkeit und Wege anderer,

die einer gemeinsamen schönen Sache dienen.

2.

Jenes Geheimnisvolle, Knabenhaft-Herbe, das die

reine und lichte, weil allem Menschlichen gleich bedingungs-

los und gleich verschwiegen hingegebene Gestalt Hölder-

lins umschwebt, hat je und je die Wunderfitzigkeit

des Bildungspöbels nicht ruhen lassen. Mit Vorliebe

wurde das Prankfurt-Homburger Liebeserlebnis begeifert.

Man konnte jedoch mit Genugtuung beobachten, dass

in den letzten Jahrzehnten hier fast von selbst sich

reinlichere Anschauungen durchsetzen, dass der Klatsch
und Tratsch hier — wie überall — schliesslich ge-

bändigt wurde. Den Schlussstein in dieser Entwick-
lung bildet wohl die Herausgabe der Briefe der Diotima
an Hölderlin. Diese Briefe , d. h. richtiger Brieftage-

buchfragmente
, waren über ein Jahrhundert lang aus

ungerechtfertigt übertriebener Delikatesse im Familien-

besitz zurückgehalten worden. An ihrer Echtheit zu

zweifeln , liegt kein Grund vor. Hg. behauptet mit
überzeugenden Gründen die Vollständigkeit (S. 57).

Den 19 Brieffragmenlen geht voran der Erst-

abdruck einer dritten Fassung des Diotima-Gedichtes.
Ihnen folgt der Anmerkungenteil des Hg. und ein .sym-

pathisches Nachwort von Fr. Frida Arnold. Alle Einzel-

heiten können dort nachgelesen werden. Die ganze
Ausgabe ist vortrefflich , in gediegener Ausstattung,

reserviert und in würdiger Form. Die Chronoloaie
der (meist undatierten) Brieffragmente, welche Hg. vor-

nimmt, überzeugt durchaus. Seine Anmerkungen, die

natürlich nicht jede der zahlreichen dunklen Stellen

erhellen können und wollen, sind ganz vorzüglich, sehr
zurückhaltend, rein sachlich; in nichts soll der Leser
in seinen Eindrücken irgendwie bestimmt werden. Dass

von dieser Ausgabe zunächst ein (bereits vergriffener)

Luxusdruck veranstaltet wurde, ist sehr unhölder-

linisch! Musste dieser Snobismus sein? Ging es

denn nicht einmal ohne das? Und wenn man schon

im Zurückhalten der Veröffentlichung jahrzehntelang

hindurch so übertrieben delikat war , konnte man es

dann nicht erst recht sein gegenüber dieser Edi-

toren-Mode? Wo bleibt die Konsequenz?
Diotimas Briefe , lauterste Dokumente einer sub-

tilen, reinen und schmiegsamen Prauenseele , sind

erschütternd. Wieviel Femsinn , wieviel Schicksal

sprechen aus ihnen. In dem „Madonnenkopf", wie

Hölderlin träumte , stak aber ein lebhaftes Tempera-

ment, das sich in Freud und Leid nicht ohne weiteres

mässigte. Wundervoll bedingungslos , überaus stark

von Hölderlin beeinflusst, fast sein Geschöpf in vielem,

durchaus naturnah und triebbejahend, spricht diese Frau

sich aus, bei aller Aengstlickeit in sozialer und vor

allem gesellschaftlicher Hinsicht doch frei, gleichsam

durch ein Gewölk strahlend. Diotimas nicht unbeträcht-

liche Aktivität fängt sich in sich selbst auf jedesmal,

wenn sie auf Hölderlin gelenkt wird. Die norddeutsche

Vitalität und das süddeutsche Verträumtsein begegnen

sich hier freundlich ; aber Hölderlins Wesen schimmert

überall palimpsestartig durch, seine Leiden und seine

lichte, herbe Süssigkeit. Zum AUerschönsten, das ich

je gelesen habe
,

gehört die Stelle , wo in Diotima

ganz plötzlich und fast unvorbereitet die ganze Innig-

keit hervorstürmt (S. 44). Zuerst wird ganz sachlich

über Hoffnungen und Pläne geschrieben, dann aber,

bei Diotima einzig und auch einmalig: „wie ich es

wünsche , nur einmal wieder bei dir zu sein ! mein

lieber, guter Herzens Junge! ..." Die beste Charakte-

ristik Hölderlins: mein lieber, guter Herzens-Junge!

Auch sonst fehlt es nicht an liebevollster Charakteristik,

so die Parallele Hölderlin Tasso (S. 35) und dann

ebenda: „berate dich für die Zukunft mit deinen wahren

Freunden und erfahrenen Männern , und wenn dann

nicht ein sicherer Weg sich dir öffnet, bleibe lieber,

wie du bist, und helfe dir durch, als dass du es wagst,

noch einmal vom Schicksal überwältigt und zurück-

geworfen zu werden. Deine Kräfte hielten es nicht

aus, und du gingst für die Welt und Nachwelt, der

du auch so, im stillen, lebst, noch ganz verloren.

Nein, das darfst du nicht. Dich selbst darfst du aufs

Spiel nicht setzen. Deine edle Natur, der Spiegel

alles Schönen, darf nicht zerbrechen in dir."

Es finden sämtliche Positionen meines Fr. Hölderlins

Hyperion in diesen Briefen ihre ebenso unerwartete,

wie mich beglückende , mehrmals fast wörtlich gleich-

lautende Bestätigung, z. B. das Problem der Distanz

und des Gegensatzes (S. 29/30): „Du bist zu reich an

Kräften und immer zu voll, um für dich zu bleiben

und nur auf dich zu beruhen. Dir ist es Bedürfnis,

dich mitzuteilen und aus deinem besten Wesen zu

sprechen. Wenn du zuweilen so missmutig bist, fehlt

es nur daran, dass du nicht verstanden wirst, dich

dann selbst nicht siehst und an dir zweifelst. In dieser

Not aber kommst du leicht in Gefahr, die unrechten

Menschen zu wählen, und nur dafür warne ich dich!"

Da tauchen sie alle auf, die Alabandatypen in den ver-

schiedensten Schattierungen, Fichte, Goethe, Schiller—
überhaupt Schiller! Diotima besucht ihn in Weimar,

zusammen mit noch einer Dame
;

(S. 42) „ ... er führt

uns in eine schattige Laube, wir setzten uns neben

Ib
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seine Frau, und er blieb in majestätischer Stellung vor

uns stehen."

Grosse Schwierigkeiten hatten Hölderlin und
Diotima , um sich nach der räumlichen Trennung
wenigstens notdürftig zu verständigen. Anfangs wirkt

Susettes Geschäftigkeit in dieser Hinsicht etwas pein-

lich betriebsam. Sichtlich überschätzte die erregte

Frau die Schwierigkeiten. Ihre vorübergehende Ani-

mosität gegen die eigenen Kinder ist nicht uninter-

essant dabei. Dieser Eindruck mildert sich bald (S. 3'-i):

„wie es mir unangenehm ist, so intriguenhafte Planen

zu machen, brauche ich dir wohl nicht sagen. Deine
zarte Seele stosst sich gewiss daran, und du leidest

mit mir". Dieser Satz ist glücklicherweise miterhalten.

Nachdenklich stimmt der stark werbende Ton , den
Diotima gelegentlich für nötig erachtet, und der dem
geheimnisvollen Eros Holderlins gegenüber wohl je und

je angezeigt schien. Für diese Frage insbesonders

sind die Briefe von eminenter Wichtigkeit und geben

schwierige Aufgaben zu lösen auf. Rein menschlich

sind die Brieffragmente eine Quelle reichsten Genusses
(S. 44): „nur lass uns nie gegen die Liebe fehlen,

und immer gegeneinander wahr sein!" — 28. 5- 1921.

Giessen a. L. v. Grolman.

Wilhelm Horn, Sprachkörper und Sprachfunktion.
Berlin, Mayer & Müller. li)21. (Palaebtra. J3.3.; IV, 144 S.

8". M. 18.

Horn nimmt den von Behaghel in seinem Vortrag

an die Marburger Philologenversammlung von 191:^ und

in der vierten Auflage seiner Geschichte der deutschen

S)jrache vertretenen Gedanken, dass bedeutungsschwach

oder bedeutungslos gewordene Redeteile (Laute, Silben.

Wörter) schwinden können, wieder auf und verfolgt

ihn auf Grund eines reichen, dem Deutschen, Engl.,

Latein., Griech. und den romanischen Sprachen ent-

nommeneu Materials weiter. In einer Einleitung be-

stimmt er die psj-chologischen Voraussetzungen solcher

Kürzung und Ersparung und geht dann die ver-

schiedenen Wortklassen auf Beispiele dieser Erscheinung

hin durch. Wort-, Formen- und Satzlehre ziehen reichen

(iewinn aus den in der Einleitung an der lebenden

Umgangssprache und an den Mundarten gemachten

Beobachtungen.

Einige besonders ergiebige Gesichtspunkte seien

daraus hervorgehoben. Uebercharakterisierung der Wort-

formen durch Ueberfluss an Kennzeichen wird durch

Abschwächung gemindert. Beispiel': die altengl. Plurale

binde ive, binde je statt bindap ue, 2,e, die man zu

Unrecht als unter dem Einttuss der auf -n endigenden

Adhortativ- und Optativformen entstanden ansieht.

Gegen die gewöhnliche Auffassung spricht insbesondere

die Beobachtung, dass in einigen ae. Denkmälern zwar

im Indikativ das -n vor n'f, zfi regelmässig schwindet,

aber im Optativ öfters erhalten bleibt. Da die beiden

Personenkennzeichnungen — Personalendung und Pro-

nomen — unmittelbar aufeinander folgen, lag Ueber-

charakterisierung vor , welche Abschwächung der

Personalendung zur Folge hatte. Wenn die dritte

Person keine solche aufweist, so rührt dies daher,

dass dort häufig Fälle gegenüberstanden, wo das Subjekt

ein Substantiv war.

Umgekehrt bleibt in der 1. Sing, bindu das aus-

lautende ti erhalten, während man nach der für Nomina

geltenden Lautregel Schwund desselben erwarten sollte.

Dies hat seinen Grund darin, dass diese Endung im
Verbalsystem des Uraltengl. die ganz bestimmte Funktion
hatte, die 1. Sing. Präs. Ind. zu bezeichnen. Die Funktion
war nun stärker als das Lautgesetz, die gekürzte Fonu
*bind wäre undeutlich, darum unzweckmässig gewesen.
Die spätere Abschwächung von hindu zu binde im
Altengl., während im Formenbau des Substant. das u
festbleibt, steht dieser Erklärung nicht entgegen. Sie

trat ein, als durch die regelmässige Hinzufügung des
Pronomens ic die Verbalform aut andere Weise ge-

nügend gekennzeichnet war. ic bindu war übercharak-

terisiert; so konnte die Verbalendung ohne Beein-

trächtigung der Bedeutung abgeschwächt werden.
Natürlich muss nicht jede Uebercharakterisierung zur

Abschwächung führen. Jede Sprache schleppt vielmehr

überflüssige Teile der Rede weiter mit.

Die gewonnene Erkenntnis , dass es bei der Ge-
staltung des Auslauts nicht nur auf Quantität und Zahl

der Silben, sondern auch auf die Funktion des Auslauts

ankommt, auf die Entwicklung des englischen Formen-
baues anzuwenden, behält H. weiteren Untersuchungen
von sich und seinen Schülern vor; eine Dissertation

von H. Düringer über den Formenbau des Subatantivums
soll demnächst veröffentl cht werden.

Dass auch betonte Silben sollen schwinden können,

wenn sie wertlos geworden sind, wdl H. mit dem Hin-

weis auf neuengl. Kürzungen wie ^)A/< < phyxiöj/nomy.

bus < Omnibus, exdm < rxontindtion usw. erhärten.

Darin vermag ich ihm nicht za folgen. Die erhalten

gebliebenen Anfangs- bzw. Schlusssilben waren in den
angeführten Wörtern nicht schwachtonig, sondern mit

einem Nebenton versehen, der an Stärke dem Haupt-

I

ton ziemlich gleichkam und mit diesem leicht den Platz

I wechseln konnte. Sie beweisen also nichts für Fälle,

;

wo ein solcher Nebenakzent nicht vorhanden war.

Darum halte ich auch Behaghels von Horn gebilligte

Erklärung von einem als Akkusativ des unbestimmten
Pronomens ninn für unmöglich. Es soll verkürzt sein

aus einen mann bzw. einem wann. Aber in dieser

Verbindung von unbestimmtem Artikel und Substantiv

war gerade in den oberdeutschen Mundarten, wo dieser

Akkus, eim am verbreitetsten ist, das Substantiv stark,

der Artikel schwach betont; es wäre also Verstummung
des Artikels, nicht des Substantivs zu erwarten. Die
Form eim gegenüber dem Dativ des unbestimmten
Artikels om9, imJ, inmw, inäms zeigt aber, dass sie

i

aus einem stark betonten Zahlwort einem hervor-

gegangen ist. In der Tat wird sie dem substantivisch

gebrauchten Zahlwort im Sinne von ,.ein beliebiger"

1

entsprechen, und dass der Akkusativ durch die Dativ-

1 form verdrängt worden ist, mag zum Teil lautlich, zum
Teil s\-ntaktisch zu erklären sein. Die Akkusativform

' einen wurde in sehr vielen Fällen im Satz vor folgendem

Labial zu eineni assimiliert ; dazu kommt, dass bei einer

Reihe von Verben wie es di'cnld . es nützt u. a. in

älterer Zeit dativische Ergänzung üblich war, wo heute

akkusativische eintritt, so dass eine Verwirrung des

Sprachgefühls entstand, die einer Ausdehnung der Dativ-

form einem Vorschub leistete.

Bei Befehlen und befehlsähnlichen Ausrufen wird

besonderes Gewicht auf die betonte Silbe gelegt; was
vorausgeht oder nachfolgt, wird geschwächt, oft bis zu

völliger L^nterdrückung. Aehnliches lässt sich vielfach

bei der Entwicklung der Imperative beobachten.. So
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erklären sich Schweiz. lud statt luog, engl, lö statt

look, got. sai statt sailtw. Auf eine so verkürzte

Imperativform ?<? statt lä- führt H. auch die übrigen

Kurzformen dieses Wortes zurück. Die Verkürzung

des ae. Icetan zu ne. let scheint ebenfalls vom Imperativ

auszugehen. So hat der verkürzte Imperat. va < vade

die Fle.xion des Verbums im Romanischen umgestaltet.

Von diesen Beobachtungen aus werden die auffallenden

Formen der Wörter für den Begriff „gehen", die in

den verschiedenen indogerm. Sprachen der Erklärung

so grosse Schwierigkeiten bereiten, verständlich. Alle

Schwierigkeiten dürften freilich damit noch nicht über-

wunden sein. Es bleibt z. B. auffallend, dass gerade

der Imperativ, den H. für den Ausgangspunkt hält,

, beim Verb gehen in den alemannischen Mundarten
durchweg (jang, nicht gä lautet. Den Romanisten

werden H.s Ausführungen über die so viel erörterte

Entwicklung von aller besonders interessieren. Die

lautlichen Schwierigkeiten, welche der Zusammen-
setzuDgstheorie für das schwache Präteritum des Ger-

manischen im Wege zu stehen schienen, dürften durch

die Erkenntnis, dass funktionslos gewordene Redeteile

schwinden, beseitigt sein.

Es fehlt hier natürlich der Raum, um Hörn durch

alle Abschnitte seines gedankenreichen und klaren,

dabei sachlich bescheidenen Buches zu folgen. Schon
die wenigen Beispiele lassen erkennen, wie fruchtbar

die folgerichtig durchgeführte Betrachtungsweise- für

die Erklärung vieler Erscheinungen des Formen- und
Satzbaues, denen man bisher ziemlich ratlos gegenüber-

stand, sein muss.

Bern. Gustav Bin z.

Q. Vidalenc, William Morris. Avec vingt planches
hors teste. (Art et esthetique. Etudes publiees

sous la direction de M. Pierre Marcel.) Paris, Felix

Alcan. 19Z0. 8». 106 S. Preis 5 Frk. -f 20 °/o Teuerungs-
zuschlag.

Nicht eine vollständige Biographie von Morris

gibt Vidalenc, sondern, dem Programm der Sammlung
„Art et esthetique" entsprechend, nur eine Darstellung

dessen, was M. für die Kunst und das Kunstgewerbe

geleistet hat. Schlicht und klar erzählt er an Hand
der ausführlichen englischen Lebensbeschreibungen,

aber auch aus guter eigener Kenntnis der Kunst-

bewegung in England und auf dem Pestland heraus,

wie M. unter dem Einfluss Carlyles und Ruskins zum
Reformator des englischen Kunstgewerbes, ja des mo-

dernen Kunstgewerbes überhaupt in allen seinen Zweigen

geworden ist. M.s Dichtungen und soziales Wirken

berücksichtigt V. nur insoweit, als sie dem Verständnis

seiner künstlerischen Bestrebungen förderlich sind.

Dem Kenner der Biographien von Mackail und Vallance

bietet er in diesem Teil seines Werkes nicht viel

TJeberraschendes ; dem weiteren französischen Publikum

aber gibt er mit seinem Buche, das, von Zeitschriften-

artikeln abgesehen, die erste selbständige französische

Schilderung der künstlerischen Laufbahn von M. zu

sein scheint, eine sehr ansprechende Einführung in

das Lebenswerk des liebens- und bewundernswerten

Mannes ! Selbständiger sind das fünfte Kapitel über

den Charakter M.s und seine Anschauungen vom Wesen
der Kunst und ihrer sozialen Bedeutung, und das sechste

über den Einfluss von M. auf Zeitgenossen und Nach-

welt innerhalb und ausserhalb Englands. Besonders

lehrreich ist, was V. über Frankreichs Verhältnis zu

M. und seinen Ideen , über die Versuche , ihnen im

französischen Kunstgewerbe Eingang und Beachtung

zu verschaffen , zu sagen weiss. V. betont, dass M.
auf Frankreich viel weniger tief eingewirkt hat als

auf andere kontinentale Länder, Belgien und Deutsch-

land voran. Ist schon in England selbst die durch M.
erzielte Hebung des Geschmackes der Kunstgewerbe-

treibenden und des kaufenden Publikums nicht völlig

gegen Rückfälle in alte üble Gewohnheiten gesichert,

so ist das noch weniger der Fall in Frankreich , wo
man zu lange auf den alten Lorbeeren ausgeruht hat

und sich vielfach nur zögernd , aus Angst vor der

immer gefährlicher werdenden ausländischen Kon-

kurrenz, nicht immer aus innerer Ueberzeugung, von

der neuen Bewegung hat ergreifen lassen. Die Uterari-

schen Träger derselben waren und sind Männer wie

Jean Lahor, Roger Marx, Victor Champier, Gabriel

Mourey, Lucien Magne, Leon Rosenthal, und wenn
von einem durchschlagenden Erfolg ihrer Bemühungen
auch noch nicht gesprochen werden kann, so haben

sie doch erreicht, dass die Forderung einer volkstüm-

lichen und sozialen Kunst auch für die Gegenstände

des täglichen Gebrauchs beim Volk wie bei den staat-

lichen Behörden immer mehr achtungsvolle Aufnahme

findet. Künstler vom Range eines Emile Galle, Victor

Prouve, Lachenal, Frantz und Francis Jourdain haben

das Kunsthandwerk zu Ehren gebracht und begriffen,

dass die Kunst des 20. Jahrh. eine demokratische

Kunst sein muss. Man war auf dem besten Wege,

durch Zusammenfassung aller gleich strebenden Kräfte

und zweckmässige Veranstaltung von Ausstellungen

diesen Gedanken zum Sieg zu verhelfen. Die Salon-

ausstellung im Frühjahr 1914 und namentlich die erste

Kunstgewerbeausstellung im Pavillon de Marsan vom
gleichen Jahr berechtigten zu den schönsten Hoffnungen.

Der Krieg hat auch sie vernichtet, nun gilt es von

vorne anzufangen. Das sagt V. selbst nicht. Sein

Buch ist vor Kriegsausbruch geschrieben und wohl

auch gedi-uckt bis auf das Titelblatt mit den Jahres-

zahlen 1919 bzw. 1920. Die unbefangene Würdigung

der Leistungen des deutschen Kunstgewerbes, die wir

gelegentlich darin finden , ist unverändert stehenge-

blieben. Es ist erfreulich, dass der Verleger sich ent-

schlossen hat , das Buch , so wie es vor dem Kriege

geschrieben war, hinausgehen zu lassen.

Bern, 13. Juli 1921. Gustav Binz.

Fritz Strohmeyer, Französische Oraitimatik auf

sprachhistorisch-psychologischer Grundlage. Teubners

Philologische Studienbücher. Leipzig u. Berlin, Verlag

von B. G. Teubner. 1921. VI u. i9ö S. 8». Geb. M. 40.

Fritz Strohmeyer hat sich durch sein im Jahre

1910 erschienenes Buch über den Stil der französischen

Sprache als feinfühligen Kenner des Französischen

rühmlich bekannt gemacht. Seitdem hat er ein für den

Schulgebrauch bestimmtes französisches Unterrichts-

werk herausgegeben, in dem er den Versuch unter-

nommen hat, die sprachliche Materie und Methode im

Sinne einer wissenschaftlich ernsten Auffassung zu ver-

tiefen. Seine jetzt vorliegende Französische Grammatik

wendet sich höheren Zielen zu als die mehi- auf elemen-

tare Bedürfnisse eingestellte Schulgrammatik. Sie will
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die Spracherscheinungen des Neufranzösischen nicht

bloss aufzeichnen, sondern vom psychologischen Stand-

punkt aus und, soweit notwendig, auch historisch er-

Idären. Um es gleich von vornherein zu sagen : ich

stehe nicht an, dem neuen Buch den Vorzug vor den

bisher erschienenen Darstellungen ähnlicher Art zu

geben, auch vor dem Buch von Lücking, das nach

Toblers Urteil die beste Leistung auf dem Gebiet der

neufranzösischen Grammatik darstellt. Wäre Tobler

noch unter den Lebenden, so würde er sicher an dem
Buch seines Schülers seine Freude haben. Hoffentlich

trägt Strohmeyers Französische Grammatik nun an

ihrem Teil dazu bei, mit der veralteten grammatischen

Betrachtungsweise des Neufranzösischen aufzuräumen,

wie sie sich noch immer an die Wertschätzung des

unausrottbaren Ploetz klammert, dessen Irrtümer nach-

betend bis hinein in den (von Strohmeyer glücklich

abgelegten), dass es im gegenwärtigen Französisch au

cas que hiesse. Die Betrachtung des neufranzösischen

Sprachstandes ist durch die einseitige Bevorzugung,

welche das Altfranzösische im Rahmen der historischen

Grammatik erfahren bat, sehr stark in den Hintergrund

gedrängt worden. Um so notwendiger ist es, hier

endlich Wandel zu schaffen und in einem für weitere

Kreise bestimmten „Studienbuch" die Fülle sprachlicher

(auch allgemeinsprachlicher) Probleme aufzuzeigen,

welche in der Entwicklung des Französischen der

letzten drei Jahrhunderte beschlossen liegen. Freilich

hat Strohmever diese historische Aufgabe nur in be-

scheidenen Grenzen in Angriff genommen, und darin

liegt die Schwäche seines Buchs. Wenn der Verfasser

im Vorwort zur Rechtfertigung seines Standpunkts sagt,

dass eine Grammatik des Neufranzösischen keine histo-

rische Grammatik sein dürfe, so ist das gewiss in dem
Sinne richtig, dass nicht im Zusammenhang auf das

Lateinische und Altfranzösische zurückgegangen werden
soll. Aber soll darum die Sprachentwicklung inner-

halb des neufranzösischen Zeitraums nicht eingehender

und planmässiger behandelt werden, als dies bei Stroh-

mey-er der Fall ist? Strohmeyer tut so, als wenn das

Neufranzösische allein das Französische der Gegenwart
wäre. Er bietet viel zu wenig aus dem Sprachgebrauch
der Klassiker, so gut wie nichts von dem Französisch,

das Voltaire und Rousseau schrieben, kaum ein Wort
über die Veränderungen der Sprache innerhalb des

19. Jahrhunderts. Es ist charakteristisch, dass die

Belegstellen, an die die sprachliche Deutung anknüpft,

fast nur aus den Modernen und Modernsten entnommen
sind, und dass ein Satz , der, wie „Le travail est un
tresor" (§ :{00, 2), unauslöschlich mit Lafontaines Namen
verknüpft ist, aus — Bouilliez-Lefebvre belegt wird'.

Gewiss holt Strohmeyer an gegebener Stelle weit aus

' AVar es überhaupt notwendig, jeden vierten Satz mit
dem Namen des betreffenden Schriftstellers zu belegen?
Da, wo ein Satz etwas Eigenartiges enthält, ist es selbst-

verständlich, wenn das geschieht. Aber es wirkt komisch,
wenn § 188 ein so alltäglicher Satz wie der „II fait un
temps süperbe" erst aus Eugene Manuel geholt und mit
dessen Namen versehen aufgeführt wird (warum nicht auch
die folgenden Sätze „il neige" und das durch Hugos Hernani
zu gewisser Berühmtheit gelangte „il pleut"?), oder wenn
§ 2.^0 ein ebenso selbstverständlicher Satz wie „Le jour
succede a la nuit" aus dem Dict. Gen. oder S 421 „C'est
moi qui suis venu" erst aus Bazin geschöpft wird. —
Druckfehler: § 36 iLt arive, S 207 empefhent, § 228 ententu,

§ 243 la foie, § 304 .^nm. la boite, § autf Substanti/'.

und geht bis auf Latein und Altfranzösisch zurück,

um von da aus Aufschlüsse für die Gegenwart zu ge-

winnen, aber das entschädigt nicht dafür, dass infolge

der Vernachlässigung der Sprachveränderungen inner-

halb des neufranzösischen Zeitraums wertvolle Ein-

blicke in die Beurteilung der sprachlichen Tatsachen
der Gegenwart verschlossen bleiben. Aber von diesem
Mangel abgesehen, ist Strohmej-ers Buch nur zu loben.

Zu loben wegen der wohldurchdachten Anordnung im
grossen und der Klarheit und Feinheit, mit der jeder

einzelnen Spracherscheinung bis ins kleinste nach-

gegangen wird. Zu loben auch wegen der Vielseitig-

keit dessen, was im Rahmen der Grammatik gebotea
wird. Strohmeyer bleibt nicht bei der Enge der üblichen

grammatischen Kategorien stehen, sondern er stellt zu-

sammenhängend Wortbildung und Syntax dar und ver-

tieft, was besonders wertvoll und eigenartig ist, seine

Betrachtung auf Schritt und Tritt nach der stilistischen

Seite.

Die bei der Fülle des Stoffes immer hinderliche,

notwendige Kürze einer Grammatik bringt es mit sich,

dass mancherlei zu knapp ausgeführt wird und dadurch
in Gefahl' gerät, undeutlich zu werden und zu falschen

Vorstellungen zu verleiten. In § 14, 2 kann die

Formulierung „vgl. auch die Aussprache trop long

(trol")); aber il parle trop (tro)" die Ansicht nahe-

legen, dass trol.") nicht möglich wäre. In § 31 ist das

Problem des Nebeneinander von savoir, je saurai und
avoir, j'aurai nicht damit gelöst , dass gesagt wird

:

,,v wird vor Konsonanten zuweilen zu u vokalisiert".

Dass in avrai > aurai und sa^Tai > saurai ein lautlicher

Wandel vorliegt, wie auch in § 93 angegeben wird,

ist keineswegs sicher. In § 106 wäre es eine Kleinig-

keit, zu sagen, weshalb die reflexiven Verben in der

Volkssprache auch mit avoir verbunden erscheinen (es

würde längst genügen, wenn hier darauf hingewiesen

würde, dass es sich um altfranzösischeh Sprachgebrauch
handelt, der wie auch anderwärts in der Volkssprache

fortlebt). § 112 dürfte die naheliegende Erklärung,

dass für chante-t-il Analogie nach chantent-ils, chantait-il

vorliegt, nicht verschwiegen werden, wo doch auf est-il,

vient-il hingewiesen wird. In § 242, Anm. hätte durch
Anführen des Etymons näher angegeben werden müssen,
weshalb doute „ursprünglich bt" zeigte (engl, doubt
beweist hier allein nichts), ebenso in § 381, wo für y
die Bedeutung „da, dort" aus dem Lateinischen hätte

erklärt werden müssen. In § 237, Anm. hat man ein

Recht, zu erfahren, nicht bloss, was connaissance, recrue,

sentinelle ursprünglich nicht sind, sondern was diese

Wörter ursprünglich sind , denn gerade aus der Tat-

sache, dass es sich hier um Abstrakta handelt, er-

sieht man, wie sie zu ihrem weiblichen Geschlecht ge-

kommen sind. In § 62, Anm. ist die Bemerkung, dass

die dort genannten volkssprachlichen Formen als

Analogiebildungen „vielfach" vorkommen, übertrieben.

§ 206, Anm. ist der erläuternde Zusatz („letzteres

Analogiebildung") zu unklar, ebenso in § 210: „in

vielen Fällen handelt es sich nur um Analogiebildungen".

j

Eine solche Kürze ist doppelt zu bedauern, da der

Verfasser laut Vorwort gerade auf die Analogie Nach-
druck legt; aber auch sonst ist in der Darstellung der

Analogieerscheinungen nicht alles Wesentliche aus-

geschöpft
; so vermisst man — um auf etwas mehr

Fernliegendes hinzuweisen — in § 278 den Hinweis

auf Bildungen wie ä la Noel (nach ä la Pentecöte).
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In dieser Weise liessen sich noch mancherlei Aus-
]

Stellungen machen. Aber die Einschätzung des Ganzen
soll dadurch nicht berührt werden. Durch Strohmeyers

Buch weht ein erfrischender Luftzug, der erquickt und
stärkt und hoffentlich manch Unhaltbares in Wissen-
schaft und Praxis fortwehen hilft.

Marburg i.H. Kurt Glaser.

Karl Voretzsch, Altfranzösisches Lesebuch zur Er-
läuterung der altfranzösischen Literaturgeschichte =
Sammlung kurzer Lehrbücher der romanischen Sprachen
und Literaturen, hrsg. von Karl Voretzsch. VIL Halle,

Verlag von Max Niemeyer. 1921. 8». XII -f- 210 S.

Als eine sehr schätzenswerte Gabe für die wissen-

schaftlichen Bedürfnisse der Studierenden erscheint

dies neue altfranz. Lesebuch zur Ergänzung und Fort-

führung der ,Einführung in das Studium der altfranz.

Literatur', die es gleichzeitig entlasten soll , da die

dort eingestreuten Texte nunmehr hier bequem in den

Gesamtzug der literargeschichtlichen Entwicklung ein-

gereiht sind und auch das Wörterbuch künftig hier

allein zu finden sein wird. Die ausgewählten Proben

innerhalb dieses Lesebuchs im Anschluss an des Ver-

fassers entwicklungsgeschichtliche Darstellung bekunden

aufs neue seinen feinen Geschmack und sein päda-

gogisches Geschick. Die Texte sind vorwiegend kritisch,

wenngleich ohne Varianten aus Raummangel , wieder-

gegeben ; bei den erläuternden Anmerkungen war leider

gleichfalls Beschränkung aufs Nötigste geboten, doch

ist ja das meiste und für den Anfänger Wesentliche

in der ,Einführung in das Studium der altfranz. Sprache'

vorweggenommen. Dies gilt besonders für die ältesten

Denkmäler (I). Die anderen Abschnitte behandeln in

Textauszügen: IL die ungeschriebene Literatur (Märchen

und Fabeln, Merovinger- und Karolingersagen) ; III. die

Anfänge der Heldendichtung (Chlotharlied, Haager Frag-

ment, Carmen de prodicione Guenonis (ob wirklich aus

1. Hälfte des 12. Jahrhunderts?), Archamp = Wilhelms-

lied, Isembart und Gormont) ; IV. die geistliche Literatur

im 12. Jahrh. (Garniers Thomasleben, das Hohe Lied

(hätte auch zu I kommen können), Adamsspiel, Bestiaire

Philipps von Thaon, Ysopet der Marie de France)

;

V. die einheimische Liederdichtung im 12. Jahrh.;

VI. das Heldenepos der Blütezeit (Rolandslied, Ogier

der Däne, Bertran von Bar-sur-Aube) ; VII. geschicht-

liche Dichtung im 12. Jahrh. (Richard der Pilger,

Wace's Reimchronik) ; VIII XL Kunstdichtung der

Blütezeit: Roman de Troie, Crestien's Cliges, Yvain
und das Lied „Amors tan^on et bataille", Conon's
von Bethune Lied „Ahi, Amours! com dure departie",

des Guillaume von Ferrieres „Quant la Saisons del

dolz tens s'assegui'e", Tenzone des Gace Brule „Gasse,
par droit me respondez", Berol's Tristan, Roman von
Guillaume de Dole, lai Bisclavret der Marie de France,

Roman de Renart, brauche III (Fischdiebstahl), Chastoie-

ment d'un pere a son fils (Prolog und die Geschichte vom
Winzer); XII. Epigonenliteratur des 13. Jahrhunderts:
Marienmirakel des Gautier von Coincy, Rustebuef,

Poeme moral, Berte aus grans pies des Adenet le Roi,

Reimchronik des Philippe Mousket, Durmart le Galois,

aus der Lj'rik Lied des Thiebaut von Champagne
„Ainsi com l'unicorne sui", Motett aus der Bamberger
Hs. „Amours qui vient par mesage", Lied auf Lud-
wigs IX. Kreuznahme ,,Touz li monz doit mener joie";

XIII. Neue Kunstformen im 13. Jahrh.: Villehardouin,

Perlesvaus, Aucassin und Nicolete, Rosenroman, Robin
et Marion des Adan de le Haie. Zweifelsohne hätten noch
manch andere Perlen der altfranz. Literatur aufgenommen
werden können, aber die hier mitgeteilten und liebevoll

kommentierten Proben sind in vollstem Ausmass dazu
angetan, den jugendlichen Leser alsbald zur Vertiefung
in die Lektüre der Gesamtwerke und Erweiterung auf
dieser angenehmen Grundlage anzuregen.

Im einzelnen ist wenig infolge der äusserst sorg-

samen Einrichtung des Ganzen anzumerken. Der Druck
ist sorgfältig überwacht worden (vgl. aber S. 16, v. 80
gemüuque, S. 75, v. 361 que, S. 91, letzte Zeile v. u.

mit. I, 6, V. 156 tofnent al considrer kann auch
anders gedeutet werden {consirrer sich ins Unvermeid-
liche schicken, sich christlich ergeben). III, 4. Wäre
eine Anmerkung zum Namen l'Archamp nicht an-

gebracht gewesen ? Das „Arsum Campum?" im Wörter-
buch ist gewiss nur ein Notbehelf. III, 5, v. 61 fehlt a
vor mort. V, 3, v. 22 ff. ist die Interpunktion nicht

klar. Zu VI, 3, v. 1345 in der Formel si nie'ist Dex
halte ich die vorgeschlagene Erklärung von e/st als

analogische Form des conj. imperf. aiäast > aidist >
«V//s^>e?7s<>e<s< für unwahrscheinlich. Zunächst kommt
nur ein conj. praes. in Frage, damit kommen wir zu

der beliebten Form aU (al'st hat das anorganische s,

kaum je gesprochen, übernommen) = conj. praes.

nicht, wie noch öfters in Grammatiken bemerkt wird,

zu aidie)\ sondern zu a'i'er, Neubildung zum onomato-
poet. Subst. aie. Jenes aier ist mehrfach belegt (fehlt

in Toblers Wtb.). XI, 3 (Chastoiement nach Hs.
Maihingen) hat Roesle's Abdruck zu streng befolgt:

v. 81 1. Pierres Aufons. v. 137 1. Sei. In einen
kritischen Text wird gehören: v. 103 cricnt (statt croii).

Die Anmerkung zu v. 130 wird fallen, v. 60 1. pro-
speritPS (statt propr'/'etes); im nächsten Stück v. 54
1. la bouche (statt et le b.). v. 58 1. feintise (statt

franquise). v. 59 1. tint (statt fu). v. 81 car grant
sens (statt bien) i puet on aprendre (statt entendre :

entendre). In XII, 1, v. 165 ist der Text unklar.

Das Wörterbuch wird ausgezeichnete Dienste
leisten, zumal auch Ethnologien und beim Verbum die

Einzelformen beigegeben sind. Man hätte noch die

Belegstellen zu den einzelnen Artikeln gern gesehen.
Möge dem trefflichen ,Lesebuch' ein gleich grosser

Erfolg wie bisher den beiden ,Einführungen' beschieden

Göttineen. Alfons Hilka.

Walther Küchler, Ernest Renan. Der Dichter und
der Künstler. [= „Brücken" V.] Gotha, F. A. Perthes.
1921. 213 S. gr. 8».

Dieses schöne Buch ist aus den sechs Renan-
Aufsätzen hervorgegangen, die ich hier XLII (1921),

Sp. 109—115 angezeigt habe; Küchler hat diese Be-

sprechung, wie er S. 209 erklärt, jedoch nur noch
für eine Stelle (Verhältnis der Vic de Jesus zu

Strauss, S. 77) berücksichtigen können. Was ich an

den Aufsätzen rühmen durfte : die klare Schönheit des

Stils und die ungewöhnliche Gabe der Darstellung, die

Küchler eignen , zeigt das Buch in noch stärkerem

Masse, und andrerseits bringt es zum grossen Teile

das , was an den Aufsätzen vermisst wurde : eine

kritischere Einstellung zu dem Phänomen Renan.
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Es war — K. sagt es selbst im Vorwort — nicht

ganz leicht, einen so beweglichen, in allen Farben
schillernden Geist wie Renan in den engen Raum zu
liannen, auf den wissenschaftliche Verötfentlichungen

heutzutage beschränkt werden müssen; Ivüchler hat

diese Aufgabe , soweit sie überhaupt zu lösen war,

geradezu meisterhaft gelöst. Dazu musste der Verfasser
den Stoff in vollendeter Weise beherrschen. Auch
musste er sich überall die grösste Zurückhaltung auf-

erlegen ; wie weit K. darin gegangen ist , dafür nur
ein kleines Beispiel : bei der Besprechung der Abhessc
de Jouarre (S. 120—122) hat er auf jede Erwähnung
der freien deutschen Bearbeitung durch den Berliner

Kritiker Karl Strecker („Letzte Stunden", 1903), die

seinerzeit aufgeführt wurde, und über die K. damals
selbst im „Lit. Echo" berichtet hat, Verzicht geleistet.

Ueberhaupt war die Aufgabe nur dadurch zu lösen,

dass die Wirkung Ren ans auf seine Zeitgenossen

und die Nachwelt [eine Frage, die, wie K. betont,

eine eigene, nicht minder wichtige Schrift erfordert

hätte, und die nur im letzten Kapitel („Der Dilettantis-

mus Renans") gestreift wird] von der Betrachtung
ausgeschlossen blieb. Ausgeschlossen blieb endlich

die Würdigung und Kritik des Denkers Renan;
gewiss wird das mancher bedauern, aber der Unter-
titel („Der Dichter und der Künstler") zeigt deutlich

genug, wie K. sich seine Aufgabe begrenzt hat. Und
er war durchaus berechtigt dazu : gerade über Renan
als Denker gibt es, in Deutschland wie in Frankreich,

schon eine ganze Reihe von Arbeiten ', während eine

eigene Arbeit über den Künstler noch fehlte.

Diesem Programm gemäss behandelt das Buch im
wesentlichen die mehr literarischen Werke Renans,
wähi'end die rein wissenschaftlichen, wie L' Origine

du Jangage (1858 ', 1898), VAverroistm (1860 *,

1892), Hisioirc generale et Systeme compare des

Langues Semitiques (1855 *, 1878), oder selbst die

fünf Bände Histoirc du Peiqdc d'Israel (1887—93)
nur kurz erwähnt werden. Obwohl sich auch an ihnen

die Kunst des Aufbaues usw. hätte studieren lassen,

kann man sich damit einverstanden erklären ; nur hätte

man statt des Hinweises auf die Bibliographien von
Thieme und Lanson (S. 209) ein Verzeichnis wenigstens

der Hauptwerke gewünscht , damit dieser Sachverhalt

klar zum Ausdruck gekommen wäre. Was K. be-

handelt, und was er nicht behandelt, zeigen die Kapitel-

überschriften : I. Abkehr vom Glauben, II. Der neue
Glaube {= UArenir de la Sc/(nee), III. Patrice

(Romanfragment, das Renan wahrscheinlich 1850, also

mit 27 Jahren, in Italien schrieb, das aber erst 1908
posthum veröffentlicht wurde), IV. Das Leben Jesu,

V. Maria Magdala, Paulus, Marc Aurel (d. h. über die

anderen Bände der Histoire des Origincs du Christia-

' Leider sind sie, wenn ich nach meinen Erfahrungen
bei der MUnchener Staatsbibliothek schliessen darf, auf
unseren Bibliotheken nur sehr teilweise vorhanden. Deshalb
möchte ich zu Küchlers Liste der von ihm benutzten Arbeiten
über Renan (S 209) hinzufügen, dass die vortreffliche Studie
von E. Platzhoff (Dresden I9Ü0) auch vollständig als Berner
Diss. erschienen ist (im gleichen Verlag), so dass wenigstens
diese überall erhältlich sein dürfte. — Bei dieser Liste hätte
man übrigens eine kurze Charakteristik der von K. auf-

geführten Schriften gewünscht oder wenigstens einen Hin-
weis auf di-^ Stellen des Buches, wo er zu ihnen Stellung
nimmt (z. B. zu Abbe Cognat: S. 17iJ, zu Bruneti^re: S. 162,

zu G. Sorel: S. 75 und lyi, zu Parigot: S. 96 usw.).

nisme, in denen sich bekanntlich ein anderer Renan
ausspricht als im ,Leben Jesu'), VI. Die philo-

sophischen Dialoge, VII. Die philosophischen Dramen,
VIII. Renan zwischen Frankreich und Deutschland,

IX. Der Dichter. X. Der Künstler (hier auch über

Renans Religiosität), und XI. Der Ddettantismus

Renans (ein Schlagwort, gegen das K. polemisiert).

Man sieht schon daraus, dass K. wenigstens zwei

der Wünsche, die hier aus Anlass seiner Aulsätze für

das Buch geäussert wurden, erfüllt hat : er hat Renan
in erster Lin.e nicht als Gelehrten und als Denker,
sondern als Künstler behandelt, und er hat seine Ent-

wicklungsgeschichte nicht mit jener Breite erzählt, die

bei dem ersten der Aufsätze
(
„Wie Ernest Renan

Italien sah") als übertrieben bezeichnet wurde. So
ist denn von jenem Aufsatz nicht viel in das Buch
übergegangen — wie K. denn auch von den übrigen

Vorstudien sagen darf, sie seien nur in stark ver-

kürzter, umgearbeiteter und vielfach verbesserter Gestalt

verwertet worden. Dem Ref. will es freilich scheinen
— so sehr er die vorbildliche Selbstkritik, die K.
gezeigt hat , auch anerkennt -— , als nähmen die so

wechselnden Ansichten, Eindrücke, Stimmungen Renans
noch immer zu viel Raum ein : so fragt man z. B.,

ob in einem Buch, das den Dichter und Künstler
behandeln will , ein Kapitel wie das über „Renan
zwischen Frankreich und Deutschland" nicht zugunsten
anderer Abschnitte hätte eingeschränkt werden sollen.

Was das dritte und letzte Desiderat von damals
betrifft, eine kritischere Einstellung insbesondere zu

dem alten Renan, so hat K. auch dieses zum Teil

erfüllt (es fallen, z. B. S. 119 und 166, recht scharfe

Worte gegen den späteren Amuseur), zum Teil aber

war er" zur Erfüllung nicht gehalten, da er R. eben
mehr als Künstler denn als Denker behandelt hat und
das Urteil über R. verschieden ausfallen muss je nach
der Seite seines Wirkens, die man im Auge hat. Im
grossen und ganzen wird man die Worte unter-

schreiben können, mit denen Platzhoff seine eindring-

liche Untersuchung beschliesst: ,,Es fragt sich, was
man von ihm erwartet. Der Aesthetiker wird ihn

unter seine Götter aufnehmen und an dem Spiel seines

Geistes künstlerisches Ergötzen finden ; der Historiker

verdankt ihm eine Fülle von Anregungen und über

einzelne Punkte gründliche Belehrung, ohne gerade

nach seiner Methode, deren Voraussetzungen er nicht

teilt, weiterschaffeu zu. können; der Philosoph endlich

sieht in ihm die beste Illustration des Goetheschen
Satzes: ,Sei ein Mann, und folge mir nicht nach.' Mehr
ist von dem fleissigen Arbeiter, dem begeisterten Jünger
der Wissenschaft , dem vielseitigen Denker und fein-

fühligen Virtuosen, dem edlen und zarten Menschen
nicht zu erwarten: als geistiger Charakter ver-

sprach er zu viel." Es ist der saclüiche Ausdruck
dessen, was schroffer von Nietzsche ausgesprochen

worden ist , der ihm Süsslichkeit und Weibischkeit

vorwirft (besonders XI, 48 und 58 der Taschenausgabe).

Dies wohl erwogen, scheint mir dennoch, als sei

in K.s Buch die Kritik noch immer nicht ganz zu

ihrem Recht gekommen. Das Urteil über den Künstler

und das über den Denker lassen sich eben restlos

nicht trennen, und K. hat ja auf die Würdigung des

Denkers auch nicht durchweg verzichtet. Seine Studie

trägt (zumal im letzten Kapitel über den ,Dilettantis-

mus') ein wenig den Charakter einer Ap ologie. Mag
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sein, dass der fatale Abgang des Denkers mich geneigt

macht , den alten Renan gegen den jungen auszu-

spielen — K. jedenfalls versucht umgekehrt, den

alten R. durch den jungen zu decken. Er schildert

die heroische Jugend R.s weit ausführlicher als das

unrühmliche Ende ; er betont immer wieder das Aktivum,

das E. sich einstmals durch seine Ueberzeugungstreue,

dui-ch die Preisgabe der sicheren Versorgung erworben

habe. Aber das Moralische versteht sich, nach dem
Wort Vischers, immer von selbst, und Lanson dürfte

recht haben, wenn er sagt, ß. hätte es uns überlassen

sollen, seine Seelengrösse zu konstatieren. Jedenfalls

hat dieses Leben seinen Höhepunkt nicht da, wo jedes

Leben ihn haben sollte : am Schluss , und das ab-

stossende Schauspiel eines Greises, der mit zahnlosem
Munde das Evangelium des Genusses predigt, nachdem
Frivolität ihm zuvor als die Todsünde gegolten hatte

(ein Anblick , nicht minder abstossend als der eines

alten Spötters, der es ultimo mit der Angst kriegt und
mit der Frömmigkeit), gibt doch zu denken. Drei
Lösungen des Problems wären denkbar : man hätte

einen Bruch, einen jähen Einschnitt annehmen können,

wäre dann aber verpflichtet gewesen, den Beginn des
Abfalls vom besseren Ich genau anzugeben und seinen

Gründen nachzugehen ; oder man konnte einen Ausgleich
versuchen, indem man entweder das Alter schon in der
Jugend oder die Jugend noch im Alter zu erspüren
trachtete. Ich hätte mich fiü- die zweite Möglichkeit

entschieden : ich glaube in der Tat, dass die literaten-

hafte Koketterie des alten R., die auch K. nicht ver-

schweigt, und die zu sagen scheint: „Ich danke Dir,

mein Gott, dass Du mich wieder einen neuen Seelen-

kampf erleben lassest: welch schönen Vorwand gibst

Du mir da, wieder etwas zu schreiben!", sich schon
bei dem jungen R. bemerkbar macht : so, wenn er in

seinem Tagebuch, im schwersten Ringen mit Gott,

plötzlich ein „Gestammel lateinischer Worte" anhebt
(K., S. 23), oder wenn er Worte schreibt wie diese:

„Le doute est si beau, que je viens de prier Dien
de ne jamais m'en delivrer (eben hat er dieses geist-

reiche Gebet getan, da muss er's auch gleich nieder-

schreiben); car je serais moins beau (!), bien que plus

heureux" (K., S. 201). R. hat das übrigens selbst be-

kannt: „En un sens", sagt er von seiner Schwester
Henriette, „eile me surpassait de beaucoup. Dans les

choses de l'äme, je cherchais encore matiere ä des
lüttes attachantcs ou ä des etucles d'art '

;
pour eile,

rien ne ternissait la purete de sa communion intime
avec le bien" (1862, in der Gedächtnisschrift für sie;

zitiert bei AUier, La Philosophie d'Ernest Renan,
1895 ', S. 105). Je mehr ich seine Jugendwerke lese,

desto deutlicher wird mir, dass diese Koketterie von
Anfang an in ihm lag, dass sie aber durch den Einfluss

Henriettes, seines besseren Ich, zunächst unterdrückt
wurde und erst nach ihrem Tode mehr und mehr
hervortrat.

Man darf eben die Kapriolen, mit denen der alte

Renan die urteilslose Menge zu ergötzen sich gefiel,

m. E. nicht als blosse Launen auffassen, wie sie ein

geistreicher Mensch sich gestatten durfte. Vielmehr
ist sein Skeptizismus, ist sein „ruchloser" Optimismus
das Mittel, eine geheime Verzweiflung zu verbergen:
die Verzweiflung über seine Unfähigkeit, den Konflikt

Von mir hervorgehoben.

auszutragen zwischen den beiden Weltanschauungen,
denen er sich verschrieben hatte : den spiritualistischen
Systemen aus dem Anfang des Jahrhunderts und der
herrisch mit einem ungeheuren Tatsachenmaterial auf
den Plan

_

tretenden Naturwissenschaft. Er ist zu
bequem, diesen Kampf auszukämpfen, und er ist nicht
aufrichtig gegen sich selbst. Weil er nicht wissen
will, so sagt er, man könne nicht wissen; eine
..Wahrheit" sei so gut wie die andere. Mag man diese
geistige Haltung nun als „Dilettantismus" bezeichnen
oder wie immer — zu rechtfertigen ist sie nicht (zu
verstehen gewiss). Und mit seiner Koketterie hängt
sie aufs innigste zusammen : es war R. von Anfang an
weniger um Erkenntnisse zu tun als um intellektuelle
Genüsse und schöne Stilisierungen. Erst amüsiert er
nur sich — später auch die andern. Ein geistiger
Sybarit. Wobei ihm der Skeptizismus unversehens in
den Dogmatizismus umschlägt: denn dass es keine
Wahrheit gäbe, ist eben auch nur ein Dogma. — Ge-
mächlich hat er sich den Abhang seines Geistes hin-
unterrollen lassen. —

Da aber eine Betrachtung des ßenanschen Denkens
und Denkspielens in K.s Plan nicht gelegen war, so
hätte er wohl am besten ganz darauf verzichtet und
dafür die Darstellung des Künstlers um so ein-
dringlicher gestaltet. Das aber hätte sich m. E. nur
durch eine eingehende Analvse seines Stiles er-
reichen lassen. Diese Forderung erfüllen bei K. am
ehesten die zwei Kapitel ,Der Dichter' und ,Der
Künstler' (wobei freilich nicht völlig ersichtlich wird,
auf welcher Unterscheidung diese Teilung beruhe). In
den vorhergehenden Kapiteln dagegen, die sich mit den
einzelnen Werken beschäftigen, verliert K., der Dar-
legung von Ansichten und Meinungen zuliebe, den
eigentlichen Gegenstand häufig aus den Augen, so dass
nicht jeder Leser verstehen wird, warum gerade diese
Werke analysiert werden, wichtige wissenschaftliche
Schriften jedoch ausgeschlossen bleiben (zumal ja nach
K.s eigenem Urteil — S. 147 — der Wert selbst jener
Werke, die ihrer Form nach Dichtungen zu sein be-
anspruchen, der „Philosophischen Dramen" nämlich,
nur gering ist). R. konnte eben — und das hätte
betont werden sollen — zwar schreiben, aber nicht
eigentlich gestalten. Er ist ein Stilist. Und das gilt

uatürhch für alle Werke. Sehr fein scheint mii- dazu
eine Bemerkung Robert Saitscliicks : R.s Psychologie
der grossen religiösen Persönlichkeiten bleibe trotz
aller malerischen Feinheit und liebevollen Vertiefung
in das Detail meistens an der Schwelle stehen : sie sei

eine Mischung intellektueller Neugierde und einer
Sympathie, die sich weit mehr auf seinen eigenen
Intellekt beziehe als auf die Persönlichkeiten, die er
erkennen will (..Französische Skeptiker", Berlin 190ü,
S. 261). Auch Merimee dürfte nicht unrecht haben,
wenn er nach der Lektüre von Saint-Paul bemerkt,
R. habe entschieden die Monomanie der Landschaft^
statt seine Sache zu erzählen, beschreibe er Wälder

j

und Wiesen (Saitschick S. 262). Von hier aus ge-

langt man auch zu einer kritischeren Einstellung zu
R.s Meisterwerk. Wenn ich die Vie de Jesus (wie
wohl andere vor mir) einen religiösen Roman
nannte, so sollte das (K. polemisiert gegen diese Be-

[
Zeichnung) keineswegs ein Tadel sein — ich müsste

I

jetzt freilich hinzufügen, dass es ein Roman ist, dem,
' bei aller Pracht des Stils, m. E. die letzte Gestaltung fehlt.

13
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So scheint mir K. denn auch den Künstler
Renan zu überschätzen. Zum Schluss aber will er die

Unterscheidung zwischen dem Denker und dem Künstler
(oder dem Historiker und dem Dichter) nicht gelten

lassen; er polemisiert (S. 206) gegen die „Leute der
klaren und deutlichen Schachtelungen", und im Eifer

der Polemik lässt er sich dazu verführen, den Unter-
schied zwischen Geschichte und Dichtung überhaupt
zu leugnen. Gewiss ist die Gabe seelischer Einfühlung
und künstlerischer Darstellung auch dem Historiker

(wie auch dem Sprach- und Literarhistoriker) unent-

behrlich — es ist aber etwas anderes , ob ich den
historischen Tatsachen als Dichter gegenübertrete
(dann benutze ich sie nur als Anregung und folge

im übrigen den Geboten der Kunst), oder ob ich sie

objektiv zu erkennen trachte (soweit dies fehlbaren

Menschen möglich ist). — Schliesslich wird R. sogar
einem Oswald Spengler als ,,nahverwandter Geist"

beigesellt. Frappant ist dieser Vergleich freilich (auch
Sätze Renacs, wie Saitschick sie S. 271 anführt,

könnten ebensowohl von Spengler sein) — aber mit
Spengler hätte ich E. doch wiederum nicht in einem
Atem genannt. —

Renan ist nach Küchler „vielleicht die hlendendste
Erscheinung unter den französischen Schriftstellern der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts", und dieses (von
mir gesperrte) Adjektiv enthält der Anerkennung wie
der Kritik genug. Eine der fesselndsten und lehr-

reichsten ist er sicher, und Küchlers Werk über ihn

eines der eindringlichsten, liebevollsten und aufschluss-

reichsten.

München. L erch.

Stefan Zweig, Romain Rolland, der Mann und das
Werk. Literarische Anstalt, Bütten & Löning, Frank-
furt a. M. 1921. 266 S. 8». M. 38.50.

Von allen Persönlichkeiten der zeitgenössischen
literarischen Strömungen ist uns Romain Rolland
naturgemäss die sympathischste. Welcher politischen

Richtung man auch angehören mag, er hat jedem
etwas Tröstliches zu sagen. Dem national empfindenden
wird er, der Vollblutfranzose, von der Grösse der
deutschen Kunst sprechen, dem mehr kosmopolitisch
empfindenden wird er von Deutschland als einem lebens-
wichtigen Faktor innerhalb der durch den Krieg ver-

nichteten , neu und grösser zu errichtenden über-
nationalen Gemeinschaft aller geistigen Menschen zu
erzählen haben. In Deutschland ist die Gemeinde
Rollands viel grösser als in seiner Heimat, so ist denn
auch Deutschland das Land, in dem die beste bisher
erschienene Studie über den französischen Dichter er-

schienen ist. Geschrieben aber ist sie ausserhalb der
deutschen politischen Grenzen von dem Deutsch-
österreicher Zweig. Im letzten Jahrzehnt hat sich

Zweig, einer der feinsinnigsten österreichischen Dichter,
fast ausschliesslich der in der deutscheu Literatur
etwas brachliegenden Gattung des Essais zugewendet.
Seit jener Studie über Verhaeren, die in Deutschland
eigentlich erst das Verständnis für den grossen belgischen
Dichter des modernen Lebens weckte, hat Zweig drei

schöne Essais unter dem Titel „Drei Meister" über
Balzac, Dickens und Dostojewskij veröffentlicht, denen
er in diesem Jahre eine Studie über die Desbordes-
Valmore und ganz kürzlich eine weitere über Rimbaud

im Insel-Verlage folgen Hess. Wer sich viel mit
französischer Literaturkritik befasst, weiss, wie be-

fruchtend für die Forschung der kritische Essai eines

Dichters über Probleme der Literaturgeschichte werden
kann. Ich erinnere nur an die kintischen Aufsätze eines

Paul Bourget in seinen „Essais de psychologie con-

temporaine" oder an Maupassants Flaubert-Studie in

der Einleitung zum Briefwechsel zwischen Flaubert

und der Sand. Oder wenn wir noch weiter zurück-

gehen wollen an die kritischen Bemerkungen Voltaires

zu Corneille. Unsere deutschen Schriftsteller sind

meist zu egozentrisch eingestellt, um sich auf das

Gebiet der Literaturgeschichte zu begeben. Oder aber

sie fürchten vielleicht ein wenig das spöttische Lächeln
der Zünftler, die mit dem Vorwurf der mangelnden
philologischen Akribie gar schnell bei der Hand sind.

Ni( hts liegt mir ferner, als einem leichtsinnigen Ge-
schwätz von Kaffeehausliteraten das Wort reden zu

wollen. Aber wie viel der Literarhistoriker vom Bau
aus der Betrachtung literarischer Probleme durch den
Dichter selbst lernen kann, dafür ist das zur Be-

sprechung stehende Buch von Stefan Zweig der beste

Beweis.

Das grosse Problem der Literaturgeschichte liegt

ja nicht in der Anhäufung kleiner Materialien, die nur
eine Vorarbeit zu einem ernsten literarhistorischen

Werke sein kann. Es liegt vielmehr in einem künstle-

rischen Nacherleben des Schaffensprozesses, in jener

Gestaltung des Verhältnisses zwischen dem Erlebnis

und der Dichtung, bei der uns bezeichnenderweise

nicht ein Philologe, sondern ein Philosoph der Führer
war. Hier aber leistet uns gerade der Dichter selbst

die wertvollsten Dienste. Um so besser, wenn er

gleich dem Verfasser der Rolland- Studie durch die

strenge Schulung eines Philologen, wie Jakob Minor
einer war, hindurchgegangen ist. Diese unendlich feine

Fähigkeit zum Nachschaffen eines künstlerischen Er-

lebnisses ist es, die das Buch von Zweig so sehr aus-

zeichnet, deretwegeu ich es jedem Literarhistoriker

ganz besonders zur Durcharbeitung empfehlen möchte.

Zweig hat sich die Form, in die er seinen Essai

goss, bei seinem Dichter selbst geholt. Romain Rolland

hat neben zahlreichen kleinen in dem Bande „Musiciens

d'autrefois" vereinigten Musikerbiographien die Lebens-
beschreibungen dreier grosser Männer geschrieben

:

Michelangelo, Beethoven und Tolstoi. RoUand sieht

das Leben aller gi-osseu Männer als einen steten Kampf,
als ein grosses Leiden an. Einsam standen sie da

alle die Grossen ohne die Brücke von Menschen zu

Menschen, die allein das Leiden erträglich macht. So
fasst nun auch Zweig Romain Rolland auf. An Leid

hat ihm das Leben nichts erspart; er litt tief an seiner

Ehe als Mann, tiefer an den Folgeerscheinungen seiner

Haltung im Kriege als Mensch. Er, der von den
edelsten Gefühlen beseelt war, als er von der Schweiz
aus während des Krieges den Versuch machte, eine

Gemeinde aus Vertretern aller Völker zu sammeln,

die inmitten der Verhetzung hüben und drüben das

heilige Feuer eines europäischen Gemeinbewusstseins
wahren sollte, wurde von den eigenen Landsleuten als

Verräter gebrandmarkt, weil er sich weigerte, in den
Chor des allgemeinen Hasses einzustimmen, während
er auf deutscher Seite mit scheelen Augen angesehen

wurde, weil er nicht unbedingt das eigene Land preis-

gab , um sich auf die Seite Deutschlands zu stellen
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Rolland hat den Kampf aufgenommen, denn er ist eine

Kämpfernatur, er hat den Schmerz bis zur Neige aus-

o-ekostet, aber doch im Schmerz selbst, in dem Be-

wusstsein einer heiligen Mission immer neue Kräfte

gefunden.

Der Gedanke, dass das Leben für den Menschen,

der in Grösse mit ihm fertig werden will, ein stetes

Ringen sei, ist ja der Grundzug aller seiner Werke.

Diesen Grundzug von seinen ersten Werken, den fast

verscholleneu „Tragedies de la foi" über das „Theätre

de la Revolution" hinweg zum Jean Christophe, Rollands

Hauptwerk, und von diesem über den Colas Breugnon

bis zum jüngsten W^erke, Clerambault, der Geschichte

eines freien Gewissens während des Krieges , auf-

gezeigt zu haben, ist das grosse Verdienst der Zweig-

schen Arbeit. Die ethische Persönlichkeit Rollands

ist von den ersten literarischen Anfängen ab von einer

fast unheimlichen Einheitlichkeit und Geschlossenheit.

Alle seine Helden dienen einer Idee, der sie alles hin-

geben. Kompromisse gibt es bei den Helden der

Dramen Rollands so wenig wie bei den Protagonisten

seines grossen Romans, dem deutschen Musiker Jean

Christophe Krafft (der Name schon ist ein Symbol)

und seinem französischen Freunde Olivier. Seine

Menschen können irren, aber wenn sie einmal ihren

Irrtum erkannt haben, wie Clerambault den doppelten

Irrtum des Krieges und der nationalen Intoleranz,

dann gibt es für sie kein Zurück so wenig wie für

den Fanatiker des Hasses, der glaubt, eine vater-

ländische Tat zu vollbringen, wenn er Clerambault tötet.

Man könnte vielleicht noch etwas stärker , als

Zweig es tut, unterstreichen, wie sehr die halb zu-

fällige Verkettung der Ereignisse die geistige Haltung

Rollands beeinflusst hat, namentlich in seiner Stellung-

nahme gegenüber dem Problem einer internationalen

Ausgleichung der Gegensätze. Romain Rolland hat

den Entwicklungsgang des begabten jungen Franzosen

durchgemacht. Auch er ist aus der Pepiniere des

französischen Geistes, der Ecole normale, hervor-

gegangen, die eine so starke klassizistische nationale

Tradition ihren Schülern vermittelt. Sein Interesse

für die Musik bringt ihn in die erste Berührung mit

Deutschland, das die anderen nicht als das Land
Beethovens lieben, sondern als das Bismarcks hassen.

Und ebenso früh lernt er Russland kennen. Auch auf

ihn dürfte im Anschluss an das ausgezeichnete Buch
von Vogüe über den russischen Roman die russische

Literatur ihren tiefen Einfluss ausgeübt haben. Sein

persönliches Verhältnis zu Russland aber bestimmt ein

Brief, den Tolstoi auf eine angstvolle Anfrage Rollands

nach der Lektüre des Tolstoischen Bannbriefes gegen

die Kunst und Wissenschaft „Was tun?" an den jungen

ihm unbekannten Studenten richtete. Dann geht er als

Staatsstipendiat nach Rom, und hier wird ihm mehr
noch als Italien Deutschland klar durch die Ver-

mittlung der alten, herrlichen Malvida von Meysenbug.

Und durch sie wird es ihm lebendig, als er Deutsch-

land in Bayreuth erlebt. Von nun an ist er dem Ge-

danken verfallen, den er in Jean-Christophe in so

unvergleichlicher Weise auch künstlerisch gestaltet hat,

dem Gedanken daran, dass es etwas Unfassbares gibt,

das höher steht als alle nationale Kultur, eben die

grosse europäische Kultur, deren völlige Aufnahme die

Voraussetzung für jeden weit- und menschheits-

bewegenden Künstler ist. Das ungebändigte Genie des

deutschen Künstlers Jean-Christophe muss durch den
Läuterungsberg der französischen Kunst hindurch, um
im Paradies der Grazie Italiens die volle Harmonie zu

erreichen. Auch Rolland stellt sich wie Bergson im
Gegensatz zum Intellektualismus. Die Intellektuellen

werden nur schwer sich von nationalen Vorurteilen

losmachen. Die Möglichkeit einer Verständigung liegt

im wesentlichen nur bei den ganz grossen Menschen
vom Schlage des Deutschen Jean-Christophe, des Fran-

zosen Olivier, der Italienerin Gracia auf der einen

Seite, dann aber bei den breiten Massen des Volkes,

bei Menschen wie jenem Dienstmädchen Sidonie, an-

gesichts derer Jean -Christophe so erstaunt feststellt,

dass es einen Unterschied zwischen den guten, ein-

fachen Menschen des Volkes in Deutschland und Frank-

reich kaum gebe.

Wie schon eingangs erwähnt, hat Zweig in ganz

jirachtvoller Weise das Verhältnis zwischen dem Er-

leben und dem Dichten Rollands dargestellt. In der

tiefen Liebe des Gesinnungsgenossen, ja des Jüngers

in Sachen überaationaler Geistigkeit hat Stephan Zweig
uns Romain Rolland gezeichnet. Die Kritik ist dabei

ein wenig zu kurz gekommen. So würde man den
historischen Roman Colas Breugnon in manchen Punkten
kritisch angreifen können. Rolland hat diesen Hand-
werksmeister und Lebenskünstler des ausgehenden

16- Jahrhunderts allzu modern gestaltet. Der Manu
ist mehr als er selbst, Romain Rolland ; Rolland hat

hier ein wenig nach dem Vorgänge der französischen

Romantiker gehandelt , die in den Personen ihrer

Dramen und Romane trotz ihrem Schlachtruf nach

,Couleur locale' immer wieder das romantische Fühlen

des Jahres 1 8.S0 gestaltet haben. Und was Romain
Rollands letzten Roman, den „Clerambault", anbetrifft,

so wird man ihn um seiner Tendenz willen, die allzu

deutlich aufgetragen ist , nicht in eine Reihe mit den

künstlerisch reiferen anderen Schöpfungen stellen dürfen.

Aber diese kleinen Ausstellungen können au dem
Gesamtwert des Zweigschen Buches nichts ändern. Das
Schaffen eines Dichters , die Geschichte der Entwick-

lung ethischer Ideen eines grossen Menschen sind uns

nur selten so nahe gebracht worden wie in Stephan

Zweigs Romain-Rolland-Buch.

Leipzig. Wilhelm Priedmann.

Qino Bottiglioni, L'ape e Talveare nelle lingue
romanze. Pisa, F. Mariotti. 19i9. 85 S.

Vorliegende Arbeit stellt eine Fortsetzung und
Erweiterung von Gillierons ,Abeille' dar. Hierbei

ist mit besonderem Nachdruck hervorzuheben, dass V.

sich, was ja nahe lag, nicht eben auf italienisches oder

französisches Gebiet beschränkt hat , sondern, soweit

ihm das Material greifbar war, die ganze Romauia zu

behandeln versucht hat. Ein grosser Teil der ita-

lienischen Formen bildet das Resultat eigener Sammel-

tätigkeit. Erfrischend wirkt die knappe, aber über-

sichtliche 1 Darstellung des Stoffes, mit der B., ohne

sich in weitschweifige etymologische Exkurse und

Spekulationen zu verlieren, zunächst einmal bemüht

ist, das vorhandene Material zu sichten und zu ordnen.

1 Eine beigefügte Sprachkarte hätte vielleicht die

Verbreitung der einzelnen Typen noch plastischer ver-

anschaulicht.
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Die in vier grössere Abschnitte (Biene, Königin,

Drohne, Bienenstock) eingeteilte Arbeit bietet nicht

nur dem Sprachforscher, sondern auch dem Kultur-

historiker recht viel des Interessanten. Man sieht,

wie, abgesehen vom Rumänischen, das lat. apis selbst

oder in Ableitungen (,vezzeggiativi') auf dem ganzen
grossen Gebiet der vorherrschende Ausdruck geblieben

ist. Wenn trotzdem auf meist räumlich begrenzten

Gebieten jüngere Ausdrucke (Wespe, Fliege, Hornisse,

Honiglierchen, Arbeitstierchen, Reisende usw.) auf-

gekommen sind , so liegt das einerseits an Verwechs-
lung mit ähnlichen Insekten, teils an dem nicht nur

in der Imkersprache, sondern in allen Berufssprachen
hervortretenden Bedürfnis nach Spezialisierung und
reicherer Terminologie. So erscheint die Königin als

.Meister', ,HauptS ,Führerin', ,Mutter', .Erzeugerin',

,die Grosse', ,die Lange', ,die Erste', ,die Gute' usw.

In der Drohne dagegen sieht das phantastische Volk
die wilde, hinterlistige, einfältige, dumme, vagabon-
dierende und faulenzende Biene, aber auch wieder den
,Bienenvater', ,König', ,Haupt', die ,Männliche' usw.
Da möchte man fragen, ob nicht manche dieser Be-
zeichnungen erst durch das bei jedem Volke herrschende

etymologische Bedürfnis und falsche Verknüpfung zu

dem geworden ist, was das heutige Lautbild darstellt.

So könnte Fermo coporale ,Drohne' (S. .52), Ripa-

transone hapora ,Königin' (S. 42) sehr gut erst durch
ein capo (V api bedingt sein. Vermutlich wäre auch
in Südfrankreich die Biene nie Ja hello genannt worden,
wenn nicht lautliche Nachbarschaft eme Verknüpfung
von V ahcV o mit la hello geradezu herausgefordert

hätte. Auch Limagne Sernavä ,Biene' (S. 34) ist

wohl nur über ein * humarcl ,Bewohner des Bienen-
stockes' (hurnei) zu verstehen '. Bunter und mannig-
faltiger noch sind die Bezeichnungen, die der Bienen-

stock trägt-. In den Wörtern spiegelt sich seine

ganze Geschichte. Man sieht, wie der hohle ,Baum-
stamm' allmählich zum ,Fass', zum geflochtenen ,Korb'

und schliesslich zum kunstfertigen ,Glashäuschen' fort-

schreitet. Interessant ist auch hier wieder, dass auf

dem Lande anstatt des einen allgemeinen Ausdrucks
des Städters oft vier , ja fünf und sechs Spezial-

bezeichnungen (Val Brembana, V. Canobbina) neben-
einander begegnen.

Ein grosser Teil dieser Ausdi-ücke ist noch in

völliges etymologisches Dunkel gehüllt. Das angebhch
dunkle cagliar. saiftsjira .Königin' (S. 44) war bereits

von Wagner (Lautlehre § 123) auf *exciirxura

zurückgeführt worden, stellt sich also zu umbr. ricn/-

(jiatorn. In dem gleichbedeutenden cagliar. spndar-
ranza (S. 44) möchte man, falls es für spxtddaranza
ungenau mitgeteilt ist, eine Ableitung von sard. pnddu
sehen ^. Lauusei (Cagliari) ahi nascendn ,Drohne'
(S. 54) ist doch wohl ,zeugende Biene'. In rum.

trintor ,Drohne' könnte tnrtnittilus stecken. Schwierig-

keit macht messin. ceftddu, cifiri ,Drohne' (S. 55).

Man könnte an Ableitung von siz. sifv, Sora, Velletri,

Subiaco seija, abruzz. seife (< seiiphiif:) ,Ti-og' denken,
doch haben wir es wohl eher mit derselben Um-
stellung aus ficeddu (vgl. siz. fasceddu ,Bienenkorb',

friscina ,Korb' < fiscelluni) zu tun, die z. B. auch in

canistr. öafrelle (< fradelle) ,Käsekorb' (Et. Wb.
Nr. 3323) vorliegt. Ancona goggia d' api ,Bienenkorb'

(S. 83) gehört zu ital. gaggitt, gahhia ,Mastkorb', geht

also auf ein eaiija < caveu zurück. Für das immer
noch ungeklärte ital. arnia möchte ich das u. a. bei

Cato r. r. 81 belegte hirnea, ernea ,Küchenform',
,Asch' vorschlagen.

Mcdo, das ich auch aus Ricqueval (Somme) so-

wohl für ,abeille' wie ,bourdon' notiert habe, ist schrift-

franz. nialot und geht auf *mascnloiii(s zurück; vgl.

sard. (Tempio) maseiottu ,Drohne' S. 52. — Westfranz.

honnelle kann nicht von vannelluni kommen, sondern
gehört mit westfranz. hurnei, bornas (S. 62) zu hnrne
,Bienenstock'. — Bergam. brogas, borgas (S. 67) ist

von corhis zu trennen und eher mit dem von mir aus

Montese (Modena) notierten hurgö zur- Sippe hrocca

(< hrochis) ,Milchkübel' zu ziehen. — Campid. (Quar-

tucciu) ahuddu ,Bienenstock' (S. 79) ist das im ganzen
Campidauo gebräuchliche ahuddu (= logud. puddu)
,covata delle api' und ist schon von Wagner, Arch.

Stör. Sard. XI, S. 188 anipidhis zurückgeführt worden.

—

Das aus Rolland zitierte ostfranz. besse , Bienenstock'

hat nichts mit bis zu tun, sondern ist natürlich bestia

:

vgl. Doubs hesse ,Biene' bei Bottiglioni, S. 34. —
Altfranz, fullon ,Drohne' (S. 49) möchte ich statt zu

folJis eher mit lothr. fulo, zentralfranz. fulö zu fränk.

hrusJo .Hornisse' (Et. Wb. Nr. 4191) stellen.

Zum Material wäre nur wenig hinzuzufügen. Das
von mir aus Isola Rizza (Verona) notierte portego
.Bienenkorb' ist das bereits bei Columella (9, 7, 4)

als ,Bienenschutzdach' begegnende porticus. Das merk-
würdige Schweiz, tilo, feilo ,Bienenstand' (Et. Wb.
Nr. 8734) könnte von tegidiun ,Schutzdach' kommen.
Ein einfaches paj3 .Bienenkorb' (< palea) finde ich

in meinen Notizen auch aus Teramo, ein barilc d'äcc

auch aus Forli, aus Venedig nido de grespe, Udine
nit, Lecce nitu. Rätselhaft ist Novate Milanese verf

(< aperiitm?) ,Bienenkorb".

Z. Z. Cosenza (Kalabrien). Gerhard Ro h If s.

Max Leopold Wagner, Das ländliche Leben Sar-
diniens im Spiegel der Sprache. Kulturhistorisch-
sprachliche Untersucliungen. Mit Unterstützung der
Rudolf-Virchow-Stiftung gedruckt. Mit 110 Abbildungen.
Heidelberg, C. Winter. 1921. 4. Beiheft von „Wörter und
Sachen". M. 80.

Dass in unserer heutigen Lage eine so vorzüglich

ausgestattete, reiche wissenschaftliche Monographie in

den Buchhandel hat kommen können , ist beinahe ein

Wunder. Mau erlaube mir daher, zunächst bei der

Ausstattung zu verweilen. Da sind Zeichnungen von
allerhand Geräten : der höchst primitive leichte sar-

dische Pflug , der noch heute auf der Stufe des alt-

römischen aratrum steht, das Joch, unter dem die

Rinder ihn ziehen, der Stachel (logodur. pjintörzu =
2nmctorium , campid. strumhdu= stumidus), mit dem
der Bauer die Tiere antreibt, die gezähnte Sichel

{falke , farke) , der kleine , nur zum Hausgebrauch
dienende Dreschflegel (niazzül'ku) — denn der Gross-

' Vgl. sav. bornetu ,wilde Biene' (Et. Wb. Nr. 1224).
- Am häufigsten begegnen ,Fass', .Tonne', ,Käsekorb',

,Kuohenform', ,Kufe', ,Eimer', ,Scheffel', ,Getreidekasten',
Kübel' usw.

' Vgl. Catania puddiro, puddiredda ,farfalla', ,falena'.

Nachtrag. Zu den Bezeichnungen für .Bienen-
korb' wäre w'eiter hinzuzufügen: Biirgos diijo (< didium
,Fass') und Crucoli (Kalabrien) caira. letzteres identisch mit
giarra ,Oelkrug'.
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(Irusch wird durch schwerhinwandelnde Rinder und
ungezähmte Pferde liesorgt — . die hohen aus Binsen

oder Stroh geHochteneu Getreidekörbe, die Hausmuhle
{mi,)]a), in der man die antike , von einem Eselchen
getriebene mola asinailn wiedererkennt, das Geschirr

und die Gesichtsmaske (fahldJe oder laroita) des ge-

duldigen Tierchens, der KornlüfFel (iurudda = trulla),

der Mehlbesen, der tirafar/na. der Untersatz für das

Mehlsieb (xei/riftaiii'il/i), der Backtrog {Jahn, Icoiila),

der Backofen (furru), die Backschaufel {pala de. höhere),

der ländliche Wagen mit Scheibenrädern (h(/rru), noch
ganz dem antiken jj/(»(.s/r((/« gleichend, die Flachsbreche

(('n-gana, argada = orgamini), die simios (signa), d. h.

Brenn- und Schneideeisen der Schafhirten , die Stein-

bänke (istradas de hezzere), von denen aus man das

Pferd besteigt, das Gestell {hcinghu) für Hufbeschlag,
der hniini, ein Rundholz, mit dem man den Lämmern
das Maul verbindet, um sie zu entwöhnen, verschiedene

Arten von Schweineställen, Geräte zur Käsebereitung,
Spindeln, Garnwinden und Haspeln, Webstühle {tehiryu),

allerhand Trachten und anderes. Damit nicht genug.

In einer Reihe von Lichtbildern werden uns typische

Szenen oder Höhepunkte des bäuerlichen Lebens vor-

geführt: Hochzeit, Geburt und Totenklage, Landschaften,
Häuser usw.

Durch diese ausgestellten Gegenstände führt uns
der Text mit knappen , sachkundigen Darlegungen,

technischen Beschreibungen , historischen und etvmo-
logischeu Erklärungen

, deren Reichtum in dieser Be-
sprechung nicht einmal angedeutet werden kann. Mehr
als fünftausend sardische Wörter, eingereiht in den
Lebens- und Interessenbeziik , aus dem sie stammen,
ziehen an uns vorüber. Jeder der die früheren Ar-

beiten Wagners über Sprache und Kultur auf Sardinien

kennt, weiss, wie tief vertraut der Verf. mit der Ver-

gangenheit und Gegenwart des merkwürdigen Insel-

volkes ist.

Die Menschen treten in dieser Darstellung freilich

fast ganz hinter ihren Beschäftigungen , Werkzeugen,
W^ohnungen und Geräten zurück. Immerhin findet man
auch allerlei über Sitten, Gebräuche und Aberglauben.

Wo man aber so Vieles und Ausführliches über Pflügen,

Ernten, Backen, Spinnen usw. hört, entsteht der Wunsch,
zu sehen, wie die Geistesart der Menschen, ihre Ge-
sinnung, ihr Temperament durch diese Tätigkeiten ge-

formt , veredelt oder entstellt wird. Manches lassen

die sprachlichen Bezeichnungen, die Wörter mit ihren
!

BedeutungsVerschiebungen uns ahnen, aber man hätte
j

aus Sprichwörtern und VoUisliedern gewiss noch viel

mehr uns mitteilen können. Hoffen wir, dasS der

Verf., der uns noch weitere Arbeiten über Sardinien

verspricht : ein etymologisches W^örterbuch und eine

Sprachgeschichte, unseren Wunsch recht bald erfüllen

könne.

Die Städtekultur, das Jagd- und Fischereiwesen

sind von der Betrachtung ausgeschlossen. — Dem
Sprachforscher wird an diesem Spiegel des Landlebens
die Fülle der angegebenen mundartlichen und lokalen

Varianten der Wörter besonders willkommen sein.

Mit Recht hat der Verf. den onomasiologisohen Vari-

anten den Vorzug vor den rein lautlichen gegeben,

die man sich mit Hilfe seiner Lautlehre bis zu einem
gewissen Grade ja selbst ergänzen kann. In den
Vordergrund stellt er die Ausdrücke des Nuoresischen

als der Zentralmundart, so dass man auch ohne Sprach-

karten ein ziemlich deutliches Bild bekommt, wie von

den Küsten und Flusstälern her der überseeische,

spanische , katalanische und italienische Einfluss sich

seit Jahrhunderten ins Land frisst. Logudora ist daher

schon lange keine mundartliche Einheit mehr ; besonders

das Nordlogudoresische hat von Sassari und von der

Gallura her eine FüUe kontinentaler Wörter empfangen..

Selbst nach Bitti, das als besonders altertümlich galt,

dringen etwa seit hO Jahren die Laute , Formen und
Wörter des Tirsotales vor. Das inländische Wandern
der Wörter wird besonders durch umherziehende Händler

verursacht. Eine Landkarte mit genauer Bezeichnung

der Wege und Hindernisse des Verkehres wäre uns

deshalb erwünscht gewesen.

.München. Karl Vossler.

Neuzeitliche Dante-Uebersetzuiigeii.

1. Dante, Die göttliche Komödie. Jubiläums-Ausgabe
zur öOÜ. Wiederkehr seines Todestages. Uebertragen von
Richard Zoozmann. Leipzig-, Hesse & Becker. 19kil.

019 S. Lex. a^.

2. Dante, Die göttliche Komödie. Uebertragen von
Richard Zoozmann. Mit Einführungen und An-
merkungen von Constantin Sa Vit er. 3. und 4. Auf-
lage. Freiburg i. Br., Herder, o. J. VIJI und 6y4 S. 8».

3. Dantes Commedia. Deutsch von Hans Geisow. Stutt-

gart, Walter Hädecke. 1921. 531 S. 8^

4. Das ewige Lied. Dantes Divina Commedia, durch
Versenkung- und Eingebung wiedergeboren von Sieg-
fried V. d. Trenck. Gotha, Perthes. 1921. XI und
4C4 S. Lex. 8».

Die neue Zeit hat nicht mehr die selbstlose Ehrfurcht
der alten, die sich mit treuem Streben in eine Dichtung
versenkte, jsie aus der Zeit und dem "Wesen des Dichters
heraus zu verstehen suchte und sich dann erst für würdig
hielt, sich dem Genuss ihrer Schönlieit hinzugeben. Der
heutigen Zeit ist ein solches Dienstverhältnis nicht mehr
genehm. Sie stellt ihr Ich in den Vordergrund, sie will

Herr sein, sich aneignen, geniessen. Nur soweit die Dichtun»
diesem Zuge sich fügt, darf sie gelten. Alles historisch

Bedingte wird als lästiger Schutt, als verstaubter Philo-

logismus abgetan. Der reine ästhetische Genuss ist die

Forderung des Tages.
Zu diesen Sätzen bieten sich die aufgeführten Neu-

erscheinungen auf dem Gebiete der Dante-Literatur als

bemerkenswerte Beispiele. Freilich geht auch diese grund-
stUrzende Tendenz weit in die Vorkriegszeit zurück: Kohlers
„heilige Heise" (Berlin, Albert Ahn, 1901 -I9U;:!) hat schon
mit einem gewissen Fanatismus den Versvich gemacht,
Dante den Bedürfnissen der Neuzeit entsprechend um-
zudichten und dem Leser ohne Kommentar und ohne
Studium mundgerecht zu machen. Die Ausführunü; ergab
das vollkommen Verfehlte des Unternehmens (vgl. meine
Besprechung in Kochs Studien zur vergl. L. G. I. S. 4ö9;

Parodi in Bull, della S. D. X, S. 4.">9). Die heutige Zeit

lässt diese Tendenz verstärkt wieder autleben.

Zoozmann huldigt ilieser Richtung nur mehr äusser-

lich, mehr nur, um auch seinerseits dieser Forderung der

neuen Zeit zu genügen. Seine Leipziger Ausgabe, in regel-

rechten Terzinen durchgereimt, verwirft im Nachwort jeg-

lichen Kommentar und will die Dichtung für sich sprechen

lassen (S. .517), „nicht, um- und übersponnen von den
grauen Spinnweben gelehrter und ttbergelehrter Aus-

legungen oder Erörterungen . . . Nicht einseitig-wissen-

schaftliche, mit tiefsinnigen Kommentaren beschwerte Be-

trachtung, sondern freie künstlerisch geniesseude Würdigung
fülirt am besten und schnellsten zu Dante ... Es ist mit

der Schwerverständlichkeit gar nicht so schlimm! Man
lasse die Dichtung allein auf sich wirken, und man wird

sie verstehen lernen." Und nach dieser leichtherzigen Ver-

heissung lässt er den Leser ohne irgendwelchen Beistand

einfach allein mit dem Text, mit all seinen tiefsinnigen

Geheimnissen, mit seiner Unzahl von Gestalten aller Zeiten

und Völker, mit seiner Fülle von Anspielungen und Ver-
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fleichen aus allen zum Teil so weit entlegenen Gebieten
es mittelalterlichen Wissens. Glaubt Z. wirklich, dass

das seine Leser, auch seine fähigsten, so geradehin ver-

stehen werden ? Kein ernster Daate-Kenner wird dies von
.sich sagen können.

Freilich hat Z. selbst als Kommentator nur wenig Glück
gehabt (vgl. B. AVieses Rezension in D. L.-Z. 1909, 8p. 739)

und musste sich darnach entschliessen, in seiner eigenen
kommentierten Ausgabe bei Herder das Amt des Kom-
mentators einer berufeneren Kraft, Constantin Sauter,
zu übertragen. Dieser gibt in sonderbarem Widerspruch
zu Z. in seinem Begleitwort S. VIII die besonnene
Mahnung : „Ein erqiiickender und nachhaltiger Genuss der

G. K. verlangt eine gewissenhafte Vorbereitung. Auch die

beste Uebersetzung hillt darüber nicnt hinweg usw." An
wessen Rat soll sich der Leser nun halten V

Um bei den von Z. selbst herausgegriffenen Beispielen
zu bleiben, so rügt er Prg. 'ii. 24, wenn der Kommentator
untersucht, was luiter vernaccia zu verstehen sei, und fühlt

nicht, dass es gerade die realistische Kralt Dantes ist, die

ihn hier nicht von Wein im allgememen sprechen lässt,

sondern von einem bestimmten, jedenfalls an Martins IV.

Tafel beliebten Wein. Vn\ die Wirkung des Originals aus-

zuschöpfen, muss dieser Zusammenhang erforscht und dem
heutigen Leser aufgewiesen werden. Z. selbst begnügt
sich hier mit dem farblosen „Saft der Reben". Früher
(Dantes Werke, Leipzig, Hesse, o. J.) hatte er einmal
versucht, die individuelle Note herauszubringen und ge-

schrieben
„Bolsenas fetten Aal in Portweinsauce".

Das war freilich noch weniger schön, beweist aber nichts
für Z.s Theorie, sondern nur gegen sein Können. In der
kommentierten Ausgabe gibt auch C. S. geireulich das Er-
gebn.s dieser Weinuntersuchung, und Z. übersetzt „Firne-
wein, den alten", wobei nur wieder der Zusatz "„alt" eine

ungeschickte Tautologie ist.

Ebenso führt die andere von Z. als überflüssig ge-
rügte Untersuchung, ob Par. 8, 62 Catona oder trotona zu
lesen sei , doch auch durch die AufWeisung der topo-
graphischen Parallele zu einem so lichtspendenden Er-
gebnis, dass dessen wesentlicher Inhalt eben doch in die

Anmerkung aufgenommen werden muss, wenn der Leser
die volle Kraft dieser Stelle: das kühn ausgreifende Zu-
sammenfassen weit auseinander liegender Uertlichkeiten
von überraschender Gleichartigkeit, ähnlich wie Inf. 9, 112

vmd Prg. 4, 2.5, empfinden soll. Bezeichnend ist, dass Z.

in der kommentarlosen Uebersetzung „Crotone" schreibt,

in der kommentierten dagegen „Catona", sich also nicht
einmal selbst abschlie.ssend über diese Frage orientiert hat.

Z.s Uebersetzung ist wenig geeignet, das Verständnis
des Lesers zu fördern Sie ist, trotzdem Z. sich rühmt, die

Komcdie zehnmal niedergeschrieben zu haben, immer noch
voll schiefer Auffassungen und unklarer Ausdrücke, und zwar
sowohl in der unkommentierten in regelrechten Terzinen, wie
in der kommentierten, für die Z. den trotz Schlegels Autorität
barbarischen Notbehelf der unvollkommenen Terzine mit
dem leerlaufenden ersten Vers gewählt hat. Das einzige,

woran Z. wirklich Interesse hat, und was er mit dem Eifer
des Virtuosen auch in seinem Nachwort über Gebühr aus-
führlich behandelt, ist die peinlich genaue Reinheit des
Reimes. Ohne künstlerisches Mass hält er starr an dieser
Forderung fest und opfert ihr unbedenklich den guten
Geschmack und selbst den Sinn der Dichtung. So Prg. 20, 91

:

„Seh auch den grimmen neuen Pilatus steuern,
Dass ungesättigt er der Satzung lache.
Seeräuberhaft zum Tempel, dem uns teuern."

Die zweite Zeile ist überhaupt nicht zu verstehen; in der
dritten wirkt der willkürliche Zusatz „dem uns teuern"
geradezu irreführend. — Prg. 32, lüO setzt er, auch wegen
des Reimes, für die unoia biira, das gro.ssartige apokalyp-
tische Untier, „Geziefer", den Inbegriff des Kleinlichen,
Armseligen. — Prg. 17, 3 (kommentierte Ausgabe) wird
sogar das Mauhvurfsfell zum „Skalpe", nur um auf „Alpe"
zu reimen.

In anderen Fällen bleibt es allerdings zweifelhaft, ob
der Reimpurismus oder das mangelnde Verständnis des
Originals an der Entgleisung Schuld trägt. In der
schwierigen Stelle Inf. 20, 05 wird der in Wirklichkeit
nicht existierende „Gardapass" {Tra Ganln c ral di 3Ju>iUa)
auf das Reimkonto zu schreiben sein. Aber die Verworren-

heit beim Wasserfall von San Benedetto, Inf. 16, 100, wo
nicht einmal der Vergleichspunkt ad una scexa festgehalten

ist, sowie bei der Schilderung Assisis, Par. 11,43, wo nicht

einmal der Chiascio seines Namens sicher ist und zum
„Chiasso" wird, kommt jedenfalls von Z.s Abneigung gegen
Kommentare. Prg. 33, 35 scheinen die Worte

„Doch der Schuldige deute

Die Hostie nicht als Schutz vor Gottes Rache."

die zwei üblichen Deutungen, Sühnemahl auf dem Grabe
und vergiftete Hostie, durcheinander zu mengen und geben,
wie sie da stehen, jedenfalls überhaupt keinen Sinn. Alles

Stellen, wo der Leser gerade einer festen Hand bedürfte,

die ihn führt.

Z. hat die Grösse der übernommenen Aufgabe über-

haupt nicht ermessen, und ohne es auch nur zu merken,
leidet er Schiftbruch'.

Sauters Erörterungen in der kommentierten Aus-
gabe haben sich auch leider unter den Bann der neuen
Zeit zwingeo lassen, sind „wesentlich unter den Gesichts-

punkt des ästhetischen Genusses gestellt". Doch sind sie

geschickt disponiert, knapp und klar geschrieben, dabei
unter fleissiger Berücksichtigung der von Z. verpönten,
für die Commedia aber so wichtigen Sacherklärungen, und
können im ganzen gute Dienste leisten, wenn sich im
einzelnen auch Anlass zum Widerspruch ergibt. So ist

Inf. 1, 58 die Deutung auf den Sphärenklang der Sonne
nicht haltbar. Inf. 24, 148 sollte ein Schlachtfeld „Ager
Picenus" bei Pistoja nicht mehr gesucht werden. Prg. 8,

132 müsste die Deutung des „Verde" auch für Par. 8, 63
massgebend sein.

Eine Konzession an Z.s Popularisierungsbestreben
scheint die Hervorhebung der „schönen" Stellen, eine Be-
vormundung, die allerdings auch in Italien seit einiger Zeit

(Torraca, Passerinij aufgekommen ist. Aber wie würden
wir beim Faust ein solches Beginnen empfinden? Oder
entspricht dies Ciceronentum wirklich schon einem Bedürfnis
unserer Zeit?

Einen eigentümlichen Kontrast hierzu bietet die viel-

fach scharfe Kritik, die S. an dem Dichter übt, indem er

von dem Menschen des Trecento den Standgunkt des neun-
zehnten Jahrhunderts fordert, Dante vorwirft, dass er seine

Commedia und keinen Faust geschrieben hat, S. 31 ff. Es
ist, als wenn wir im Campo Santo in Pisa fragten, warum
dort der Maler der letzten Dinge sie anders dargestellt

habe als Signorelli und Michelangelo. Es ist wiederum die

Auflehnung gegen die historische Bedingtheit, die für unsere
Zeit so symptomatisch ist.

Halten sich Z.s neuzeitliche Bestrebungen, seinem
ganzen Wesen entsprechend, auf der Oberfläche, so dringen
die beiden anderen Versuche mehr in den Inhalt der

Dichtung ein. Beide gehen noch mehr als Z unverkennbar
auf Kohler zurück. Geisow stellt als seine Aufgabe hin,

„aus dem Staube, den eine Philologie von sechs Jahr-
hunderten über das Werk geschichtet hat", „nur den kristall-

klaren Menschheitsgedanken herauszuheben". Und von der
Trenck proklamiert sein „ewiges Lied" als „erste ohne
Kommentar verständliche Nachdichtung ' und erklärt es

als seine Aufgabe, die Commedia „durch Versenkung und
Eingebung wiedergeboren" „visionsweise" den Menschen
des zwanzigsten Jahrhunderts zugänglich zu macheu.

Vorausgeschickt sei, dass beide durch ihre Energie
und Zielsicherheit sowie durch die feste Beherrschung ihrer

Ausdrucksmittel die besten Schulbeispiele abgeben, ob der

gewählte Weg zu Dante überhaupt gangbar ist.

G. will zunächst an Stelle der Terzine neue Formen
finden, „die die tiefen Ewigkeitsgedanken tragen, ohne in

marmorner Kälte zu erstarren und ohne deu Geniessenden
zu ermüden". Und so wählt er die mannigfaltigsten Vers-

masse, zum Teil mit den kompliziertesten Keimsystemen.
Gewiss ist viel Liebe und Sorgfalt auf diese rmaiessung
verwendet. Aber gerade das Zwingende in dem Wechsel

• Wenn ich mich mit Z.s Arbeiten hier eingehender
befasst habe, als sie ihrer Bedeutung nach zu verdienen
scheinen, so erwuchs mir der Anlass daher, dass ich erst

nach Beendigung meiner eigenen Uebersetzung von denen
Z.s nähere Kenntnis genommen habe und nun ein über-

raschendes MissVerhältnis zwischen deren innerem Wert
und äusserem Erfolg fesstellen musste, das gebieterisch

eine Richtigstellung fordert.
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der Formen, das G. behauptet, vermisst man, und dabei
hat seine Muse oft etwas unbehaglich Leichtgeschürztes.
So wenn er in dem EspositioDsgespräch, Inf. )i, die Rede
zunächst in Jamlien hinschreiten lä-sst und plötzlich in einen
daktylischen Ehythmus umschlägt:

„0 Dichter, ich gleich' nicht dem Frommen,
Der Schaumgeboruen Sohn;
Auch bin ich kein Heil'ger. gekommen
Von Gottes geheiligtem Thron",

wo allerwegen nicht abzusehen ist, warum gerade dieser

wiegende Takt für Dantes zweifelndes Fragen das Vehikel
sein soll.

Noch schlimmer freilich , wenn er an Stellen , die
wirklich durch die Stärke der Empfindung aus dem Zu-
sammenhang hervortreten, auf seine Art lyrisch wird. So
die ganze Erzählung der Francesca, Inf. 5, bis zu dem
Schluss

:

„Das Buch die Schuld an den Qualen nur trug,
Wir lasen, wir lasen nicht weiter.
Der Gatte, der rasende Gatte erschlug
Mich und meinen ew'gen Begleiter!"

Qucl (jiorno pin nun ri hgemmo arante — wer kann hinter
diesem Verstummen sein Beimwerk noch weitergehen lassen.

Diese Stelle zeigt zugleich, wie G. durch L'mschreibung
und grobes Unters' reichen den Kommentar zu ersetzen
sucht, den er wie Kohler verwirft, aber nicht entbehren
kann. Aehnlich warnende Bei.«piele sind Belacqua, Prg. 4,

121, „der hier noch pennt", der humorvolle Geigenbauer
ein Pennebruder, und Pia. Prg. 5, 133, deren Gatte, „von
fremdem Liebesiausch geblendet, die angetraute Pia um-
gebracht". iStt/sj co/m( sagt Dante: „umgebracht" ist freilich

deutlicher.
Bei der Vision vom Schicksal der Kirche, Prg. 33,

kommt dann wieder wie bei Kohler die ganze Unwahr-
haltigkeit des Unterfüngens zutage, da auch G. sich nicht
anders helfen kann, als indem er neben die bildlichen Vor-

fänge durchweg die trockene Erklärung setzt bis zu dem
chluss:

„Mit Schaudern gewahr' ich dies teuflische Spiel
Und erkenne Bedeutung und Wesen:
Entweihter Wagen! Du bist das Exil
Der heiligen Kirche gewesen

!

Das sind nicht vereinz(-lte Entgleisungen, das ist eine in

dem Popularisierungsbestreben begründete Entstellung des
ganzen Wesens der Danteschen Dichtung.

Von der Trencks ^ ewiges Lied" scheint noch ein-

mal wie eine Steigerung der G. sehen Nachdichtung. Es
ist auch wohl innerlich kraftvoller, lässt aber vielleicht

gerade darum das Verfehlte der ganzen Bichtung um so
schlagender hervortreten. Auch v. d. Tr. beginnt damit,
die von Dante gewählte Form zu zerschlagen. Er erhofft
das Heil von der .,dynamischen Terzine", wie er drei hinter-
einander gesetzte gleichreimende Verszeilen nennt. Diese
„ruhige Gruudstrophe' lässl er dann mit „bewegteren, ge-
steigerten, ausgedehnten Perioden von vier und mehr Zeilen
auf zwe reimigpr Grundlage" abwechseln. Aber drei gleiche
Reime hintereinander wirken nie als Terzine gliedernd und
weiterleitend, sondern nur als Häufung, so Inf. 3, S. 11:

„Sinnlosigkeit, pompös und majestätisch,
wird zum Gesetz. Das Böse wird zum Fetisch —
es zwingt die Seelen hin, zieht sie magnetisch."

in längerer Folge geradezu unleidlich übersättigend. Wenn
nun gar willkürlich mit Gruppen auf zweireimiger Grund-
lage gewechselt wird und die Keime wahllos sich zusammen-
schliessen und verschlangen, so wird jeder Gesang zur indi-

gesta moles von trostloser Einförmigkeit. Ob Ur.^-aclie oder
Folge der von v. d. Tr. gewählten Form, eine unklare Weit-
schweifigkeit, ein ohne Gliederung, ohne Bildhaftigkeit
haltlos dahinstürmender Bombast ist das charakteristische
Merkmal d'eser Nachdichtung, der von der klaren ge-
sammelten Kraft des Urbilds keine Spur verblieben ist.

Die verheissene Kommentarfreineit ist bei v. d. Tr.
noch weniger gewahrt als bei G. Sehr häufig stehen am
Seitenfuss, zwar in verschämter Kürze und deshalb meist
ihrem Zweck nur schlecht genügend, aber doch unleugbar
wirkliche Anmerkungen. Dann w-ieder wird versucht, durch
Sperrdruck, Fettdruck. Gedankenstriche dem Verständnis
nachzuhelfen.

Viel Kommentar ist wiederum in den Text verarbeitet.

Schon vor die Anfangsverse Dantes ist eine Introduktion
von einem Halbhundeit wortreicher Verse gestellt, um dem
Leser das Programm des ganzen Gedichtes zu geben. Dann
setzt sofort bei den drei Tieren die Einzelerklärung ein:

Und sieh: Der Wald des Grauens sandte mir
in dreifacher Gestalt das Bild der Gier:
dem Kind entfremdet, ward der Mensch zum Tier.

Und so geht es w-fiter: Cerberus, Pluto -Plutus, Medusa,
Geryon , alle bekommen ihren Zettel angehängt. Und
dabei ist es gar oft ein Schwärmen und Grübeln auf eigene
Faust und modernsten Schlages, das keinerlei Legitimation
hat, an Dantes Stelle das Wort zu ergreifen. So die Be-
trachtung über die Giganten. Inf. 31; über das Wesen der
Läuterung. Prg. i; über das Weltenbauwerk, Par. 10.

Um Kommentar zu vermeiden, weiss v. d. Tr. noch
ein überraschend einfaches Mittel: er lässt erklärungs-
bedürftige Stellen ohne weiteres weg oder streicht sie will-

kürlich zusammen. Natürlich sind dies gerade die lebens-

vollsten Episoden und Gleichnisse, die ehen die Kenntnis
der Konkreten Grundlagen gebieterisch fordern. Ciacco,

Farinata, Vanni Fucci, Belacqua, Pia, das alte Florenz
Cacciaguidas, der Bergsturz von Trient, der Wasserfall
von San Benedetto, Garisenda der Arno-Lauf, alles aus-

geschnitten, abgeschliffen, durch allgemeine Betrachtungen
ersetzt. Ja , im Eifer gegen kommentarbedürftige Stellen

gibt der Nachdichter dort, wo ihm die berühmten Verse
über Cimabue, Giotto und die beiden Guidi unbequem in

den Weg kommen, Prg. 11, seinem Vorbild selber einen
Verweis wegen seiner überflüssigen Betrachtung über die

Vergänglichkeit des Ruhms. Ao» e il wotiflan rumore altro

che ICH f'(ato ward vordem freilich nie ohne Ergriffenheit
gelesen : v. d. Tr. meint, S. 2-ö0

:

Und es bedarf nicht viel zu meditieren,

dass mit dem Leben wir den Ruhm verlieren.

Der Gesang ist von 142 Versen auf .58 zusammengeschnitten.
Kurz und gut nach der altbewährten Methode des Pro-

I ernstes.
Ein beliebte.s Auskunftsmittel v. d. Tr.s, das „ewige

Lied" seinem Publikum schmackhaft zu machen, ist noch
die Aulpfropfung allermodernster Ausdrücke und Gedanken.
Dem alten Homer wird „alles Rhythmus, was er erlebt",

S. 23. Die Kentauren haben am Blutstrom ihren „Start",

S. 62, ebenso Geryon am Steinkranz, S. 90, wo er außerdem
mit .Stopp", „vorwärts" und „voller Fahrt" vom Ufer los-

manövriert. Nimrod vom babylonischen Turm wird Dadaist
und brüllt „Da-da, dede, dudu, didi , dodo, düdü', S. I."j9,

und in die Sirene, Prg. 19. wird Loreley mitsamt dem
Rheingold einiloubliert, S. 270. Auf dem Sims der Woll-
lüstigen vollends setzt v. d. Tr. geradezvi Richard Dehmel
mit einer Probe seiner Verse an Stelle des Troubadours
Arnaut Daniel, S. 299, der mit Dehmel in eine ganz will-

kürliche Parallele gestellt wird. Ein kaum noch ernst zu
nehmender Einfall.

Nicht mehr spasshaft ist, wenn der Nachdichter im
Kreise Sodoms, S. 80, noch „hinter einer roten Rosenwand"
„lie Schar der Sappho mädchenglutentbrannt" aus dem
Eigenen hinzufügt und weiterhin die, „denen Liebe Grau-
samkeit erregt, und die beseligt sind, wenn man sie schlägt".

Hat er wohl geglaubt, dass diese Interpolationen den An-
forderungen des „Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts"
entsprächen , denen ein moderner Nachdichter im Wider-
spruch mit seinem Vorbild Rechnung tragen müsse?

E qiiinci sioi le noatre liste sinie.

Auf Schritt und Tritt zeigt sich bei diesen Arbeiten,

wohin der moderne Mangel an Ehrfurcht führt, und welche
Vermessenheit es ist, das wohl abgewogene, bis in jedes

einzelne Wort festgelegte Kunstwerk auseinanderzunehmen,
wie Kinder mit ihrem Si'ielzeug tun. und es zu neuen Zwecken
wülkürlich neu zusammenfügen zu wollen.

Nicht zu verschweigen ist hierbei, dass diese jugend-

lichen Neusten , die sich so ..grenzenlos erdreusten", sich

nicht so ganz ohne Grund auf eine seit einiger Zeit unter

den ernst zu nehmenden Dantisten hervortretende Richtung

berufen können, die über den ..Philologi.smus" der Kommen-
tatoren, die „Papiermassen" der landläufigen Dante-Philo-

logie" abzusprechen beginnt und die dichterischen Schön-

heiten Dantes, befreit von allem Ballast historischer und
philologischer Untersuchungen, dem rein ästhetischen Ge-
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nuss zugänglich machen will', üebersehen wird dabei,

dass diese Schönheiten der Commedia zum weitavis grössten
Teil in der Zeit und dem Lande des Dichters wurzeln und
eingebettet sind, und dass diese Schätze uns so gut wie
vollkommen unzugänglich bleiben, wenn wir uns nicht zu-

vor zum Herrn des Stoffes gemacht haben. Auch der ver-

ständige Kommentator will nicht mit trocken gehäuften
Zitaten nur nachweisen, woher der Dichter seine Gedanken
genommen hat: er bringt die Quellen bei, weil deren be-
lebende Bertlhrnng den Worten des Dichters immer zugute
kommt, bei gar manchen Dunkelheiten erst erkennen lässt,

was der Dichter gemeint hat, erst die Möglichkeit schafft,

irrtümliche Auffassungen zu berichtigen. Gewiss ist der
Geuuss der Schönheiten der Dichtung der edle Lohn, dem
wir alle zustreben. Nur wird er uns ohne den Schweiss
eindringenden Studiums bei Dante niemals zuteil werden.
Haben wir aber diese ehrliche Arbeit geleistet, dann brauchen
wir keinen Cicerone als Gelegenheitsmacher, sondern werden
Manns genug sein, uns die Schönheiten selber zu finden.

Vielleicht regen die vorgeführten Verwirklichungs-
versuohe dieser Theorie vom freien ästhetischen Genuss
der Dantesciien Dichtung dazu an, die Theorie selbst noch
einmal zu revidieren. Dann haben sie wenigstens das eine

Gute gehabt, als abschreckendes Exempel zu wirken.

Schwetzingen. Alfred Bassermann.

Lujgj Russo, iVIetastasio. Bari, Laterza e figli. 1921
256 S. 8». U Lire 50.

Mit feinem Kunstverstand und mit guter kritischer

Schulung hat Russo die literargeschichtliche Stellung,

die Eigenart und den ästhetischen Wert der Dichtungen
des Metastasio untersucht. Von der Ausbildung seines

Dichters, von dessen Lebensführung, Temperament und
Charakter teilt er uns nicht mehr und nicht weniger
mit , als zur Erhellung seines Künstlertums dienlich

ist. Neue Tatsachen werden dabei nicht zutage ge-

fördert, aber die Beleuchtung und Würdigung, die sie

erfahren , scheint mir sehr lehrreich. Die drei ersten

Kapitel : L'educazione letteraria del Metastasio , II

Met. galante, II figlio del secolo, sind eine treffliche

Einleitung für jeden, der Metastasio näher kommen will.

Die drei folgenden Kapitel : II mondo poetico delF ar-

tista, Pretese eroiche e realtä idillica nell' orte meta-
stasiana und II tramonto di una letteratura, bringen

die eigentliche Kunstkritik und bilden den Kern des
wertvollen Buches. Der Verfasser entwickelt hier,

wie er S. 24^ selbst sagt, die von Francesco De Sanctis

in seiner Storia della letteratura italiana skizzierte

' Der schon von d'Annunzio in seiner Vorrede zu
Passerinis Edizione monumentale, Florenz Olschki 1912,

aufgeworfene Gedanke wird neuerdings mit besonderem
Nachdruck vertreten von Benedetto Croce, La poesia
di Dante, Bari 192 1. Auch Vossler scheint ihm einiger-

massen zuzuneigen. Vgl. dessen Aufsatz „Benedetto Crooe's
Dante, D. L.-Z. 1921, S. 1, sowie seine Besprechung meiner
Paradies-Uehersetzung, Littbl. für germ. und rom. Phil.

1921, Nr, llf. Selbst die von Heinrich Wen gier besorgte
Gesamtausgabe des Insel-Verlags (Dantis Alagherii
opera omnia, Leipzig 1921), als deutsches Unternehmen
von bleibendem Charakter gedacht und an sich höchst ver-

dienstvoll und s^-mpathisch, glaubte leider unter der Flagge
des die Stunde regierenden Italiäners ausfahren zu sollen,

indem sie einen Abschnitt des Crooe'schen Dante als Ein-
führung vorausschickt, womit denn freilich das andere
Wagnis, der umstrittenen Lehre Eduard Sievers einen ge-

wissen Einfluss auf die Gestaltung des Textes einzuräumen,
bezeichnend zusammenstimmt. Möge eine dem Werke um
seiner sonstigen Qualitäten willen aufrichtig zu wünschende
baldige Npuauflajre darin AVandel schaffen und auch das

so notwendige Namen- und Sachregister nachbringen, das
sonst der Oxforder .Ausgabe einen erheblichen Vorzug geben
würde. Der gar ausführliche ludice der deutschen Ausgabe
könnte dafür wesentlich gekürzt werden.

Auffassung, indem er da und dort die Linien ver-

schärft und besonders die Grenze zwischen dem kon-
ventionellen und dem 13'risch spontanen Element dieser

musikalischen Dichtungen unterstreicht. Metastasio er-

scheint sonach , wie bei De Sanctis , auch bei ßusso,
als der letzte Meister jener halb heroischen, halb idj-Ui-

schen, sentimentalen und sinnlichen Kunstart, die seit

Tasso in Italien blühte und allmählich zu einer arkadi-

schen Schule geworden war. Das Eigene und Neue
an Metastasio wäre neben der naiven Neubelebung und
Auffrischung einer papieren gewordenen und über-

kommenen Gefühlswelt die musikalische, melodrama-
tische und rhythmische Sinnlichkeit der Inspiration.

Diese hätte, wie mir scheint, nun aber mit verstärkter

Aufmerksamkeit zergliedert werden müssen. Man ver-

misst einigermassen die Fühlung mit der Musik. Ich

meine dies nicht im technischen , sondern im inneren

Sinn des Wortes. Man sieht nicht mit wünschens-
werter Klarheit, worin denn eigentlich jene gerühmte,

von jedermann empfundene musikalische Wirkung der

Dichtung des Metastasio besteht, wodurch sie zustande

kommt, woher sie fliesst, wie weit sie dringt. Zweifel-

los lebt sie nicht nur an der Oberfläche, nicht bloss

im Klingklang der Eeime und Schmelz der Rhythmen

;

sondern der Ablauf, der Gang dieser Melodramen, die

Verwicklung und Entwirrung der Ereignisse, die Ueber-

raschungen, Katastrophen usw. all das hat seine musika-

lischen Gesetze bei Metastasio. Ja, die Charaktere

selbst sind musikalische Gestalten , an die man nicht,

wie der Verfasser getan hat, ohne weiteres den Mass-
stab der empirischen Psjchologie legen darf. Sie

wollen als eine Art seelischer Typen von Tenoren,

Sopranen u. dgl, begriffen sein. So wird manches,

was der einseitig literarischen Kritik als falsch er-

scheint, seine Rechtfertigung in den Gründen einer

melischen Inspiration finden können, zu der die Kritik

zur Zeit noch nicht hinabgedrungen ist. Hier ist,

wenn ich mich nicht täusche, ein Weg, der über

De Sanctis hinausführt. Der erste, der ihn angedeutet

hat, dürfte Stendhal mit seinen Lettres sur Metastase

sein. Diese hätten denn auch im dritten Teil von

Russos Buch, in dem wertvollen Anhang : Metastasio

e la critica, erwähnt und gewürdigt zu werden verdient.

Dass A. W, Schlegels Beurteilung der Kunst
Metastasios restlos hinfällig sei (S. 2-12), ist nicht

richtig. Man wird bei näherem Zusehen bemerken, dass

De Sanctis manches davon übernommen hat. Ebenso

unrichtig ist es , Schlegel für einen Oesterreicher zu

halten.

Im ganzen aber darf Russos Buch als eine ge-

diegene Leistung gelten, deren Hauptverdienst in der'

philosophischen Klarheit und Sicherheit der Grund-

linien liegt, was freilich auch eine gewisse Starrheit

und Blässe, nicht des Ausdrucks, aber des Gedankens

im einzelneu zur Folge hat.

München. Karl V s s 1 e 1

Estudls romanlcs (Llengua i llteratura). Tom. 1 u. 2

(Biblioteca filolögica de 1' Institut de la llengua cat:i-

lana VI und IXi. Barcelona, Palau de la diputacio

1916/7, 117 -1-317 S.

Die zwei Bände, die von den katalanischen Jüngern

deutscher Wissenschaft Barnils, de Montoliu, Griera

der Erinnerung au ihren Lehi-er Suchier und damit der
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deutscheu Eomanistik gewidmet sind, zeugen wie alle

Produktionen dieser Gelehrren von unermüdlichem Eifer

für die Erforschung der katalanischen Sprache und
Literatur. Aus dem reichen Inhalt der schön ge-

druckten Bände bespreche ich nur die Beiträge aus-

führlicher, zu denen ich Ergänzungen oder Ausstellungen

zu fügen habe

:

Bd. I „Dos capitols de fonetica, per P. Barnils''
;

„Un nou poeta catalä medieval, per M. de Montoliu"
;

„Eis derivats gallo romanics de nhsinthruni smitonicum,

per A. Griera". Kat. donzcU wird erklärt aus [lierba]

ile ahshühiii mit ah >» au > o, Neueindringen von «

wie in v nicnxa st. remesa, tiu > diu > </ > /'(letzteres

durch Regression wie raV = racliu, weil V zu y ge-

worden war). Ist es nicht einfacher, ein erba d'aussen

(wie prov. au!i!^f'n[t]) anzunehmen, woraus e. d'alsi'n

wie galtc.'^ aus * gautcs, ciliar = prov. a::auiar (oder

mit Einmischung von aloxinum : valenc. aloixa) und
nun Methatesis : daw^el und nun volksetymologische

Angleicbung an doncell ,junger Mann'? Dass dieses

letztere Wort durch ahsintlüu > donzidJ vertrieben

worden sein soll , ist mir darum zweifelhaft , weil

überhaupt in den neuromanischen Sprachen der domini-

cclIus-Reüex (manchmal auch das Fem.i geschwunden
ist, was doch offenbar mit dem Schwinden der Sprache

des Rittertums zusammenhängt, zu der afrz. da-

mo'Sel usw. gehörte. \'al. doiiccUcr muss nicht durch

den Zusammenstoss zweier Svnonyma erzeugt worden
sein ; Escrig verzeichnet ausdrücklich doncelltr ,ajenjo

(plauta)', womit der parallele Gebrauch von avllamr
,Haselstrauch' usw. zu vergleichen ist: bekanntlich hat

sog.\r das Kat. ein arbr> r gebildet, um die „pro-

duktive" Funktion des Baumes (=^ ,Frnchtträger') stärker

zu betonen. Dial.-frz. erh^art ist nach Gillieron in seiner

AbciUe als Volkset3'mologie aus ahsinthe zu erklären

in einer Gegend, wo ah-, arh- und erh- lautlich zu-

sammenfallen. Ob die Formen säsvik, sägnit tat-

sächlich zu Sahitcs {ahx/ntliium sanioi)icum\) fiehöreu,

ist mir sehr zweifelhaft: pii.ttt ist wohl nicht puru
ahüinihiu, sondern = * apsinthc. apeSinilie mit einem
Stützvokal, wie er in Südfrankreich in gelehrten Wörtern
gar nicht selten ist (vgl. in Dauzat's GJoss. eiymo-

loyiquc ... de Vinzelles passim).

.Notes sobre el perfet perifrästic catalä, per

M. de Montoliu." Klare, abef' im ganzen wenig Neues
bringende Darstellung der Entwicklungsbedingungen

des Perfekttypus va anar. Statt der Phantastereien

Grandia's und Nonells hätte die Vorarbeit Ollerichs

in seiner .,Vei tretung der dentalen Konsonanz im
Kat." erwähnt werden sollen. Vgl. nun auch meine
Bemerkungen in Aulsützc z. rom. Syntax S. 177 iF.

„De la traducciö catalana del Srciiari d'a»ior,

t per P. Barnils."

„Paraules i coses : Assaig lexicolögic sobre el

grcsol i el fester, per A. Griera." Hübsche, sachwort-

geschichtliche Erläuterung zu diesen beiden Ausdrücken
für primitive Beleuchtungsmittel. In den Etymologien
kann ich dem Verf. aber nicht durchweg beistimmen

:

fester ,Kienfackel' zu fe^^ta (urspr. ,festliche Be-
leuchtung') scheitert an südfrz. fasquic, fastic, fustie

,Art Eisengitter, auf das harzreiches Holz gelegt wird,

das zum Leuchten bei nächtlichem Fischfang dient',

und in dieser Bedeutung genau mit mall, fester über-

einstimmt. Ich nehme daher ein aus *fasctda zu fascis

(span. hacha) wie assidu — *ascla — *asiella ge-

bildetes *fast-arm an (Ollerich 1. c. hatte an fax an-

geknüpft). Die Etymologie gresol= *cruceolu kann ich,

wenn auch semantisch, so doch nicht lautlich talellos

finden : „CRUCE > krm, VOCE> beu, DUCTU> deu,

*DECENA >> dezene, etc. expliquen perfetament el

*CRUCEOLU > grez-il^ Vor allem ist den nicht

dudum (cf. nü = noiti'), sondern dux (REW 2810);

desena ist zweifellos gelehrt entwickelt; da cruce >
creu ergibt, müsste cruciolu > *croJ , *grol er-

geben. Auch span. crisol , ital. crogiuolo ,Schmelz-

tiegel' zeigen ja eine nicht bodenständige Form, und

so "würde ich die REW 2011 vereinigte Wortsippe

aus dem altfrz. crOMiel = *cruceoht entlehnt sein

lassen. Auch aprov. cruzol mit seinem « kann ent-

lehnt sein: seine ßdtg. ,lampe' (Levy, fragend; vgl.

Mistral s. v. crusou ,lampe de forme antique, en

Dauphine et Forez'), der des &hi. graisset entsprechend,

passt bestens zu kat. gresol. Span, cr/sueln wird auch

definiert als ,Gefäss unter einer Lampe zum Auffangen

des Oeles'. — ßalear. crua ,cantell, caire, angle' erklärt

Griera aus cruce > *cruu f. > crun mit dem Auslaut

der Feminina: aber cruce gibt sonst kat. cron, crcu

und altkat. la nuu = nnhes hat kein mo viertes *nua

neben sich. Ich würde, wenn schon an crux ,Kreuz'

j

angeknüpft werden soll, eine Postverbalbildung zu

creuar, *cruar (vgl. trasiiu[h]ar ,durchsickern' zu

2)ou = pitti'u, ranipuar ,den Boden stampfen' zu

pni = pedc) annehmen. Vollends die Erklärung von

kat. enclusa, nprov. cnklüso ,Amboss' aus in cruce ist

angesichts mall, encruya, val. encrusa ,Amboss' und

des mall, encruya ,Lampe' jedenfalls aufzugeben: wie

erklärte sich aprov. enclutgc ,Amboss' gegenüber crotz

,Kreuz'? Mall, (en)crtnja ,Lampe' gehört, wie ich schon

Min. Sem. Hamb. 1918, S. 19 gezeigt habe, zu der-

selben Sippe wie span. crisuela. frz. crcuset usw. (mit

lautgerechtem Schwund des .«-Lauts) und ist scharf

von encruya ,Amboss' zu scheiden: letzteres ist in

j

seinem Auslaut von mall, criiyar ,zerspalten', kat.

i

crollar ,erschüttern' = corrotulare , beeiuflusst (vgl.

dtsch. Aiiihoss zu ahd. bözzan ,schlagen, stossen').

Mall, eruya ,la punta aguda que tiene algupa cosa'

gehört zu corolla (REW '2243), und hierzu würde ich

das obenerwähnte crua ,Rand' stellen mit mallorkin.

Schwund von intervokal, y (vgl. noes = noyes u. a.

bei dem kat. Schriftsteller Ruyra) ; vgl. zur Bdtg. kat.

curull ,das, was vom Mehl sich über den Rand des

I

Messgefässes erheb*:'.

„Morfologia del verb, segons eis documents catalans

[

del Rossellö, ... per M. de Montoliu."

1

Bd. II: „Jordi de Sant Jordi (poesies, dates e

comentaris), per LI. Nicolau d'Olwer." Die Text-

besserungen zum krit. Text von Massö Torrents sind

durchweg einleuchtend.

„Sobre la redacciö de la Crönica d'En Jaume I,

per M. de Montoliu." Ausgezeichnete Arbeit über den

Verfasser dieses altkat. Denkmals, die zu ganz neuen

und überzeugenden Resultaten gelangt: der Verfasser

sei nicht der König selbst , sondern ein ziemlich frei

sich bewegender Amanuensis, der, wie aus dep vielen

Kastilianismen, aus den mit Vorliebe erwähnten geo-

graphischen Angaben usw., geschlossen wird, der

Grenze zwischen Katalonien und Aragonien entstammen

soll und schliesslich aus psychologischen Erwägungen

mit dem sich selbst in den Schlusskapiteln inszenierenden

Bischof Jacme Sarroca von Osca identifiziert wird.

14
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Von der zwingenden Beweisführung möchte ich nur

einen Punkt anzweifeln ^S. t8f.): an einer Stelle

heisst es : ah nos [mit dem König bei einer Belagerung]

ercn . . . flon G. de Pvyo, pare d'aguest G. de Fvyo
qui cra nh nos (jiian jmjcm aquest lihre. Montoliu

schliesst aus dem Tempus fnyc»! und der Tatsache,

dass zur Zeit der Belagerung der König elf Jahre alt

war, dass der Redaktor in einer momentanen Zer-

streutheit die Verfassung des Buches in die Zeit der

Belagerung versetzte, um nur ja die Darstellung als

gleichzeitig mit den Ereignissen erscheinen zu lassen.

Dies bildet für Montoliu einen Beweis, dass das Werk
von einem Redaktor stamme ! Aber gerade ein solcher

dienstbeflissener Höfling, der seine eigene Persönlich-

keit möglichst zurücktreten lassen wollte, würde doch

seinem König nicht eine den Tatsachen so offenkundig

widerstrebende Behauptung wie die, dass dieser das

Buch mit elf Jahren geschrieben habe, in den Mund
gelegt haben. Und ausserdem bezieht sich das qvan

^ailim aquest lihre gewiss nicht auf einen der Zeit der

Belagerung unmittelbar nachfolgenden Moment der

Redaktion, sondern das Inipf. JayiDt ist vom Stand-

punkt des Lesers aus gewählt, für den die Ablassung

der Chronik Vergangenheit bedeutet (dieselbe höfliche

Rückversetzung in die Tempora, die für den Leser
gelten, findet sich bekanntlich im lat. Briefstil): wir

können also ruhig übersetzen : ,zur Zeit, da wir dies

Buch verlassen', und es ist ganz logisch, dass an der

Belageiung, als der König elf Jahre alt war, der Vater

des Ritteis teilnahm, der zur Zeit der Ablassung der

Chronik, am Lebensabend des Königs, in seiner Nähe
weilte. Aehnlich steht es mit der zweiten Stelle:

i' aqwst aposioJi papa Imwccnt /o el wiylor aposioli

qiie de hl sao que jaciii oque.si lihre en c. «j?)/s j<r(S.'^«/s

110 hoc tan ho apostoJi en la esghsia de lionia.

Montoliu meint, dieser Satz erkläre sich wieder durch

Zerstreutheit des Redaktors: da Innozenz IIL von

1198— 1216 regierte, während Janme 1213 geboren

wurde, habe der Satz mit seinem Imperf. jaem keinen

Sinn. Die Chronik stammt aus dem ausgehenden

1:^. Jahrb., und so hat es sehr viel Sinn, wenn der

König sagt, in den letzten 100 Jahren (z. B. 1180 bis

12'0) habe es keinen besseren Papst als den zu An-

fang dieser 100 Jahre regierenden Innozenz III. ge-

geben. Fa( m ist wieder in Hinblick auf den Leser

gewählt. Ich möchte übrigens zu erwägen gtben, ob,

da gelegentlich der Chronist in Kastihauisch verfällt,

wir nicht ein Beispiel für Sprachmischung im damaligen

Kanzleistil haben, wie für spätere Zeit (1.'). Jahrh.)

dergleichen Morel-Fatio lioni. 11, 345 nachgewiesen hat.

Nicht alle Kastilianismen, die Montoliu hervorhebt,

sind, wie er selbst eingesteht, beweisend: zu anadir

vgl. man noch die Belege bei Aguilo, ferner anedir bei

Vogel , onatir bei Labernia (das anater im REW
existiert m. W. nicht), auch cspantar ist wohl gut-

katalanisch ; Fälle wie prets neben preii sind im Altkat.

ganz geläufig usw. Ich sehe auch nicht ein, warum
Formen wie 3Iontpeyhr , niays, far (S. 31/2) als

languedokisch angesehen werden.

„Bibliographie de la Grammaire Provemjale, par

J. Anglade." Für Anfänger gewiss wertvoll, entbehrt

die Zusammenstellung auch nur annähernder Voll-

ständigkeit: gerade aus den Rezensionen Paul Meyers,

Levys, Toblers, Jeanroys usw. wären die dort im

Vorbeigehen behandelten grammatischen Dinge heraus-

zuholen gewesen. Es fehlen z. B. an grösseren Werken
Gamillschegs „Studien zur Vorgeschichte usw.", Herzogs
„Materialien zu einer neuprov. Synta.x", Maver's „Ein-

fluss der vorchristlichen Kultur auf die Toponomastik
Frankreichs", ja sogar jede Erwähnung des Atlas

linguisiiqtie, der Arbeiten Gillierons, Millardets (dessen

kritische Zusammenfassung der Studien übers Gascog-
nische allein erwähnt wird).

„Un ,Diccionari Catalä' d'autor desconegut, per

A. Griera." Dieses insbesondere mit reicher Phraseo-

logie ausgestattete und bei jedem Buchstaben die

Adverbien abgesondert behandelnde Wörterbuch aus

dem 18. .Tahrh. hat der Herausgeber von 589 kleinen

Seiten auf ca. 60 gekürzt und daher nur Bruchstücke

gegeben — leider!

„Lexikalische Materialien zu Rosembachs Vocahu-

lari Catalä-Ältniany 1502, von F. J. Michatsch." Der
Verf. behandelt die deutschen Lemmata dieses wert-

vollen Wörterbuchs , das Barnils als Bd. 7 der Bibl.

filolögica herausgegeben hat. Die katalanischen harren

noch der ausführlichen Behandlung. Auch über die

Quellen liesse sich noch Klarheit gewinnen: wie mich

Prof. Aloys Schulte belehrt, lässt sich aus den geo-

graphischen Bezeichnungen (italienische, nicht span.

Städte, ferner das österreichische Wiener Neustadt,

Mähren, Ungarn werden erwähnt) wie aus anderen Er-

wägungen Abhängigkeit von einem italienischen
Original erweisen. Michatsch's Abhandlung über das

Deutsch Rosembachs kann nur parallel mit der Unter-

suchung über sein Katalanisch geführt werden : ist z.B. la

per-ona — die pjerson oder dir leih beweisend für die

Bdtg. ,Leib' des deutschen oder des katal. Wortes
p)<rson{a) oder für alle beide? Oder bei rallar —
ryhen oder jvchn — liegt eine weitere Bdtg. des

katal. Wortes (wie bei span. ras'car, Cuervo, Apun-
iaciones usw. S. 4-">9, und Schuchardt, Zts<hr. 2!', 563)

oder des dtsch. jiiehcti vor? Missveistanden ist \bhb

renegat — der nrloegnet, das Michatsch zu ,der ver-

loegner' konigieren will: einfach Relativsatz: ,qui

renegat'; 1780 la psica — di crtzJ.iinst heisst nicht

,oberste, hervorragendste Wissenschaft' (erg- wie in

Erzhisehof), sondern ,Aerzte-Kuust' vgl. afrz. fisicien,

engl, phyf^ician, auch altit. fisiea ,Medizin'. 1541
Luhiava ist wohl nicht direkt slov. Liihljani, sondern

der noch heute übliche italienische Name von Laibach.

Zu solet — ainig vgl. noch den emig einzigen Gott der

deutschen Juden. Eine Zusammenstellung der nur aus

dem Lokaldialekt verständlichen, der ungenauen und
unklaren Uebersetzungen Rosembachs am Schluss der

Arbeit hätte ein Urteil über die Eigenart des Ueber-

setzers ermöglicht; vgl. Fälle wie ulladis — scliiiiuigen,

primarera — der herhst.

„Documents aiitics de Ribagori,'a, per M. de Mon-
toliu."

„Un fragment de Tristanv de Leonis en catalä,

per A. Durän iSanpere." Faksimile- und diplomatischer

Abdruck eines neu aufgefundenen katal. Tristan-

fragments, dessen literarische Bedeutung gebührend

beleuchtet wird. In bezug auf die Textgestaltung

möchte ich konservativer sein , so Fol. 2 r. das

doppelte que {que ros que anets) als für die alte

Sprache charakteristisch bewahren (noch in der span.

Klassikerliteratur ganz geläutig), ebenso das ategvres

Fol. 1 r. statt alegres (vgl. in Rosembachs Wb. aleires =
aJtres und auch sonstige anaptyktische Vokale bei

I
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Muta + Liquida auf iberoromanischem Gebiet : Cuervo,

1. c. S. 560 erwähnt span. indiduqencia, Ingalaterra,

hogotä..encha)igueI(tar,v;ozu ich span. cororiica, torozon,

kat. tmtgorö neben span. mugrön füge.

Bonn. LeoSpitzer.

Zeitschriften u. ä.

Oermanisch-Romanische Monatsschrift IX, 11/12. Xov.'
Dez. 1921: H. Schröder, Hyperkorrekte Formen vor-
toniger Silben im Deutschen und Niederländischen. —
Jan de Vries, Die Brautwerbungssagen I. — W. Hörn,
Die Wort- und Konstruktionsmischung im Englischen. —
A. Eich 1er, Shakespeares Begriff des Gentleman. —
Ct. B. Amoretti, Alfieris Saul und der Wen.iepunkt der
Alfierischen Tragödie. — R. Jente, Der gegenwärtige
Stand des deutschen Unterrichts in den Vereinigten
Staaten. — Besprechungen: Fr. Kluge , Deutsche Sprach-
geschichte (Fr. R. Schröder). — G.Panconcelli-Calzia,
Experimentelle Phonetik (.Jos. Grass). — Selbstanzeigen.

Zs. für französischen und englischen Unterricht XS, 4:

Günther, Neuspraohlicher Unterricht, Schülerbibliothek
und Auslandskunde. — Sanftleben, Zum deutschen
und fremdsprachlichen Schulaufsatz. — Arns, Englische
Theatermissstände und Reformpläne. — Jantzen und
Oczipka, Vom Jenaer Philologentag. — Ullrich,
Nachträge und Ergänzungen zum deutsch-englischen Teile

des Muret-Sanders. (Schluss.) — Literaturberichte und
Anzeigen: Jantzen, Pädagogische Rundschau VI (61. Die
Reichsschulkonferenz in ihren Ergebnissen; 6i. Irmer und
Lotz, Die erste deutsche Reichsschulkonferenz 1920;

63. Schriften der deutschen Studentenschaft, Heft 1. 3—7;

64. Palme, Die deutsche Auslandsschule; 65. Vaerting,
Die fremden Sprachen in der neuen deutschen Schule;
66. Wozu Französisch und Englisch?; 67. Le Bourgeois,
Sprachenverwirrung und Versöhnung der Geister: 68. Ro-
loff, In zwei Welten). — Jantzen, Bericht über die

Verhandlungen der 17. Tagung des Allgemeinen Deutschen
Neuphilologen-Verbandes in Halle. — Ders.. Busse, Wie
studiert man neuere Sprachen? — Ders., Heinemann. Die
tragischen Gestalten der Griechen in der Weltliteratur. —

;

— Ders., Immisch, Das Nachleben der Antike. -Engel,
Zweig, Romain Rolland, der Mann imd das Werk. —

.

Pilch, Grund-Neumann, Französisches Lehrbuch, 2. Teil.

— Weyrauch, Marseille und Schmidt, Englische Gram-
matik — Englisches Elementarbuch — Englisches Uebungs-
buch. — Kaluza, BUcherschau.

Neophiloiogus VII, 2: M. J. Premsela, A propos d'un
poeme d'Edmond Rostand. — S. Eringa, La proposition
infinitive simple en fran^ais moderne. — A. U. Boaman,
Laura, vom Dom umzingelt. — J. J. A. A. Frantzen,
Zu Neoph. VI, 2, S. 130—136. — Ders., Romantische
Erotik. 1. Heinrich von Kleist. — Elisabeth Zuber,
George Eliot als Gelehrte, Dichterin und Frau. — H.
Wagenvoort. Lat. quisquam en ullus. — Carl Wey-
man. Zu lateinischen Dichtern I. — J. Gombert, Ent-
legene Spuren des Tristan im Dekameron? — Be-
sprechungen: J. Endepol^, Le Purgatoire de Saint
Patrice, ed. M. Mörner. - J. H. Kool, Rudolf Zenker,
Forschungen zur Artusepik. I. Ivainstudien. — K. R.
Gallas, Gustave Cohen, Ecrivains fran^ais en Hollande
dans la premiere moitie duXVlP' siecle. — M.G.Stokvis,
Max. J. Rudwin, The Origin of the German Carnival
Comedj'. — Selbstbesprechungen: Jos. Schrijnen, Ein-
führung in das Studium der indogermanischen Sprach-
wissenschaft. — A. W. Bijvanck, Dante Alighieri

1321— 1921. Omaggio dell" Olando. — Kurze Anzeigen:
C. P. L. Lecoutere, Inleiding tot de Taalkunde en de
Geschiedenis van het Nederlandsch. — Hermann Paul,
Prinzipien der Sprachgeschichte. — A. Seidel, Ein-

führung in das Studium der romanischen Sprachen. —
H. Schurter, Die Ausdrücke für den „Löwenzahn" im
Galloromanischen. — Zeitschriften. —

• Gideon Busken
Huet t.

iVlodern Language Notes XXXVII, 2. Febr. 1922: A. H.
Toi man, Shakespeare's Manipulation of his sources in

,..\8 You Like It". — F. B. Snyder, Notes on Bums

and England. — E. H. Zeydel, The 'Rimes of Stefan
George. — H. Cummings, Chaucer's Prologue 1—7.

—

L. R. Merrill, Vaughan s Influence upoa Wordsworth's
Poetry. — H. C. Lancaster, Seventeenth-Century
Prosody: hier; fleau: meurtrier; fuir. — G. Chinard,
Chateaubriand et l'abbe C. F. Painchaud. — Reviews

:

Gustave Cohen, M^-steres et Moralites du manuscrit
617 de Chatillv (Grace' Frank). — Oliver Elton, A Survey
of English Literature 1780-1830 (L. N. Brou^hton). —
Carl van Doren, The American Novel (.1. C. French). —
Correspondence: Rudmose-Brown, La Galerie du
Palais. - H. C. Lancaster, A Reply. — O. F. Emer-
son, Milton's Comus 93 94. — C.A.Smith, „Under the

sonne he loketh". — G. L. v. Roosbroeck, A Lost

Play by Alexander Hardy: La FoUie de Clidamant. —
E. W. Burlingame, Etymology oE BurlingameiBurling-

ham). — Brief Mention:"F. P. Le Buf te, The Hound of

Heaven: An Interpretation. — T. R. Smith, Anthologv
• of Swinburne's Poems. — XXXVIl, 3. March 1922 : Morgan
Calla way, The Dative of Time How Long in Old
Eno'lish. — Marjorie H. Nicoiso n, More's '^Psychozoia".
— Anton A Raven, A Study in Masefield's Vocabulary. —
Alfred A. Kern, "King Lear" and "Pelleas and Ettarre".
— Oral S. Co ad. An Old American College Play. —
A. W. Crawford, A Note on "Julius Caesar". —
Reviews: Rud. Schevill, The Dramatic Art of Lope
de Vega, together with La Dama boba. Edited (E. C.

Hills). — Luigi F. Benedetto, Le origini di Salammbö
(A. Coleman). — Correspondence: Alan D McKillop,
A Poem in the Collins Canon. — T. S. Omond, A Brief

Rejoinder. — Herbert H. Gowen, Jottings. — B. M.
Woodbridge, Flaubert and War-Brides. — Maurice
Baudin, The Röle of the Ghost in Hamlet. — A.

Marin oni, A Note on Maupassant. — E. W. Bur-
lingame, St. Cuthbert and the King's Dau^hter. —
D. T. S tarn es. An Erroneous Ascription to Wyatt. —
Brief Mention: Edward Sap ir, Language: An Intro'duction

to the Study of Speech.

Revue de litterature comparee I, 4. Oct.-Dec. 1921:

A. Morel-Fatio, El pufial en la liga („le poignard dans

la jarretiere"). — P. de Nolhac, Un poete rhenan ami
de la Pleiade. II. Paul Melissus en Italic. — P. Dimoff,
üne source anglaise de „ITnvention" d'Andre Chenier. —
H. Tronchon, Herder et Lamartine. — G. Roth,
Kirke White et „Joseph Delorme". — P. Martine, Sur

deux poemes musulmans de Leconte de Lisle. — II, 1.

Janvier-Mars 1922: F. Baldensperger , Oii l'Orient et

rOccident s'affrontent. — P. de Nolhac, Un poete

rhenan ami de la Pleiade. IH. Paul Melissus ä Paris. —
P. Toldo, Le -Meine bride" : a propos d'un conte de

Piron. — J. Lescoffier, Une adaptation de Victor Hugo
par Björnson. - P. Trahard, Les sources de r„Amour
africain" dans le Theätre de Clara Gazul. — Notes et

Documents (darin: E. Allison, Peers, The earliest notice

of Byron in Spain.

Edda. Nordisli Tidssl<rift for LitteraturfotsItningXVI, 4:

Kjeld Galster, Ingemanns Barndom i bans Digtning. —
Mathias Feuk, Landskapet i Vilhelm Ekelunds lyrik. —
.\lexander Bugge. Tristan og Isolde. — Yngve Ling-
Lander, .'Vlmquist 8om folklivsskUdrare. — Marcus

Gjessing, Revideret salmebok. — A. Trampe Bödtker,
Elskovssonetten i Romeo and Juliet. — Fr. Moth, „Jeppe

i Baronens Seng" i sin aridste kendte Form.

Zs. für Deutschicunde. Hrsg. von W. Hofstaetter und
Fr. Panzer. 36. Jahrg.. 1. Heft. Leipzig, Teubner. 1922:

Friedrich Ranke, Wie alt sind unsere Volkssagen? —
Leo Sternljerg, Limburg und das deutsche Schrifttum.—
Wilhelm Schneider, Scliule des Prosastils. — S. Engel-
mann, Freie Stilübungen. — Leo Krell, Mundartliche

Heimatkunden. — J. Petersen, Ein siebenbürg. Ferien-

hochschulkursus. — Literaturberichte.

Schwäbischer Schillerverein. Marbach-Stuttgart. Fünf-

undzwanzigster Rechenschaftsbericht, über das Jahr

1. April 1920/21. Marburg a. N., Ad. Remppis. 1921.

86 S. 8": .1. Petersen, Schiller in Bauerbach. — E. F.

Kossmann, Zwei Komponisten Sohillerscher Dichtungen

:

Rudolf Zumsteeg, Christian Schulz.— Ders, Zum „Ab-

fall der Niederlande". — O. Güntter, Briefe an Schiller.
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Zu Schülers Werken .(Fiesko, Malteser, Philosophische
Studien). Ein Scherz Mörikes.

Danske Studier, 1921, 2: O. B a u d i t z , Blicherske Soldater-
historier. — Ida Falbe-Hansen, Om Versemaalene i

ferste Del af 0hlenschlK-gers „Helge". — Fra Sprog og
Litteratur: En dansk Rimordbog. — Carl Bagger. — En
ny etymologisk Ordbog (Hellquist, Svensk etymologisk
ordbog, von Brßndal). — Lollesgaard, Svntaktiske
Studier over det aäldste danske Skriftsprog, von'Brondum-
Nielsen. — Niels Faber, Kilderne til H. Drachmanns
„Middelalderlig". — Danske Ftedrelandssange, von Krarup.— 1921, 3—4: Peter Skautrup, Om Felke- og Sprog-
blanding i et vestjysk Sogn. — Fr. Knudsen, Munk. —
Kr. Langdal Moller, Var Oehlenschlägers romantiske
Gennembrud forberedt fßr Modet med Steffens? — H. 6.
Irik, Om Ingenianns Aften.sang „Fred hviler over Land

og By". — Vilh. la Cour, Lejrestudier. — Kubow,
Dansk litterser Kritik i det 19. Aarh., von Topsee-
Jensen. — Olrik, Nogle Grundsaetninger for Sagn-
forskning, von Schütte.

Revue germanique XII, 4: D. Saurat, Les sources
anglaists de la pentee de Milton. — L. Cazamian.
Gct'the en Angleterre. — Georges Roth, Ce que Sainte-
Beuye a su d'anglais. — Revues Annuelles: Pierre
Dherissart et Charles Cestre, La poesie anglaise et
americaine. — Adolphe Favre, La poesie allemande.

Anglia, Beiblatt XSSIII, 1. Janui.r 1922; Kellner, Die
englische Literatur der neuesten Zeit von Dickens bis
Shaw (Fehr). — Danielowski, Die Journale der frühen
Quäker (Fischer). — Chambers and Sidgwick, Early
English Lyrics (Fischer). — Shaw, Misalliance; ders".,
Fanny's First Play. Great Catherine. Annajanska. Over-
ruled (Caro). — Mutschmann, Zur Psychologie des
Verfassers der „Naohtgedanken". — The Storyteller. Aus-
gewählt und erklärt von M.Liening (Caro). — XXXIII, 2:
Febr. 1922: Gepp, A Contribution to the Essex Dialect
Dictionary (Hörn). — Thomas, An Introduction to the
History of the English Language (Hörn). — Jahn, Die
mittelenglische Spielmannsballade von Simon Fräser
(Fischer). — Vogel, Thackeray als historischer Roman-
schriftsteller (Mühe). — Saurat, Blake and Milton
(Liljegren).

_
— XXXIIl, 3. März 1922: Schuchardt,

Alteuropa in seiner Kultur und Stilentwicklung (Binz). —
Cook, The Old English Elene, Phoenix and Phvsiologus
(Ekwall). — Liebermann, Ort und Zeit der Beowulf-
Dichtung_(Ekwall). — Sehr ö er. Neuenglische Elementar-
grammatik ( Western I.

English Studies IV, 1. Febr. 1922: A. G. van Kranen-
donk, Notes on Methods of Narration in some English
Novels. — F. P. H. Prick van VVely, War Words and
Peace Pipings. — E. Kruisinga," Contributions to
English Syntax. XII. The Nominative with Infinitive and
Participle. — Edw. B. Koster, Lewis Theobald. —
Notes and News: Max Kaluza f- — Reviews: John
Laird, A Study on Realism (W. van Doorn). — The
Realm of Poetry. An Introduction by Stephen J. Brown
(W. van Doorn). — T. S. Eliot, The Sacred Wood.
Essays on Poetry and Criticism (W. van Doorn).

Zs. für romanische Philologie XLI, 6: E. Gamillscheg,
Französische Etymologien IV. — A. Hämel, Der Humor
bei Jose de Espronoeda. (Schluss.) — Fr. Kluge, Mittel-
lateinische Beiträge. — E. H. Tuttle, Notes etymo-
logiques. — Jos. Bruch, Lat. drappus; Prov. nnigorn:
Zu ital. hargagnare ; Sp.-port.-kat. venrla „Fussweg"; Sp.
aivlic „träge, müde", und candongo „Faulenzer, arglistiger
Schmeichler"; Franz. e.caucir: Span, romal; Span, iiuuüeqa
und Vei-wandtes; Zu rum. criint. — H. Schuchardt, Das
Nadelöhr; Franz. coquehtrhr „Keuchhusten": Ital. guiz:a
„welk"; Franz. ilame-jeannc, Ital. hrivido: Port, dovdn,
diiido; Zu ital. visto, vi.tjio. risco: Alb. htiritije; arag.
fardcuho „Eidechse": Bearn. tos, toxsc (Dem. tiimet) „Trog,
Kübel"; Der Hahnenschrei; Die hispanischen Pati-onymika
auf -(i. — 0. Schultz-Gora, Die Teuzone zwischen
Rambaut und Coine. — Besprechungen: F. Krüger,
Butlleti de dialectologia catalana. — A. H , Zeitschritten-
schau. — Verzeichnis der bei der Redaktion bis 26. De-
zember 1921 eingelaufenen Druckschriften. — Nachträge
vmd Berichtigungen.

Romania 188. Octobre 1921 (XLVIL 4): J. Bedier, Les
assonances en -e et en -ie dans la Chanson de Roland. —
J. .Jud, Mots d'origine gauloise? Deuxieme serie. —
A. Längfors, le miroir de vie et de mort, par Robert
de rOmme (1266), modele d'une moralite wallonne du
XVe siecle. I. — P. Rokseth, La diphtongaison en
catalan.— J. Haust, Etymologies wallonnes et franvaises.
— G. Bertoni, Capsea. — L. Foulet, Pour le com-
mentaire de Villon. — H. Kj eil man, Sur deux episodes
de Gautier de Coincy. — Besprechungen: Sepulcri,
Lat. crimisiii, it. caiiiicc etc. — Intorno al nome di un
singolare tipo di costruzione pugliese. — Ital. fazzuulo,
fazzoleito, lat. faciale e continuatori. — Fram;. Iruble „specie
di rete" (J. Jud). — E. Levi, Ugucoione da Lodi e i

primordi della poesia italiana (A. Jeanroy I.
— A. Wallen

-

sköld, Les Chansons de Conon de Bethune (A. Läng-
fors). — G. Cohen, Mysteres et moralites du ms. 617
de Chantilly (E. Hoepftner). — Periodiques. — Chronique.
(Darin u. a. kurz besprochen: B. A. Terracini, Questioni
di metodo nella linguistica storica (M. R.). — M. L. 1
Wagner, Die Beziehungen zwischen Wort- und Sach-
forschung (J. Jud). — Fr. Gabarrou. Le latin d'Arnobe.
— Cl. Merlo, I nomi romanzi del di feriale (.J. Jud). —
T. 6. Bulat, Incercare de bibliografie a istorii Ro-
mänilor (M. R.!. — G. I. Brätianu, Les fouilles de
Curtea de Argesh (Roumanie) (M. R.). — G. Pascu,
Istoriea literaturii si limbii romine din secolul XVI
(M. R.). — Ders., Miron Costin: De neamul Moldo-
venilor, scrierea romineascä si prelucrärile lesest! ; Le-
topisätul tärii Moldovei, scrierea romineascä ^i traducerea
latineascä. — M. L. Wagner, Die Beziehungen des
Griechentums in Sardinien und die griechischen Bestand-
teile des Sardischen (.J. Jud). — Fr. Kocher, Re-
duplikationsbildungen im Französischen und Italienischen
(M. R.). — R. Menendez Pidal, El Cid en la historia
(M. R.). — H. Goddard Leach, Angevin Britain and
Scandinavia. — Aucassin et Nicolette, von H. Suchier.
9. Aufl. (A. Längfors). — J. Haust, Le dialecte liegeois

au XVH" siecle; les trois plus anciens textes 1620—1630
(M, R.).

Revue des langues romanes LX, 7—10: J. Anglade,
Rigaut de Barbezieux. — C. Pitollet, Varietes. —
11— 12: A. Gregoire, Gregoire-Godefroid.— A. Dauza t,

Trois lexiques d'argots miliraires romans. — C. Pitollet,
La Source de „L'ange et l'enfant" de Reboul. — Ders.,
Traduotion italienne de „L'ange et l'enfant".

Zs. für französische Sprache und Literatur XLVI, 3'4:

A. Streu her. Die griechische und lateinische Sprache
und ihr Lehrverfahren im französischen Unterricht des
16.— 18. Jahrhunderts. — Stefan Hof er. Der Einfluss
des höfischen Epos auf das Volksepos. — Ernst Gamill-
scheg, Chrestien li Gois. — W. v. Wurzbach, Studien
zu Alexandre Dumas f ils. — F. G e n n r i c h , Zur Rhythmik
des altprovenzalischen und altfranzösischen Liedverses. —
W. Meyer-Lübke, Franz. garant; Prov. ronsar. — Be-
sprechungen: V. Klemperer, über H. A.Korf f , Voltaire
im literarischen Deutschland des XVIII. .Jahrhunderts.
Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes von
Gottsched bis Goethe. — AlfonsHilka, über Le Roman
de Renart le Contrefait, p. p. G. Raynaud et H. Le-
mäitre. — W. v. Wartburg, über Max N iedermann,
Essais d'etymologie et de critique verbale latines. —
Alfred Schulze, über Mitteilungen aus der Königlichen
Bibliothek IV. Kurzes Verzeichnis der romanischen Hand-
schriften.

Etudes italiennes III, 2. April-Juni 1921: E. Bouvy,
„Fetes Venitiennes". — H. C och in, La grande con-
U'overse de Rome et Avignon au XIV« .sieecle (un document
inedit). — F. Ravello, La „Tessitrice" di Giovanni
Pascoli. — H. Hauvette, La date de la Canzone de
Petrarque „I'vo pensando".

Qlornale storico della letteratura italiana LXXIX, 1.
{

Fase. 235: Ramiro Ortiz, La materia epica di ciclo

classico nella lirica italiana delle origini I. — Alb.
Corbellini, Lisetta e la „vilta" di Dante. — Rassegua
bibliografica: V. Cian, Ben. Croce, La poesia di Dante;
Ern. Giac. Parodi, Poesia e storia nella „Divina Com-
media"; Giov. Gentile, Framraenti di estetica e lettera-
tura. — V. Cian, La „Vita Nuova". Nel sesto Centenario
della morte di Dante Alighieri; Dante Alighieri, La
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I

„Divina Commedia" illustrata nei luoghi e nelle persone,

a cura di Corrado Ricci; Corrado Ricci, L' ultimo rifugio

di Dante. Seconda ed.; Ricordi di Ravenna medioevaie.

Nel VI Centenario della morte di Dante; DANTE, Re-
cueil d'etudes publiees pour le VI'' centenaire du poete. —
Gioachino Brognoligo, E. Donadoni, Torquato Tasso. —
Bollettino bibliografico: „Storie de Troja et de Roma"
altrimenti dette „Liber ystoriarum Romanorum", edite

da E. Monaci (P. Egidi). - C. Bonardi, II Virgilio

dantesco nella interpretazione critica di Francesco D'Ovidio
(E. Rbo). — S. ^enezian, Olimpo da Sassoferrato.

Poesia popolaresca marchigiana del secolo XVI (Cian). —
JI. Cornaro, Scritture sulla Laguna a cura di G. Pa-
vanello (V. Cian). — Fr. Guicciardini, Ricordi politici

e civili con introduzione e note di A. Faggi (G. Reichen-
bach). — D. Giordano. Leonardo Fioravanti Bolognese
(C. Calcaterra). — M. Righetti, Per la storia della

novella italiana al tempo della reazione cattolica (L. Di
Francia). — H. Quigley, Italy and tbe rise o£ a New
School of Criticism in ihe IS"» Century (G. Natali). —
G. Giusti, Poesie con introduzione e note di Bellorini

(G. Reichenbaeh). — P. P. Parzanese, Canti educativi

inediti e dispersi; II primo „Faust" di W. Goethe, editi

da Fr. Lo Parco (A. Momigliano). — Rizzo, Pessimismo
e spiritualismo nell'opera poetica di Arturo Graf; M.
Morandi, Arturo Graf (C. Calcaterra) — ,,L'opera di

un maestro''. Per il cinquantesimo corso di lezioni di

A. Farinelli (F. Barbieri). — Annunzi analitici: E. Pistelli,
Per la Firenze di Dante (Vi. Ci.). — Gius. Guido Lo
Schiavo, La raateria della „Divina Commedia"(Vi. Ci.). —
Giov. Semprini, Giovanni Pico della Mirandola (P.

Toldo). — G. Carbonera. Letterati valtellinesi del

sec. XVIII (F. Barb.). — B. Zagaria, Spigolature
epistolari (Vi. Ci.). — E. Pistelli, Profili e caratteri

(F. Barb.). — Pubblicazioni nuziali : G. B. Cervellini,
Lauda inedita valdobbiadenese del sec. XIV (F. N.). —
Comunicazioni ed appunti: G. A. Alfero, Una eco
tedesca del „Cinque Älaggio" di A. Manzoni. „La morte
di Napoleone" di Adalbert von Chamisso. — D Bianchi,
La Biblioteca Leopardi in Recanati. — Cronaca. —
Necrologio: C. Calcaterra, Luigi Morandi. — Supple-
meuto Ib: A. deRubertis, G. B. Niccolini e la censura
toscana. — Supplemente 19- 21: A. Galletti, La poesia
di Dante. — G. Zonta, La lirica di Dante. — Br. Nardi,
Due capitoli di filosofia dantesca. I. La conoscenza
ximana. II. II linguaggio. - G. Crocioni, Una canzone
marchigiana ricordata da Dante. — Alb. Magnaghi,
La „Devectio Apennini" del „De vulgari Eloquentia" e il

confme settentrionale della lingua di si. — Fr. Ercole,
Le tre fasi del pensiero politico di Dante. — Vlad.
Zabughin, Quattro „geroglitici"' danteschi: Gerione-
Lonza, la Corda, il Giunco e „Veltro-Dux-Gran Lom-
bardo". — V. Cian, Ln Dante illustrato delRinascimento.

Rassegna critica della letteratura italiana XXVI, 1—6.
.Tan.-Juni 1921: E. Sicardi. 11 negato saluto di Beatrice
e la realt.a storica della „Vita Nuova". — G. Malusa,
Ancora un'ipotesi intorno nd Alighiero di Bellincione.

—

D. Guerri, In difesa di Lisetta. — E. V. Zappia, 11

problema fondamentale della „Vita Nuova" e l'estetica

deir intuizione pura. — G. R. Ceriello, Versi della
„Divioa Commedia" iu uno scrittore trecentista (Agostino
Trionfi anconitano; 124:1— 1848.

Giornale Dantesco XXIV, 1921, 2: E. Bertana, Dante
e Mazzini. — G. Lattanzi, L' ottimismo del poema
dantesco. — P. Vannutelli, Planta o piota? (Par. XVII,
13). — G. Boffito, Dante geodeta. — E. Sicardi,
Appunti sul testo della „Vita Nuova". — E. Allodoli,
Stendhal e Dante. — G. Bertoni, Sulla poesia di Dante,
e la critica del Croce. — E. Ercole, Medio evo e Ri-
nascimento nella dottrina politica di Dante. — G. B.
Siragusa, Per la versione del trattato „De Monarchia".
— G. Vitaletti. La commemorazione dantesca a Fönte
Avellana. — 3: G. Bertoni, Nota sul codice landiano
della „Divina Commedia". — G. Folchieri, Sapere e

amere nel „Convivio" e nella „Commedia" di Dante. —
P. Ghignoni, Alla soglia del Purgatorio, Canto IX. —
G. Vitaletti, Per la fortuna di Dante nel secolo XV:
„II Pellegrino" di Gaugello Gaugelli (Cod. Vat. Urbin.
692). — L. Valli, TJlisse e la tragedia intellettuale di

Dante. — C. Guerrieri-Crocetti, Poesia e storia

nella „Divina Commedia". — L. Pietrobono, II cerchio
di Dite. — G. Li vi, Un personaggio dantesco: Maestro
Adamo e la sua patria.

Lit. Zentralblatt 1 : C. Schuohh ardt, Alteuropa in seiner
Kultur- und Stilentwicklung. (S. Forts, in der nächsten
Nummer.) — The Corpus Glossary. Ed. by \V. M. Lindsay.
With an Anglo-Saxon Index by Helen JJcM. Buckhurst;
W. M. Lindsay, The Corpus, Epinal, Erfurt and Leyden
glossaries (Walter Preusler).— Arne Magn usso ns private
brevvekslmg. Udg. af Kommissionen for det Arna-
magnaeanske Legat. — P. G. Graap, Richard Wagners
dramatischer Eutwurf „Jesus von Nazareth" (Max Koch).
— 2: Meyer-Lübke, Historische Grammatik iier franz.

Sprache II. Wortbildungslehre (O. Hachtmann). — A.
Brink, Stab und Wort im Gawain (W. Preu-ler). —
W. Bock. Die ästhetischen Anschauungen Wielands

• (Max Koch). — Susette Gontard, Die Briete der Diotima.
Veröffentlicht von Frida Arnold. Herausgegeben von
C. Vietor (Rieh. v. Schaukai). — P. Schaffner, Der
„Grüne Heinrich" als Künstlerroman: H. Bleuler-
Waser, Die Dichterschwestern Regula Keller und Betsy
Meyer (Sehr.). — Rud. K. Goldschmit, Eduard Devrients
Bütinenreform am Karlsruher Hoftheater .Rud. Raab). —
3: Martin Luserke, Shakespeare-Aufführungen als Be-
wegungsspiele (M. J. W.). — Fr. Schön, Geschichte der
deutschen Mundaitendichtung (-tz-i. — 4: Erich Björk-
man, Studien über die Eigennamen im Beowulf (W.
Preusler). — Bettina von Arnims sämtliche Werke.
Herausgegeben von W. Oehlke (Fritz Bergemann). —
Phü. Witkop, Heinrich von Klsist (Curt Hille). —
5: Max Förster, Die Beowulf-Handschrift (W. Preusler).
Ad. Bartels, Hebbels Herliunlt und andere Hebbel-
Fragen (-tz-). — ö: Axel Olrik, Nogle Grundsaetninger
for Sagnforskning (Paul Herrmann). — Die Edda. Helden-
lieder. Uebertragen von Rud. John Gorsieben (Rud.
Raab'. — Ad. Häuf f en. .Johann Fischart. Ein Literatur-
bild aus der Zeit der Gegenreformation. — 7 : Rieh.
Smekal, Ferdinand Raimund (Rieh. v. Schaukai).

Deutsche Literaturzeitung, Nr. 40 41: Bert r and, Cer-
vantes et le romantisme allemand, von AVinkler. —
Nr. 43:44: Bornhausen, Schiller. Goethe und das
deutsche Menschheitsideal; Schurig, Lebensfragen in

unserer klassischen Dichtung, von Lehmann. — Nr. 4.5:

Danielowski, Das Hildebrandlied, von Jantzen. —
Nr. 46: W. Deetjen, Immermann (über Mayncs Bio-
graphie). — Streitberg, Gotisches Elementarbuch, .5. u.

, ö. Auf 1 , von Kluge. — L)ie Briefe des heiligen Bonifatius
und Lullus, von Lewison. — Nr. 48: Borchert. Aug.
Buchner und seine Bedeutung für die deutsche Literatur
des 17. Jahrh., von Naumann. — Benavente, Der
tugendfrohe Glücksritter. Die frohe Stadt des Leicht-
sinns. Das letzte Menuett, von AVmkler. — Die Bruch-
stücke der grossen Bilderhandschrift von Wolframs
Willehalm, hrsg. von K. v. Amira.

Das deutsche Buch. Monatsschrift für die Neuerschei-
nungen deutscher Verleger 1, 10 11: H. Naumann,
Die deutsche \'olkskunde in den letzten Jahren.

Philologische Wochenschrift, Nr. 57: Gerdau. Der
Kampf ums Dasein im Leben der Sprache, von Her-
mann. — K. H. Meyer, Slawische und indogermanische
Intonation, von Hermann.

Korrespondenzblatt des Qesamtvereins der deutschen
Qeschichts- und Altertumsvereine, 1921, Nr. 3 u. 4:

F. Koepp, Justus Moeser und die Gesellschaft der
Freunde heimischer Altertumsforschung. — Nr. 7 u. 8:

H. Naumann, Der lebende Leichnam. — G. W^olff,
Wandlungen in der Auffassung der römisch-germanischen
Altertumsforschung, ihrer Quellen und Ergebnisse 11. 111.

Germania 5, 2: Fr. Panzer, Das germanische Tier-

ornament und der Stil der Stabreimepik.

Zs. für vaterländische Geschichte und Altertumskunde
78, 1: F. Cramer, Aelteste westfälische Fluss- und
Ortsnamen.

Die Heimat, Nr. 4: Schmidt-Petersen, Zwei Volks-
lieder von der Insel i'öhr.

Nassauische Heimatblätter 22, 1—4: Ad. Bach, Die
Kömer und die Emser Quellen,
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Fulder Qeschichtsblätter IJ, 2. Th. Maus, Zur Heimat

des Hildebrandsliedes.

Mannheimer Geschichtsblätter, 1921, 7/8: F. List, „Stras-

burgische gelehrte Nachrichten" contra Schiller.

Hessische Blätter für Volkskunde XX: S. Seligmann,
Ananisapta und Sator. — A. Schöne, Umkehrung. —
Fr. Nicolai. Eine oberhessische Musikantensprache. —
O.Kunkel. Volkskundliche Findlinge.— M.u.H. Brehm,
Ein altes Keujahrslied aus Abterode. — H. Hepting,
Scherze über mundartliche Unterschiede.

Schweizer Volkskunde 11: Olsvanger, J., Sitten und
Bräuche der alten Judengemeinden in Endingen und
Lengnau. — Ders., Elsässisch-judische Sprichwörter und
Eedensarten. — Proverbes et dictons de la Vallee de

Joux. — Der Tessiner und seine Beinamen. Woher der

NameTödi? — Hoffm ann-Kra ver, E., Schweizerische

Maibräuohe. — Brückner, W., Von der altgermanischen

Gastfreundschaft. — Gabbud, M., Folklore valaisan. —
Muller, .J., Volksmedizinisches aus dem Kanton üri.

—

Kinderzeichnimgen. — L'argot du soldat romand.

Manus 13, 8: K. Koenen, Römisches in Paderborn.

Internationale kirchliche Zs. II. 3: R.Keussen, Dante und
die Kirche. — .J. Preuner, Erasmus von Rotterdam in

neuer Darstellung.

Zs. für Theologie und Kirche, 1921, 4: Delekat, Was
ist Mystik? — 5: Th. Steinmann, Sinn und Tat-

sächlichkeit bei Spengler, Lessing und Rüokert.

Zs. für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft
XVI, 1: G. Klatt, Ueber Landschaftsschilderung. —
L. Stern, Wilhelm Meisters Lehrjahre und Jean Pauls

Titan. — A. Schmarsow, Zur Lehre voiu Rhythmus.

Archiv für Musikwissenschaft III, 2: E. Refardt, Die

Musik der Basler Volksschauspiele des 10. Jahrh.

Bayreuther Blätter 44, 5—f.- Meinck, ein Kapitel aus

der Dämonologie. — 9—12: K. Grunsky, Dante. —
E. V. Hartz, Ueber Sprache, Dichtung und Literatur. —
R. V. Schaukai, Wilhelm Eaabe. — A. Fries, Mikro-
skopische Untersuchungen über R. Wagners Prosastil.

Preussische Jahrbücher, Okt ; 0. Lang, Der „Spiritus

familiaris" der Annette von Droste-Hülshoff.

Deutsche Revue, Nov. 1921: J. K. Ratislav, Paul Heyse
und das Burgtheater.

Die neue Rundschau, 1921, Dez.: LTnbekannte Jugend-
briefe von Gustave Flaubert.

Der Wächter. Monatsschrift für alle Zweige der Kultur
4, li: E Herold, Am Grabe Jean Pauls zu Bayreuth. —
J Havemann. Jean Paul. — 0. Kreuzer, Bamberg
und die Romantik. — R. Steig, Aus einem Briefe Arnims
an Brentano. — E. v. Schaukai, Eine Geschichte der
deutschen Lyrik.

Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens,
der Literatur und Kunst 19, 3: M. Schwarz, Gottfried.

Kellers A\'eg zum „Atheismus".

Das lit. Echo 24, 7: R. Glaser, Hölderlins Weitanschauung.
— Ph. Witkop, Neue Hölderlin-Literatur.

Die Grenzboten 18, 11: Edgar Stern-Rubarth, Flaubert
und die anderen.

Frankfurter Zeitung, 15. Jan., 1. Morgenblatt: E. Lerch,
Moliere. Geb. am 15. Jan. 1022.

Frankfurter ^achrichten, Didaskalia Nr. .39: L. Günther,
Geographische Namen als Gattungsbegriffe.

Kölnische Zeitung, 20. u. 23. Nov., Literatur- u. ünter-
haltungsblatt: A. Bach, Chr. M. Wieland und der Plan
einer Neuwieder Akademie.

Mannheimer Generalanzeiger, 12. Nov. 1921 : H. M.Elster,
Vom Schelten und Spotten.

Neue Züricher Zeitung, 4. Febr., 1. Morgenblatt: F. U.
Hubschmied, Hugo Schucliardt.

Museum XXIX, 1. Oct. 1921: E. Magne, Un ami de
Cj'rano de Bergerac. Le Chevalier de Lignieres. —
H. Carre. La Noblesse de France et l'opinion publique
au XVIII«^^^ siScle. — 2. Nov. 1921: .J. Maronzeau, La
linguistique ou science du language. — M. .\sin P alacios,
Los piecedentes musulmanes del pari de Pascal. — F.

Neubert, Die literarische Kritik Guy de Maupassänts:

ders.. Die kritischen Essays Guy de Maupassänts, mit
Ausschluss der literarischen Kritik. — 3. Dec. 1921

:

A. G. van Hamel, Isolement en Gemeenschap. — Marg.
de Rouville, De Levenskunst van Vauvenargues.

Studien XCVI, Oct. 1921: H. Padberg, Dante's Divina
Commedia III: De dichter. — Nov 1921: J. C. J. Groot,
De katholieke Engeische dichter Francis Thompson.

Nordisk Tidskrift, 1921, 7: 0. Montelius, De ariska
folkens hem. — Didr. Arup Seip, Bokmäl og talemal i

Norge i det 16'''' hundrear. — 1922, 1: Oscar Montelius
in Memoriam. — T. J. Arne, Oscar Montelius och bans
insatser i svensk fornforskning. — Salomon Reinach,
0. Montelius' forskning. En kort karakteristik- — G.
Kossinna, O. Montelius och hans betydelse för Europa,
i synnerhet för Tyskland. — Hans Kjaer, 0. Montelius
og dansk arkeologi. — Haakon Shetelig, 0. Montelius
og norsk arkeologi. — R. Sernander, Montelius och
den svenska naturforskningen. — A. Bugge, 0. Mon-
telius og hans betydning for den historiske forskning. —
Hans Olrik, 0. Montelius som Nordisk Tidskrifts

redaktör op som Danmarks ven. — E. Reuterskiöld,
Solhjulet.

Spräkvetenskapliga Sällskapets i (Jppsala förhandlingar,
1919—1921: Hans Reutercrona, De fornhögtyska
Hildegardglossorna og deras „Lingua ignota". Ett sprak-

ligt Kuriosum.
Annales Academicae Scientiarum Fennicae. Serie B.
Tom. XV, No 4: E. öhmann. Zur Geschichte der
Adjektivabstrakta auf -it/a, -? und -heit.

La Vie et les arts liturgiques 79—81. Juli-Sept. 1921:

A. Masseron, La priere liturgique dans la „Divine
Comedie".

Rendiconti del R. Istituto lombardo di scienze e lettere,

S. II. LIV, 6— lU: G. Patroni, Commemorazione di

P. E. Guarnerio.
Atene e Roma, N. S. II. 7-8. .Juli-Sept. 1921 : G. Patroni,

L' antichita classica nella Commedia.
La Cultura I, 2: Gius. To ff an in, Flaubert critico e

r ultimo De Sanotis (Nel priino centenario della nascita

di Flaubert) II. — O. De L o 1 1 i s , J. Bedier all'Acoademia.—
Besprechungen: M. Praz, E. R. Curtius, Maurice Barres
und die geistigen Grundlagen des französischen Natio-

nalismus. — B. Migliorini, J. Schrijnen, Einführung
in das Studium der indogermanischen Sprachwissen-
schaft. — 8: C. De Lollis, Idee si, ma anche fatti. —
Mario Praz, „Notturno" di Gabriele D'Annunzio. —
P. P. Trompeo, Un enimma stendhaliano. — Be-

sprechungen: \ . Ussani, C. Goad, Horace in the English

Literature of the XVIII Century. — R. Bot tacchiari,
A. Buoso, II Maihiavelli nel concetto del Fichte. —
C. De Lollis, L. F. Benedetto, Le origini di „Salammbö".

LaRassegnaXXlX, 1—2. Febr.-April 1921 ; S.Santangelo,
Le teu/.oni yoeticbe nella letteratura italiana delle origini.

— M. Porena, 11 pessimismo di G. Leopardi.

Rivista d'ltalla XXIV, 7. 15. Juli 19-'l: T. G n o 1 i , Lettere

inedite di Giosue Carducci a Domenieo Gnoli. — G.

Donati-Petten i, D' Annunzio e Wagner. — 8, 15. Aug.
1921: F. Momigliano, II primo periodo della politica

militante di C4iuseppe Ferrari. — 9, 15. Sept.: F. Mo-
migliano, Dante nella mente di Mazzi ni. — P. Orano,
L'angoscia nei „sonetti" del Belli. — G. Natali, In-

flusso francese e tradizione nazionale nel pensiero ri-

formatore del secolo XVIIL — G. P. Clerici, Giordani

in carcere.

Nuova Antologia 1184. 16. .Juli 1921: G. Boni, Studi

dautesclii in America. — 1185. 1. Aug.: L. Beltrarai,
La Ute di Leonardo cogli altri figli di ser Piero da Vinci

(1-507- 1-50?). — C. de Lollis, La fede di Dante nell' arte.

— N. Vacoaluzzo, Gli uomini der21, Cesare Balbo e

un suo galateo civile. — 11?6. 16. Aug.: M.Menghini,
IJna mancata visita del Guerrazzi a Roma. — E. Barba-
rich, Dante soldato. — G. Bertoni, Etimologia ideali-

stioa. — A. Sodini. Statistica dantesca. — 1187. 1. Sept.:

M. Marescalchi, Paolo Savj Lopez. — V. Brunelli.
Dante fra gli slavi nieridionali (Jugoslavi). — 1188.

10. Sept.: I. Del Lungo, A Fiorenza. La canzoned'un
guelfo bianco. — G. Boni, U tricolore dantesco. —
— A. Ottolini, Napoleone nella mente del Foscolo.

Qaceta de Munich, N" 2. 12. Jan. 1922: Angela Hämel,
El alma espafiola.



213 1922. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 5. 6. 214

Neu erschienene Bücher.

Handbuch der Literaturwissenschaft. Hrsg. von Oskar
Wal/.el. Etwa lOU Lieferungen. Berlin- Neubabelsberg,
Akadfm. Verl.-Gesellschaft Athenaion. Subsk.-Pr. für die

Lfg. M. 25.

Hatzfeld, Helmut, Dr., Einführung in die Sprachphilo-
sophie. München, Rösl & Cie. 1921. 151 S. kl. Ö" =
Philosophische Keihe. Bd. 40. Pappbd. M. 16.

Hefele, Hermann, Literatur und Dichtung. (Vortr., geh.

am 23. Nov. 1921 im Literar. Klub Stuttgart.) Stuttgart,

F. Frommann. 1922. 30 S. kl. 8». M. 6.

Jespersen, Otto, Language. Its Nature, Development
and Origin. London, Allen & Unwin. 44':> S. S". 18/.

Kaim, Julius, Dr., Der Sinn der Literaturwissenschaft.

München, Rösl & Cie. 1921. 135 S. kl. 8» = Philosophische
Reihe. Bd. 41. Pappbd M. 15.

Otto, Ernst, Methodik und Didaktik des neuspr.achlichen

Unterrichts. Versuch einer wissenschaftlichen Unterrichts-

lehre. (Die Handbibliothek des Philologen Sammlung
wissenschaftlicher Handbücher für das Studium der alten

und neueren Sprachen.) Bielefeld und Leipzig, Vel-

hagen & Klasing. XI, 340 S. ^''.

Panconcelli-Calzia, Giulio. Prof. Dr., Leiter d. phonet.
Laborat., Das Hamburger experimentalphonetische Prakti-

kum. T. 1. Hamburg, 0. Meissner Verl. 1922. 4». 1. Das
kleine Praktikum. 80 S. mit 73 Fig. im Text u. auf 1 Taf.

M. 40.

Beck, C, Gottfried Kellers sieben Legenden. Diss. Berlin.

Teildruck. S. 33—96.
Benndorf, Paul. Zwei vergessene Leipziger Goethestätten.
Das ehem. Hahnemannsche Gut und der Grosse Kuchen-

farten. Ein Beitr. zur Stadtgeschichte und Goethe-
orschung. Mit 8 Orig.-Abb. [4 Taf.]. Leipzig. H. Haessel

Verl. 1922. 48 S. kl. 8». M. 6.50.

Berendsohn, Walter A., Dr. Priv.-Doz., Grundformen
volkstümlicher Erzählerkunst in den Kinder- und Haus-
märchen der Brüder Grimm. Ein stilkrit. Versuch. Ham-
burg, W. Gente. 1921 (Umschl.: 1922). 143 S. gr. 8". M. 30.

Berendsohn, Walter A., Dr. Priv.-Doz., Goethes Knaben-
dichtung. Hamburg, W. Gente. 1922. 172 S. gr. 8". M.35.

B erg er - W o 1 1 n e r, M., Die Geschichte des Wilden
Alexander. Diss. Berlin. Teildruck. .54 S. 8".

Betzendörf er, Walter, Dr. Repetent, Hölderlins Studien-
jahre im Tübinger Stift. Heilbronn, E. Salzer. 1922.

138 S 8». M. 18.

Bock, Hermann, Dr., u. Dr. Karl Weitzel, Der historische

Roman als Begleiter der Weltgeschichte. Ein Führer
durch das Gebiet der bist. Romane u. Novellen. Leipzig,
Hachmeister & Thal. 1921. VIU, 416 S. kl. 8« =- Lehr-
meister-Bücherei. 535—544. Pappbd. M. 21.

Bode, Wilhelm, Goethes Lebenskunst. 8. Aufl. 26.-29. Tsd.
Mit zablr. Abb. (im Text u auf Taf.). Berlin, E. S.

Mittler & Sohn. 1922. VIII, 300 S. 8". M. 25.

Bojunga, KL, Deutsche Sprache und deutsches Volkstum.
Die Behandlung ihrer Zusammenhänge im Unterricht
auf höheren Schulen. Berlin, Otto Salle. 72 S. 8". M. 6 =
Deutschunterricht und Deutschkunde. Herausgegeben
von KI. Bojunga. Heft 6.

Brandenburg, Hans, Joseph von Eichendorff. Leben
und Werke. München, C. H. Beck. M. 90; geb. M. 120;
Hpergbd. M. 200.

Brandes, Georg, Goethe. 2. Aufl. Uebers. von Erich
Holm und Emilie Stein. Berlin, E. Reiss. 1922. VIII,

606 S. gr. 8». M. 70; geb. M. HO.
Brodführer, Richard, Untersuchung über die Entwick-
lung des Begriffes „guot" in Verbindung mit Personen-
bezeichnungen im Minnesang (unter besonderer Be-
rücksichtigung des älteren Minnesangs). Diss. Leipzig.
73 S. 8».

Brüstle, W., Klopstock und Schubart. Beziehungen im
Leben und Dichten. Diss. München. 104 S. 8°.

Bruns, Friedr., Modern Thought in the German Lyric
Poets from Goethe to Dehmel. Universily of Wisconsin
.Studies in Language and Literature. Number 13. Madison
1921. 103 S. 8».

Fischer. H., Schwäbisches Wörterbuch. Weitergeführt
von Wilh. Pfleiderer. 66. Lief. Weist — icideruärtig.

Tübingen, Laupp. M. 30.

Fischer, R., Der Chor im deutschen Drama von Klopstocks
Hermannsschlacht bis Goethes Faust IL Diss. München.
99 S. 8».

Fries, Albert, Intime Beobachtungen zu Grillpirzers Stil

und Versbau mit Exkursen zu Klopstocks, Goethes und
Shakespeares Stil. Berlin, Ehering. (Germanische Studien,

Heft 18.) XV, 400 S. 8».

Galaboff, K. S., Die Stellung Fr. Schlegels und der
anderen deutschen Romantiker zu Goethes „Wilhelm
Meister" im Lichte des Ur-Meister. Diss. Kiel. VIIL
103 S. 8».

Gemmingen, Otto von, Vico, Hamann und Herder. Eine
Studie zur Geschichte der Erneuerung des deutschen
Geisteslebens im 18. Jahrhundert. Diss. München. 51 S. 8".

Girke. Georg, Die Tracht der Germanen in der vor- und
frühgeschichtlichen Zeit, mit einem Anh.: Vom heutigen
landläufigen Germanenbildnisse. 2 Bde. Bd. 1 2. Leipzig,

C. Kabitzsch. 1922. 4» = Manus-Bibliothek. Nr. 23, 24.

•1. Von den ältesten Zeiten bis zum Ende der vorchristl.

Eisenzeit. Mit 1 Bilde d. Verf. u 150 Abb. auf 30 Taf.

VIII, 59 S. M. 30; Vorzug.spr. M. 24. — 2. Vom 1. bis

zum 8. Jahrb. n. Chr. u. Anhang. Mit 196 Abb. auf 46 Taf.

Vnr, 129 S. M. 45; Vorzugspr. M. 36.

Goethe Gedenkblätter Weimar. Hrsg. vom Goethe-

Nationalmuseum In Weimar. Geleitw.: Dr. Hans Wahl.
Berlin, Gesellschaft zur Verbreitung klassischer Kunst.

1921. 79 S. mit Abb. 4«. Pappbd. M. .50; Hlwbd. .M. 62..50.

Golther, W.. Nordische Literaturgeschichte. 1. Teil:

Die isländische und norwegische Literatur des Mittel-

alters. 2.. neubearbeitete Auflage. Sammlung Göschen.
254. 140 S. 8».

Grat er, R., Untersuchungen über den Silbenakzent

schwäbisch- alemannischer Mundarten. Dissert. Leipzig.

30 S. 8».

Gross, Johann, Biographisch -literarisches Lexikon der

deutschen Dichter und Schriftsteller vom 9. bis zum
20. Jahrhundert. Nach besten Quellen zusammengestellt.

Leipzig, 0. Hillmann. 1922. IV, 287 S. 4». M. 35; kart.

M. 39; geb. M. 42.

Gundolf, Frietlrich [d. i. Friedrich Gundelf inger],

Goethe. 24.—30. Tsd. 10., unveränd. Auf 1. Berlin, G. Bondi.

1922. Vlir, 795 S. gr. 8". Hlwbd. M. 7.5.

Heimann, M., Die Astrologie im Spiegel Goetheacher

Dichtung. Freiburg (Baden), F. P. Lorenz. 1921. 26 S.

gr. 8" ^ Lorenzsche astrologische Bücherei. M. 5.50.

Hempel, P., Die Kunst Friedrichs von Logau. I—V.

Diss. Berlin. 130 S. 8».

Herzog, Eugen, E. T. A. Hoffmann. S.-A. aus Deutscher

Kalender für die Bukowina. 1922.

H e y g r o d t , Robert Heinz, Die Lyrik Rainer Maria Rilkes.

Versuch einer Entwicklungsgeschichte. Freiburg i. Br.,

J. Bielefeld. 1921. 151 S. 8". M. 25; Pappbd. M. 30.

Hölderlin, Johann Christian Friedrich, Neuaufgefundene
Jugendarbeiten. Mitgeteilt von Dr. Walter Betzen-
dörf er, Repetent Biblioth , u. Dr. Theodor Haering d. J.,

Prot Nürnberg, Verlag „Der Bund". 1921. 69 S. ITitelb.

gr. 8». Hlwbd. M. -55; HIdrbd. M. HO; Ldrbd. M. 250.

Iwand, Käthe, Dr., Die Schlüsse der mittelhochdeutschen

Epen. Berlin. E. Ehering. 1922. 171 S. gr. 8» = Ger-

manische Studien. H. 16. M. 48.

Jakobsen, J., Etymologisk Ordbog over det norr0ne

Sprog pä Shetlan'd. 4 Bände. Kopenhagen, V. Prior.

1908-1921.
, ^ ,

Jaspers, Karl, Dr. med., ProL, Strmdberg und van Gogh.

Versuch einer pathographischen Analyse unter ver-

gleichender Heranziehung von Swedenborg und Hölderlin.

Leipzig, E. Bircher. 1922. VlI, 131 S. gr. 8" = Arbeiten

zur angewandten Psychiatrie. Bd. 5. M. 45.

Jonsson, F., Norskislandske Kultur- og Sprogforhold i

9 og 10. j^rh. Kgl. Danske Vidensk. Selskab. 10 Kr. 50.

Kadner. S., 6. A. Bürgers Einfluss auf A. W. SchlegeL

Diss. Kiel. 118 S. 8».
^ .

.

Kiesgen. Laurenz, Heinrich von Kleist. Mit Kleists

Bildn. Titelb. 2. Aufl. Leipzig, Ph. Reclam jun. 1921.

133 S. kl. 8° = Dichter-Biographien. Bd. 6 = Reclams
Universal-Bibliothek. Nr. 42184219. M. 5.

Klettenberg, Susanne von. Neue Lieder. 1<65. Faks

Neudr., nach d. in d. Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M
aufgefundenen Handex. d. Dichterin, hrsg. von Prof. Dr'

Emil Sarnow. Frankfurt a. M., Frankfurter Verlags-

Anstalt. 1921. 16, 7 S. kl. 8". Pappbd. M. 40.



215 1922. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 5. 6. 216

Koch, Max, Geschichte der deutschen Literatur. 9., durch-
gesehene Auflage. 1. Band. Von der ältesten Zeit bis

1748. Sammlung Göschen. 170 S. 8». M. 9.

Kreisler, Karl, Hieronvmus Lorms Schicksal u. "Werk.
BrUnn, L. & A. Brecher" 1922. 108 S. 8» = Veröffent-
lichung der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und
Kunst in BrUnn. Kr. 15.

Lessmann, Heinrich, Der deutsche Volksmund im Lichte
der Sage. Berlin und Leipzig, Haude & Spener. 1922.

XXIV, 424 S., 1 Titelb. 8°. M. -50; Lwbd. M. 70.

Lindqvist, Axel, Joachim Rachel. Zwei satyrische Ge-
dichte: Der Freund und der Poet. Nach den Kopen-
hagener Hand-chriften herausgegeben von A. L. (Lunds

Universitets Ärsskrift, N. F., Avd. 1, Bd. 16, Nr. -5.)

Lund, Gleerup; Leipzig, Harrassowitz. 37 S. 8".

Meyer, Eduard, Tovigener und Teutonen. Berlin, Akademie
der Wissenschaften; Vereinigung wissenschaftl. Verleger
in Komm. 1921. S. 7.50-7.55. 4". Umschlagt. M. 0.-50 -F

SOO^/o T. Aus: Sitzungsberichte d. Preuss. Akademie d.

W^issenschaften. Phil.-hist. Kl. 19i!l. 45.

Meyer, Gustav Friedrich, Unsere plattdeutsche Mutter-
sprache. Beiträge zu ihrer Geschichte und ihrem Wesen.
Garding, H. Lühr & Dircks. 1921. 172 8. 8". M. 14. Hlwbd.
M. 20.

Meyer, Richard M , Prof.. Berlin f, Die deutsche Literatur
des 19. und 20. Jahrhunderts. Hrsg. u. fortges. von Hugo
Bieber. 30.—35. Tsd. Volksausg. Berlin, G. Bondi. 1921.

VUI, 6S9 S., Tat. gr. 8» = Meyer, Geschichte d. deutschen
Literatur. Bd. 2. M. 18; Hlwbd. M. 30.

Möckel. K., Der Gedanke der Menschheitsentwicklung im
jungen Deutschland. Diss. Leipzig. 121 S. 8°.

Morant und Galie, nach d.CölnerHs. hrsg. von Erich Kaiisch.

Bonn u. Leipzig. K. Schroeder. 1921. XIX, 167 S. 8" =
Rheinische Beiträge u. Hilfsbücher z. german. Philologie
u. Volkskunde. Bd. 2. M. 17.

Mrodzinskv) C, Die deutschen Uebersetzungen der
dramatischen Hauptwerke V. Hugos. Diss. Halle. VIII,

1.54 S. 8».

Mull er, J. W., Critische Commentar op Van den vos
Eeinaerde naa de thans bekende handschrüten en be-

werkingen uitgegeven. Uitrecht, Oosthoek. 367 S. 8".

Roehl, M., Die Doppelpersönlichkeit bei E. Th. A. Hoff-
mann. Diss. Rostock. 60 S. 8".

Sang, Karl, Dr., Die appelative Verwendung von Eigen-
namen bei Luther. Gies.«en, v. Münohowsche Hof- u.

Universitäts-Druckerei u. Verlh. 1921. VIII, 69 S. gr. 8» =
Giessener Beiträge zur Deutschen Philologie. 2. M. 15.

San Giorgiu, Jon, Sebastian Merciers dramaturgische
Ideen im „Sturm und Drang". Diss. Basel. 86 S. 8".

Seh er er, Wilhelm, Jacob Grimm. Neudr. der 2. Aufl.

mit Beigaben aus der l. Aufl. und Scherers Rede auf
Grimm Des. von Sigrid v. d. Schulen bürg. Berlin,

Dom-Verlag (durch H. Wallmann, Leipzig). 1921. 354 S.

80 = Der Domschatz. Bd 9 Lwbd. M. 45.

Schewe, Harry, Die Bailade „Es spielt ein Ritter mit
einer Magd". I— 111. Die Formen der deutschen Ueber-
lieferung. Diss. Berlin. 67 S. 8".

Schiffmann, Konrad, Das Land ob der Enns. Eine alt-

bayerische Landschaft in den Namen ihrer Siedlungen,
Berge, Flüsse und Seen. München, Oldenbourg. VIII,

248 S. 8».

Schuck, H., Allmän litteraturhistoria. III. Renässans.
Stockholm, H. Geber. 12 Kr.

Schulze, Berthold, Prof. Dr., Marksteine der Entwick-
lung neudeutscher Dichtung. 1. Dresden, L. Ehlermann.
192;i. gr. 8". 1. 72 S. M. 6.80.

Seiler, Friedrich, Die Entwicklung der deutschen Kultur
im Spiegel des deutschen Lehnworts. Teil 5. Halle a. S.,

Buchh. d. Waisenhauses. 1921. 8". 5. Das deutsche Lehn-
sprichwort. Teil 1. IX, 305 S. M. 45.

Sieburg, Fr., Die Gi-ade der lyrischen Formung. Beiträge
zu einer Aesthetik des Ivrischen Stils. Diss. Münster.
48 S. 8».

Soergel, Albert, Dichtung und Dichter der Zeit. Eine
Schilderung der deutschen Literatur der letzten Jahr-
zehnte. 14. Aufl. 51.—.52 Tsd. Mit 345 Abb. Leipzig,

R. Voigtländer. 1921. XH, 892 S. gr. 8". Hlwbd. M. 140;

Lwbd. M. 150; Hldrbd. M. 225.

Steffen, R., Översikt av svenska litteraturen, V. 1900

—

1920. Stockholm, P. A. Norstedt. 9 Kr. 75.

Stookmeyer, Clara, Soziale Probleme im Drama des

Sturms lind Dranges. Teildruck. Kap. II. Das Stände-
problem. Diss. Basel. 104 S. 8».

Stübiger, Kurt, Dr., Untersuchungen zu Gundacker
von Judenburg. Berlin, E. Ehering. 1922. XV, 169 S.

gr. 8° = Germanische Studien. Heft 15. M. 48.

Tögel, Fr., Das Problem der Erziehung bei Gottfried
Keller. Diss. Leipzig. 76 S. 8".

Ullrich, Albert. Goethes Testament. Die Lösung des
Faust- Rätsels. Der Deutung 1. bis 3. Buch. Euphorismen.
Eilebeute. Hexenküche. 4.—6. Tsd. Dessau, München,
Faust- Verlag. 1921. 208 S. kl. 8". M. 18: geb. M. 25.

Vogt, Friedrich, Geschichte der mittelhochdeutschen
Literatur. Teil 1. Berlin u. Leipzig, Vereinigung wissen-
schaftl. Verleger. 1922. gr. 8" = Grimdriss d. deutschen
Literaturgeschichte. 2. 1. Frühmittelhoehdeutsche Zeit.

Blütezeit: Das höfische Epos bis auf Gottfried von
Strassburg. 3., umgearb. Aufl. X, 363 S. M. 55; Pappbd.
M. 70.

Wasserzieher, Ernst, Deutsche Sprachgeschichte. An-
regungen und Beiträge zu ihrer Behandlung in der Schule.

Berlin, Otto Salle. 64 S. 8" = Deutschunterricht und
Deutschkunde. Hrsg. von Kl. Bojunga. Heft 7.

Weber, Gottfried, JDr., Herder und das Drama. Eine
literar-hist. Untersuchung. Weimar, A. Duncker Verl. 1922.

XVI, 357 S. gr. 8" = Forschungen zur neueren Literatur-

geschichte. 56. M. 12-f300''/o T.; Subskr.-Pr. M. 10-1-

300 »,o T.
W^eber, R., Zur Entwicklung und Bedeutung des deutschen

Meistergesangs im 15. u. 16. Jahrb., mit einem Anhang
über den Meistergesang in der deutschen Dichtung des

19. Jahrb. Diss Berlin. 88 S. 8".

Weimann-Bischoff, A., Gottfried Keller und die Ro-
mantik. Diss. München. 95 S. 8".

Wenzel, Max, Erzgebirgische Christ- und Mettenspiele.

Ein Versuch zur Rettung alten Volksgutes. Chemnitz,
H. Thüramlers Verl. 1921. 182 S. 16». Kart. M. 12.

Wolters, Friedrich, u Carl Petersen, Die Heldensagen
der germanischen Frühzeit. 2. Aufl. Breslau, Ferd. Hirt.

1922. VIII, 315 S. 8» = Werke der Schau u. Forsclimig
aus d. Kreise d. Blätter f. d. Kunst. M. 60; geb. M. 75.

Woordenboek der Nederlandsche Taal. VII, 13:

Kartuizer-Kateil. Bewerkt door A. Beets. — VIII, 19:

Lood-Loopen. Bewerkt door J. Heinsius. — XII, 10:

Perkament-Perzik. Bewerkt door G. J. Boekenoogen. —
XII, 11: Perzik-Phosphorus. Bewerkt door G.J. Boeken-
oogen. — XIII, 11: Roseeren-Rouwklage. Bewerkt
door R. van der Meulen. — XIV, 3: Schaap-Schelvisch.
Bewerkfc door J. A. N. Knüttel. 'S-Gravenhage en
Leiden, M. Nijhoff, A. W. Sijthoff.

Wrede, Adam, Dr. Hon.-Prof., Rheinische Volkskunde.
2., verb. u. verm. Aufl. Leipzig, Quelle & Mever. 1922.

XV, 363 S. mit Abb., Tat. 8» = Deutsche" Stämme,
Deutsche Lande. Hlwbd. M. 60.

Zademack, Franz, Die Meistei-singer von Nürnberg.
Richard Wagners Dichtung und ihre Quellen. Hrsg.
Berlin, Dom-Verlag (durch H G. Wallmann, Leipzig).

1921. 336 S., Taf.. 8» = Der Domschatz. Bd. 5. Lwbd.
M. 45.

Baumgarten, Otto, Religiöses und kirchliches Leben in

England. Leipzig, Berlin, B. G. Teubner. 1922. IV, 122 8.

gr. 8" = Handbuch der engl, amerikan. Kultur. M. 20;

geb. M. 26.

Beowulf. An Introductiou to the study of the poem,
with a discussion of the stories of Offa and Finn. By
R. W. Chambers. Cambridge University Press. Xll,

417 S. 30 S.

Blake, The Poems of William, edited and arranged with
a preface by John Sampson. London. Chatto & Windus.
XXXVIII, 344 S. 8». 15 S.

Brandl, Alois, Prof., Shakespeare. Leben, Umwelt, Kunst.
Neue Ausg. Mit 7 Abb. [im Text u. auf Taf.|. Berlin,

Ernst Hofmann & Co. 1922. XVI. 517 S. 8» = Geistes-

helden. Bd. 8. M. 60; Pappbd. M. 74; Lwbd. M. 80;

Hldrbd. M. 100.

ßroadus, Edm. Kemper, The Laureate ship. A study of

the Office of Poet Laureate in England with somp account
of the poets. Oxford, Clarendon Press. London, Milford.

VII, 239 S. 8». 15 S.
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Chevalley, Abel, Le Roman anglais de notre temps.
London, Milfoni. XII, 2ö6 S. 8". «6.

Chew, Samuel C, Thomas Haidy. Poet and Novelist.

Pennsylvania, Brvn Mawr College. New York, Long-
mans. Y III, 207 S. 8". Doli. i.öu. (= Bryn Mawr Notes
and Moiiographs bv the Professor of English Literature

in Brvn Mawr College.)

Cook, Albert S., The Old English Physiologus, Text, and
Prose Translation; Verse Translation by James Hall
Pitman. New Haven, Yale üniversitv Press = Yale
Studies in English. LXIII. '

Cowper, Poetry and Prose. With Essays by Hazlitt and
Bagehot. With an Introduction and Notes by Humphrey
S. Milford. Oxford, Clarendon Press. 196 S. 36.

Danielson, Henry, Bibliographies of Modern Authors
New York, James F. Drake.

Duf fin, H. C, Thomas Hardy. A study of Wessex novels.

Second edition, with an appendix on the Poems and The
Dynasts. Manchester, University Press. 240 S. 8". 7/8.

Einstein, Lewis, Tudor Ideals. London, Bell & Sons. 14/.

Farmer, John S., and W. E. Henley, A Dictionary of

Slang and Colloquial English. New York, E.P.Duttoni^Co.
Doli. 5.

Fischer, Rudolf, Prof., Quellen zu Romeo und Julia.

Bonn, A. Marcus & E. Weber. 1922. VIII, 2.51 S. 8« =
Shakespeares Quellen in der Originalspraohe u. deutsch.
Bdch. 2. Pappbd. V. 30.

Fisher, The Life of John. Ed. bv R. Bayne. London,
Milford. 15 s. (EETS. Extra Ser. "CXVll).

Grierson, H. J. C, Lord Bvron, Arnold, and Swinburne.
London, Humphrey Milford. 31 S. 8». 2 S.

Hensel, Paul, Thomas Carlyle. Mit Bildn. [Taf.].

3.. durchges. Aufl. Stuttgart, F. Frommann. 1922. 192 S.

8" = Frommanns Klassiker der Philosophie. 11. M. 20;

geb. M. 2ti.

Herford, C. H., Shakespeare's Treatment of Love and
Marriage, and other essays. London, Fisher Unwin.
202 S. b". 10 s. 6 d.

Jente, Richard, Die mythologischen Ausdrücke im, alt-

englischen Wortschatz. Eine kulturgeschichtlich-etj'mo-
logische Untersuchung. Heidelberg, Winter. XX, 344 S.

8". M. 26. 40 = Anglistische Forschungen, hrsg. von Job.
Hoops, Heft .56. (Heid. Diss.)

Jones, Henry Festing, Samuel Butler. A Sketch. London,
Jonathan Cape. 60 S. 8». 2'6.

Kelly, J. A., England and the Englishman in German
Literature of the eighteenth Century. New York,
Columbia University Press.

Leach, Henry Goddard, Angevin Britain and Scandinavia.
Harvard Studies in Coniparative Literature, Vol. VI.

Cambridge, Harvard University Press.

Legg, L. G. Wickham, Matthew Prior. A study of bis

public career and correspondence. Cambridge University
Press. X, 348 S. 8".

,

Legouis, Emile, The Early Life of William Wordsworth.
Translated by J. W. Matthews. London, Dent. 10 6.

Liljegren. S. B., American and European in the Works
of Henry James. (Lunds Universitets Arsskrift. N. F.,

Avd. 1, Bd. 15, Nr. 6.) Lund, Gleerup; Leipzig, Harrasso-
witz. 58 S. 8".

Mclntyre, Clara F., Ann Radcliffe, in Relation to her
Time. Yale Studies in English, No. 62. Oxford, Uni-
vei-sitv Press. 108 S. S». 6 s. 6 d.

McNaught, D., The Truth ahout Burns. Glasgow, Macle-
hose Jackson. XI. 246 S. S'\ 7 s. 6 d.

.Melville, Lewis, Life and Letters of John Gay. 1685

—

1732. London, Daniel OX'onnor. XII, 167 S. 8». 8 s. 6 d.

Meynell, Alice, The Second Person Singular. And other
Essays. London, Milford. 6/. (Darin u. a. Essays: Strictly

an Elizabetlian Lyrist, Joanna Baillie, The Classic No-
velist. Coventry Patmore, George Meredith, Pe.ssimism
in Fiction etc )

Minor Poets of the Caroline Period. Vol. III. Ed b}-

George Saintsbury. Oxford. 551 S. S*^. 16 s.

N o r w o o d , Gilbert, Euripides and Shaw. With other essays.

London. Methuen. Vll, 22i> 8. S». 7,'6.

Ord, Hubert, Chaucer and the Rival Poet in Shakespeare's
Sonnets. New York, E. P. Dutton & Co. Doli. 1.25.

Peacock's Four .^ges of Poetry. — Shelley 's Defence of
Poetry. — Browning's Essay "on Shelley. — Edited by

H. F. B. Brett-Smith. London, Basil Blakwell. XXXIH,
112 S. 8». 4 6.

Pearl. An English Poem of the Fourteenth Century.
Edited with modern rendering together with Boocaccio's
„Olympia", bv Sir Israel Gollancz. London, Chatto &
Windus. 1922. LH, 285 S. 8". 7 s. 6 d.

Perry, Elias, A Study of Poetrv. London, Constable.
12 a. 6 d.

Phillips, D. Rhys, Lady Charlotte Guest and the Mabi-
nogion. Carmarthen, Spurrell. 2 s. 6 d.

Phillips, Will. J., Carols. Their origin, music, and
connection with mystery-plays. With a foreword by
Sir Fred. Bridge. London, Koutledge. XV, 134 S. 8". 6 s.

Restoration Comedies. With an Introduction and
Notes by Montague Summers. London, Jonathan Cape.
15 s.

Reul, Paul de, Byron. Extrait de la Revue de l'Uni-
versite de Bruxelles. Mai-Juin 1921.

R.eul, Paul de, Le Centenaire de Keats. Extrait du
„Fiambeau" Nov. 1921.

Romeo and .Julie t. A Photographie reproduction of
Luigi da Porto's prose Version of „Romeo and Giulietta'',

dated 1.535, being the original source of Shakespeare's
Romeo and Juliet. With a literal translation into English
from the Italian. Also a Photographie reproduction of

the 1539 edition. With füll bibliogi-aphj' and iiitroductory
remarks by Maurice .Jonas. London, Davis & Orioli. 21 s.

Scudder, Vida D, Le Morte d'Arthur of Sir Thomas
Malorv. A studv of the book and its sources. London,
Dent. "XU, 430 S 8". 10 s. 6 d.

Shakespeare, W., The Merry Wives of Windsor. Ed.
by Sir Arthur Quillor-Couch and John Dover Wilson.
Cambridge University Press 8.

Snider. Dentou J., Ralph Waldo Emerson. St. Louis,
The Williams, Harvey, Miner Co. Doli. 1..50.

St alker, Archibald, The Intimate Life of Sir Walter
Scott. New York, The Macmillan Co.

Still, Colin, Shakespeare's Mystery Play. A Study of
.,The Tempesf. London, Palmer. 12 s. 6 d.

Strong, Arch. T., A Short History ot English Literature.
London, Milford. XII. 404 S. 8/6.

Strong, Archibald T, Three Studies in Shelley. And an
essay on Nature in Wordsworth end Meredith. London,
Milford. 189 S. 8». 10/6.

Un termey-er, L., Modern American Poetry. An Anthology
of Verse by some 100 writers from 18^0 to the preseut
day. New York, Harcourt; London. Jonathan Cape. »6.

Villiers, George, second Duke of Buckingham, The
Rehearsel: a comedy. Ed. with Intioduction and Notes
by Charles Perromat. Piivately priuted; to be consulted
at the Sorbonne Library.

Walters, L. D'O., An" Anthology of Recent Poetry.
London, Harrap. 10 6.

Wheatlev Mauuscript, The. A CoUection of Mid lle

English Verse and Prose contained in a MS. now in the
British Museum. Add, MSS. 39, 574. Ed. with In-

troduction and Notes by Mabel Day^ Early English
Text Society. Orig. Ser. CLV. London, Milford. X.^.KÜ,
125 S. 8°. "30 s.

Wildhagen, Karl, Das Kalendarium der Handschrift
Vitellius E XVIII (Brit. Mus ). Ein ßeitr. zur Chronologie
und Uagiologie Altenglands. Halle (Saale), M. Niemeyer.
1921, S. 67—118. gr. 8». M. 9. Aus: Texte u. For-
schungen zur englischen Kulturgeschichte. Festgabe für
Felix Liebermann.

Wright, F. G., Literarv Culture in Earlv New England.
1620—1730. Oxford Uiiiversity Press. 322 S. 8". 25 s.

Wright, Thomas, The Life ot William Cowper. Second
edition. London, Farncombe. VIII, 369 S. 8". 12 s. 6 d.

Angelo, Paolo D', Riassunto dei Promessi Sposi di A.
Manzoni. Catania, N. Giannotta. 120 S. 8". L. 5.50.

Argus, E., C. Marot und Margarete von Valois. Diss.

München. 62 S. 8".

Balzac, Honore de. Die Herzogin von Langeais, Eugenie
Grandet. Verileutscht und eingeleitet von Max Hoch-
dorf. Berlin, Bong & Co. 335 S. S».

Barilli, Guido, L'idea romana nel secondo libro della

Monarchia di Dante Alighieri, Mantova, tip. A. Mon-
dadori. 68 S. 8».

15
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Bayer, Franz Joseph, Dr., Dantes Göttliche Komödie.
Mit 116 Abb. München, Allgemeine Vereinigung für
christliche Kunst. Komm.: U. Maier, Leipzig. 1921.
64 S. 4° = Die KuTist dem Volke. 1921. Nr. 43 44. M. 10.«0.

Bell, A. F. G., Gil Vicente. Hispanic Notes and Mono-
graphs, Portuguese Series 1. Oxford University Press. 5 s.

Benedetto, Luigi Foscolo, Madame de Wareiis, la
„Maman" de Eousseau. Firenze, Le Monnier. ;te8 S. 8".

L. 7 50.

Cambridge Eeadings in Spanish Literature. Edited
by J. Fitzmaurice-Kelly. Cambridge, University
Press. 10 s.

Chinas, .Angelina, Poesia epica e romanzesca, imitazione
dal francese nella poesia epica: La Chanson de Boland
e r Orlando furioso. Catania, Barbagallo. .52 S. 8°.

Chroust, Giovanna, Saggi di letteratura italiana moderna.
Da G. Carducci al futurismo con note biografiche, biblio-
grafiche e dichiarative. In 'i Abt. Abt. 2. S. 1-58—2t0
Würzburg-, Kabitzsch & Mönnioh. 1921. gr. 8". M. 10^

Das "Werk wird nur vollst, in 8 Abt. abgegeben.
Conigliani. N.. Stucii letterari. (Le idee estetiche di

G. l'laubert e G. Sand; II libro e il maestro nel concetto
dantesco; G. Cavalcanti e la ballata dell'esilio; I genitori
di G. Leopardi.) Piacenza, A. Bosi. .59 S. 8".

Corradini, Enrico, Tre canti danteschi. Firenze, Le
Monnier. XX, T^ S. 8». L. 6.

Cortese, G. C. (Fil. Sgruttendio\ II gran Cortese e la
Tiorba a taccone, per la prima volta riordinata e corretta,
con note illustrative e glossario, da F. Eusso. Napoli,
Gianiiirii. 2 Baude. .525 S. 8». L. 12.

C o s t a n t i n i , Einaldo. Dante. Cittä di Castello, tip. Unione
arti grafiche. 150 S. 8".

Crass. Eduard, Das Liebesproblem in der Tragödie des
französischen Klassizismus. Eine literarhistorische Studie.
Leipzig, E. A Seemann. 19:^1. 143 S. M. 24.

Dante Alighieri, La \'ita Nuova, con introduzione e
commeuto di Domenico Guerri. Firenze , F. Perrella.
XXXV, 120 S. 8".^ L. .5.

Dante nelle memorie dei poeti italiani con introduzione di

Guido Batielli. Firenze. Giannini c f. XIII, 129 S. ^o.

Deutsches Dante-Jahrbuch. Herausgeg. von Hugo
Daffner. Bd. 6. Jena, E. Diederichs. 1921. 167 S. gr. 8».

M. 25; geb. M. 3.5.

Dante. Abhandlungen der Herren Adolf Dyroff, Engel-
bert Krebs. Matthias Baumgartner, Josef Sauer.
Köln, J. P. Bachem in Komm. 1921. 92 .S. gr. 8" =
Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im kath.
Deutschland. Vereintschrift 2. 1921. M. 7.50.

De Sanctis. F., Pagme dantesche. Con prefazione di

P. Arcari. Mailand, Ti eves. L. 8.

Edschmid, Kasimir [d i. Ed. Schmid], Hamsun, Flaubert.
Zwei Eeden. 1.—5. Tsd. Hannover. "Wolf Albrecht Adam
Verlag (durch C. F. Fleischer, Leipzig). 1922. 70 S. 8" =
Die Schwarzen Bücher. 2 3. Pappbd. M. 24.

E V, Luise, Methode Toussaint-Laiigenscheidt. Portugiesisch.
Brieflicher Sprach- und Sprechunterricht für das Selbst-
studium der portugies Sprache von Luise Ey, Lektor,
unter Mitw. von Adalbeit Athen. Kaufmann, u. Dr.
Carolina Michaelis deVasconcellos, Prof. Kursus 1.

Brief 1-18. ^'ebst Beil. 1.2 u. Pro.«pekt. Berlin-Schöne-
berg, Langenscheidtsche Verlh. 1921. i". 1. 1—18. 356 S.;

Beil.: 20: 16 S. ; Pros^pekt : 16 S. mit Abb.; 1 Leserost.
Hlw. Mappe in Papphüke M. 90.

Falke, Konrad, Dante. Seine Zeit. Sein Leben. Seine
Werke. Mit aiphabet. Inhalts- u. Schriftenverz u. 64 Taf.
Abb. München, C. H Becksche Verlh. 1922. VllI, 760 S.
8°. Lwbd. M. 110; Hpergbd. M. 220.

Farinelli, A., Dante in Spagna, Francia, Inghilterra,
Germania. Dante e Goethe. Torino, Frat. Bocca. IX,
507 S._ 8». L 40.

Filippini, F., L'esodo degli studenti da Bologna nel
1321 e il Polifemo dantesco. Bologna, L. Cappelli. 84 S.
8°. L. 5.

Finke, Heinrich, Prof., Dante. Eine Eede. Mit einem
Nachw. an Dr Otto Miller. Münster i. \V., Aschen-
dorffsche Verlh. 1922 31 S. 8». M. 6

rietcher, Jefferson B., Symbolism of the Divine Comedy.
New York, Columbia Univer.sitv Press. 245 S. S".

Fornaciari, ß., 11 canto XVlil deU'Inferno. (Lectura
Dantis.) Firenze, G. C. Sansoni. 31 S. 8". L. 3.

Fester, E. A., Le demier sejour de J. .J. Rousseau ä Paris.
1770—78. Smith College Studies in Modern Languages II,

2, 3. Northampton, Mass.

Foulche-Delbosc, R., Catalogue de la bibliothfeque
hispanique de. Abbeville, Paillart. 558 S.

Garcia Romero.F.. Catalogo de los incunables existentes
en la biblioteca de la Real Academia de la Historia. ,

.Madrid, Editorial Reus. 182 S. 4». 2.> pes. 1

Gillet, L.. Le Tasse ä l'abbave de Chäalis. Abbeville, l
Paillart. 32 S. 8>.

Giovanuozzi, G., II canto XXIV del Paradiso. (Lectura
Dantis.) Firenze. G C. Sansoni. 40 S. 8». L. 3.

Giuffrida, S., Dante educatore. Catania, N. Giannotta.
70 S. 8». L. 2.50.

Glossaire den patois de la Suisse Romande. Vingt-
troisieme rapport annuel de la redaction. 1921. Neu-
chatel, Impr. Paul Atlinger. 1922. 7 S. 8".

Glossaire des patois de la Suisse Romande. Eedige par
L. Gauchat. J. Jeanjaquet, E. Tappolet. Specimen. Neu-
chatel, Imprinierie l'aul Attinger. 1921. 9 S. 4"*.

Grapengeter, C, Die nordiranznsischen Elemente in

Mistrals Werken. Diss. Kiel. 75 S. 8".

G uicciardini. F., Eicordi politici e civili. Introduzione
e note di A. Faggi. Torino, Unione tip. ed. torinese.
XII, 122 S. 8°. L. 5. CoUezione di classici italiani con
note XXXI.

Guillaume de Lorris, Der Eoman von der Eose, Ober-
setzt von Fährmann-Gregor, mit Nachwort von E. Winkler.
Wien, Museiondruck. 19^1.

Guy er. Fester E., The Influence of Ovid on Crestien de
Troye-i. Diss. Chicago. (Eeprinted from the Eomanic
Beview, Vol. XII, No. 2 and 3. .\pril-June and July-
September 1921.

Hager, W., Bergson als Neu-Eomantiker mit besonderer
Berücksichtigung von M. Maeterlinck. Diss. München.
VllI, 80 S. 8".

Hamelius, P, Introduction ä la litterature fran^aise et

flamande de Belgique. Brüssel, J. Lebegue.
Hastings, W. S., The Drama of Honore de Balzac.
Johns Hopkins Diss. Baltimore. 158 S. 8".

Hermosilla, Diego de, Dialogo de la vida de los pajes
de palacio. Edited, with an Introduction and Notes by
D. Mackenzie. Valladolid, Viuda de Montero. 2.55 S. 8°.

(Publications of the University of Pennsylvania. Series
in Eomanic Languages and Literature. No. 7.)

Hinkfoth, 0., Branche IV des Couronnement de Louis.
Diss. Rostock. 116 S. 80.

26.— 29. J ahresbericht des Institus für rumänische
Sprache zu Leipzig. Herausgeg. von Prof. Dr. Gustav
Weigand. Leipzig. Joh. Ambr. Barth in Komm. 1921.

VII. 192 S. gr. 8». M. 24.

Jourdain, E. F., Dramatic Theorv and Practice in France.
1690-1608. New York. Longnians, Green. X, 240 S.

8". Doli. 4.25.

Krüger, Gustav, Prof. Dr., Französische SyjDomik, nebst
Beiträgen zum Wortgebrauch. Lfg. 11. S. 993—lo72.

Dresden u. Leipzig. C. A. Koch. 19vil. gr. 8". M. 10.

La Fuente. Diccionario enciclopedico ilustrado de la

lengua espanola publicado bajo la direccion de Don Jose
Alemany ßolufer y de varios reputados especialistas.

Barcelona, Sopena. 1294 S. 8". 12.50 pes.

Laudi spirituali. Prefazione di G. Vitaletti. Firenze,

G. Giannini e figlio = Fiori di letteratura ascetica e

raistica, n. 14.

Lauria. A., Tra spade e parrucche. Vita teatrale napo-
letana del secolo XVIIL Milano, Vallardi. 292 S. 8".

L. 7

Levy, Emil, Provenzalisches Supplement -Wörterbuch.
Fortgesetzt von C. Appel. 38. Heft. . Leipzig, O. R.
Eei.shind. Trasforar—Trufar. Bl. VIII, S. 385-512.

Mastelloni di San Niecola, Francesco, Delle voci degli

animali nei verbi della lingua italiana e della latina.

Roma. Maglione e Strini. i.9 S. 8". L. 6.

Menendez l'idal, R., El Cid en la historia. Madrid,
Jimeiiez y Molina. -52 S. 8".

Meu.si, Arturo. Cecco Angiolieri nella realtä vissuta e

nella rievocazione del ßeffardo. Alessandria, tip. Po-
polare. 36 S. 8«.

Mensi, Arturo, Un episodio culminante nella vita artistica

del Goldoni. Alessandria, tip. Popolare. 14 S. 8°.
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Messe d agli a, L., Aleardo Aleardi, Caterina Bon-Brenzoni,

ed Angelo Messedaglia secondo documenti e carteggi

inediti o rari. \'erona, K. Cabiauoa. 144 S. 8°. L. 5.

(Aus: Atti deir Accademia di agricoltura, scienze e lettere

di Verona. Ser. IV. Vol. XXII.) :

Momigliano, Attilio, Dagli Sposi promessi ai Promessi

Sposi. Firenze. Perrella. 77 S. 8". L. 4 = Biblioteca

rara: testi e documenti di letteratura, d'arte e di storia

racoolti da A. Pellizzari, serie III, ni. 47—48.

Vlorabito, F., 11 mistioismo di Giovanni Pascoli. Milane,

frat. Treves. 268 S. b«. L. 7. :

Morandi, M., Arturo Graf. Roma, A. Mondadori. X, 180S.
.so. L 12.

Morf, Heinrich, Aus Dichtung und Sprache der Eomanen.
Vorträge und Skizzen. Beihe 1. Berlin und Leipzig,

Vereinigung wissenschaftl. Verleger. 1922. 8". 1. Anast.

Neudr. IWi. XI, .540 S. M. 60; Pappbd. M. 75.

NavarroTomas,T., Cantidad de las vocales inacentuadas.

Madrid, Impr. de los Sucesores de Hernando. 18 S. 4".

Navarro Tomas, T., Diferencias de duraciön entre las

consonantes espafiolas. Madrid, Impr. de los .Sucesores

de Hernando. 27 S. 4".

Navarro Tomas, T., Historia de algunas opiniones sobre

la cantidad silabica espafiola. Madrid, Impr. de los

Sucesores de Hernando. 28 S. 4°.

Navarro Tomas, T., Sobre la artioulaciön de la I ca-

stellana. Barcelona, Impr. de la Casa de Garitat.

\b S. 4".

Xicholson, H., Paul Verlaine. Boston, Houghton Mifflin.

271 S. S". Doli. 5.

Olivetti, Fr., Dante a Padova. Ostiglia, tip. A. Mon-
dadori. 39 S. 8".

Paas, E., Das neutrale franz. Pronomen le in prädikativer

Verwendung. Diss. Göttingen. 179 S. 8".

Passalacqua, St. Benoit de Sainte-Maure e il Roman
de Troie. Alcamo, tip. G. .Temma. 87 S. 8". L. 7.

Pauli, Ivan, Contribution ä l'etuae du vocabulaire d'Al-

phonse Daudet. (Lunds Universitets Arsskrift, N. F.,

Avd. 1, Bd. 16, Nr. 6.) 109 S. 8". Lund, Gleerup; Leipzig,

Harrassowitz.
Pentim alli, Giuseppe, Alfredo Oriani: studio critico,

biografia e appendice bibliografica. Firenze, soc. ed. La
Voce. XIII, 4ü5 S. 8». L. 20.

Peters, Gertrud, Die Frau in der franz. Kunstepik des

12. Jahrhunderts bis zu Christian von Troyes. Diss.

Königsberg. Auszug.
P.uscariu, Sextil. Din per.spectiva Dictionarului. Cluj,

tipografia ,,.4rdealul" Institut de Arte Grafiche. 192j!.

.55 S. 8".

Rhaue, H., üeber das Fabliau „Des Trois Aveugles de

Compiegne" und verwandte Erzählungen. Diss. Brauns-
berg, Heyne. 107 S. 8".

Roberto, Federico De, Leopard!. Nuova edizione, con
un avvertimento dell' autore e il fac-simile di una lettera

di Giosue Carducci. Milane, fratelli Treves. 300 S. L. 7.

Rossi, V., 11 codice latino 85b8 della Biblioteca Nazionale
di Parigi e il teste delle „Femiliari" del Petrarca. Roma,
Maglione e Strini. 37 S. 8°. L. 17..50.

• ßubensohn, G., Die „Gorrespondance litteraire" Fr. M.
Grimm und H. Meister. Diss. Berlin. X, 173 S. 8".

San .Juan de la Cruz, Fr. Gerarde de, Nueva luz sobre
la familia del insigne poeta toledano Baltasar Eliseo de
Medinilla y particularmente .sobre su muerte v matador.
Toledo. Del Arno. 31 S. 4". 1 pes.

Santanera, A., L' amore passionale: sul canto V del-

r Inferno. La visiene di Dio: sul canto XXXIII del

Paradiso. Torino, Lattes. 61 S. S". L. 4.

Santangelo, S., Dantee i trovatori provenzali. Catania,
Giannotta. 281 S. 8». L 10.

.Sarauw, Chr., Die Italianismen in der französischen
Sprache des 16. Jahrhunderts. Diss. .Jena. VIII. 66 S. 8".

Sardi, Cesare, S.Francesco d'Assisi negli albori dell' arte

e del pensiero dantesco. Lucca. tip. ed. G. Giusti.

29 S. 8".

Sarno, Raffaele, II dialetto di Trani. Perugia, Unione
tipografica coeperativa. 31 S. L. 10.

Schure, E., L'äme celtique et le genie de la France ä
travers les äges. Paris, Perrin. Fr. 7.

Scritti vari pubblicati in eccasione del seste centenarie
della morte di Dante Alighieri per cura della Rivista di

filosofia neoscolastica e della rivista ..Scuola cattolica".

Milane soc. ed. Vita e pensiero. \JU , 192 S. 8".

(F. Crispolti, Come dobbiamo intendere Dante. — M.
Cordevani, Le vie di Dio nella filosofia di Dante. —
G. Busnelli, La ccsraegonia dantesca e le sue fonti.

—

E. Krebs, Contribute della scelastica alla relaziene di

alcuni problemi danteschi. — G. Gabrieli. Dante e

r Islam. — A. Gemelli, Beatrice e Virgilio. — E.
Chiochetti, La Divina Cemmedia nell'interpretazione

del Croce e del Gentile. — G. Busnelli, Le pit'i reoenti

pubblicazioni dantesche.)

Solltmann, Idamarie, Die Rektion der Ausdrücke der
Furcht im Französischen. Diss. Göttingen. 65 S. 8".

Spoerri, Th., Dr., Renaissance und Barock bei Ariost und
Tasse. Versuch einer Anwendung Wölfflinscher Kunst-
betrachtung. Bern, P. Haupt. '

1922. 47 S. gr. 8".

M. 14.

Steinmetz, Bernhard Michael, Calderon de la Barca.
Eine Würdigung und ein Weckruf. Paderbox'n, Junfer-
mannsche Buchh. 1921. 78 S kl. 8». M. 7.-50.

Stendhal (Henri Beyle), Lucian Leuwen. Roman. Aus
dem Naohlass hrsg. von Jean de Mitty. Ins Deutsche
übertragen und mit einer Einleitung versehen von Edgar
Byk. Berlin, Bong & Co. 2 Bde. 293 u. 315 S. 8».

Stolz, Friedrich, Dr. weil. Prof., Geschichte der lateinischen

Sprache. 2. Aufl., durchges. (Umschlagt. : neubearb.) von
Dr. Albert Debrunner, Prof. Berlin u. Leipzig, Ver-
einigung wissenschaftl. Verleger. 1922. 131 S. kl. 8" =
Sammlung Göschen. 492. Pappbd. M. 9.

Thorn, A. Chr., Les Proverbes de bon Enseignement de
Nicole Bozen. Publies pour la premiere feis par A. Chr.

Thorn. (Lunds Universites Arsskrift, N. F. Avd. 1.

Bd. 17, Nr. 4.) Lund, Gleerup: Leipzig, Harrassowitz.
64 S. 8».

Tommaseo, N., Dizionario dei sinonimi della lingua
italiana. Nuova edizione. Milane, Bietti. LVHI, 1330 S.

8». L. 18.

Teussaint, Gertrud, Die „Natureingänge" in den Minne-
liedern der Troubadours. Diss. Königsberg. Auszug.

Teynbee, P., Dante Studies. Oxford, Clarendon Press.

Valguarnera, Simone, II canzoniere, con introduzione
critico-biogratica della dott. Bma Genduso. Palermo,
tip. Matematica, G. Senatore. 125 S. 4". L. 20. (I lirici

.siciliani del Cinquecento I.)

Vermale, F., Notes sur .Joseph de Maistre inconnu.
Chambery, Dardel. Fr. 4.

S'incente, Gil, Auto de la Sibila Casandra. Con pro-
lege y netas de A. Giraldez. Madrid, V. Suarez.

Wilkins, E. H., Dante: Poet and Apostle. Chicago, The
University Press ef Chicago. IX, b9 S. 8". Dell. 1.25.

Zaun er, Adolf, Romanische .Sprachwissenschaft I: Laut-
lehre xmd Wortlehre I. 4., verbesserte Auflage. Samm-
lung Göschen. 128. 160 S. 8».

Literarische Mitteilungen, Personal-
n a c h r i eil t e n usw.

Professor Dr. Alfons Hilka (Göttingen) bereitet eine

Spanische Bibliographie vor uSd bittet deutsche
Bibliotheken, die über ältere spanische Drucke (bis 1800)

verfugen, um geneigte Auskünfte. Die Publikation soll

dem Aufschwünge des Studiums der spanischen Literatur-

geschichte dienen. Voi-erst gilt es, die Bestände besonders
älterer Literaturwerke an unseren Bibliotheken zu ver-

zeichnen, wozu weitere Mitarbeiter willkommen sind.

Der Privatdezent Dr. Robert Faesi in Zürich ist zum
ao. Professor der neueren deutschen und schweizerischen
Literaturgeschichte ernannt worden.

Der ao. Professor der engl. Philologie an der Uni-
versität Würzburg Dr. W. Fis'cher folgt einem Ruf als

ord. Professor an der Techn. Hochschule zu Dresden.

Prof. Dr. Wolf -Hamburg hat den Ruf als Nachfeiger
Morsbachs auf die ord. Professur für engl. Philologie an
der Universität Göttingen abgelehnt.

Dr. Th. Spira hat sich an der Universität Giessen

für das Fach der englischen Philologie habilitiert.
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An Stelle des ausscheidenden Professor Dr. A. Brandl
(Berlin) wurde der Direktor der Weimarer Landesbibliothek
Dr. Deetjen zum Präsidenten der Deutschen Shakespeare-
Gesellschaft gewählt.

Der ord. Professor der romanischen Philologie an der
Universität Würzburg Dr. W. K lieh 1er ist in gleicher
Eigenschaft an die Universität Wien berufen worden.

Der Privatdozent der romanischen Philologie an der
Universität Bonn Dr. Leo Spitzer ist zum ao. Professor
ernannt worden.

t am 10. Oktober zu Berlin Professor Dr. Otto
von Gierke im Alter von 80 Jahren.

t im November zu Stockholm Oscar Montelius im
Alter von 78 Jahren.

t am 2. November zu Basel Professor Dr. Andreas
Heus 1er im Alter von 87 Jahren.

t zu München im Januar der Professor der deutschen
Literaturgeschichte Dr. Karl Borinski, im 61. Lebens-
jahre.

t Anfang März zu Erlangen der ord. Professor der
germanischen Philologie Dr. Elias von Steinmeyer, im
Alter von 74 Jahren.

Notiz.

Den germaniBtischen Teil redigiert Otto Behaghel (Giesaen,

Hofmannstrasse lu), den romanistiscnen und englischen Fritz l^eu-
mann (Heidelberg, Koonstrasse 14;, und wir bitten, die Beiträge

(Rezensionen, kurze Notizen, Ferdonalnachrichten usw.) dementsprechend
getälligst zu adrebsieren. Die Kedaktion richtet an die Herren Ver-
leger wie Verfasser die Bitte, dalür Sorge tragen zu wollen, dass alle

neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr

gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung
von 0. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle

wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine

Besprechung oder kürzere Bemerktmg in der Bibliographie zu bringen.

An 0. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonder-

abztlge zu richten.

Preis für dreigespaltene Petitzeile

1 Mark 50 Pf. Literarische Anzeigen. Beilagegebühren nach Umfang
M. 70.- bis 100.—.

Spanisch! Italienisch!
Als vorzügliche Leitfäden empfehlen wir:

Einführung in das Spanische

für Lateinkundige. '^^'önY<*en^
Novelle El Capitän Veneno. Von Dr. El>er-
hard Vogel. Zweite Auflage. 296 Seiten
kl. 8'J. Preis geb. M. 28.—.

Das Werk ist von hervorragenden Autoren als

ein vortreft'liches Buch für die Unterwe.sung an
Lehranstalten wie für den Selbstunterricht an-
erkannt worden. Sehr maßgebende Fachzeit-
schriften l'ezeichnen es al<5 ein Meisterwerk.

Grammatik der italienischen

Sprache für Lateinkundige.
Mit einem Textheft und einem Vokabular.
VIII u. 156 Seiten kl. B". Preis geb. M. 18.-.

An der H^inil dieses Buches wird sich der

Lateinkundige in kurzpr Zeit und ohne große

Mühe einen reichen italieni.'^chpn Wortschatz und

auch die Kenntnis der wichtigsten Regeln er-

werben.

Zu den Preisen tritt der übliche Sortimenterzuschlag.

Paderborn. Bonifacius-Druckerei.

Verla;; von 0. R. Reisiand in Leipzig.

Job. Chr. Aug. Heyse's

Fremdwörterbuch
Durchaus neu bearbeitet von

Professor Dr. Carl Böttger.

Achtzehnte, neu durchgesehene Auflage,

mit dem 5 Bogen starken Anhang, ent-

haltend etwa 100 000 Worterklärungen.

1920. 60 Bogen. Lex.-S". Oeb. M. 46.—

.

Die Böttgersche Bearbeitung des Heyse
empfiehlt sich bekanntermaßen durch unüber-
troffene Reichhaltigkeit und Wohlfeilheit; es ist

wohl das vollständigste und verhältnismäßig
billigste derartige Werk.

VERLAG VON 0. R. REISLAND IN LEIPZIG.
Soeben erschienen:

Die Philosophie

der Geschichte als Soziologie.

Von

Dr. Paul Barth,
ord. Honorarprofessor an der UniversitiU zu Leipzig,

Erster Teil:

Grundlegung und kritische Übersicht.

Dritte und vierte, durchgesehene
und sehr erweiterte Auflage.

55'/2 Bogen Lex.-S». M. 90.—, gebunden M. 116.—

Die „Historische Zeitschrift" nannte die zweite Auflage (1915):

„gründlich, stoffreich und klar", die „Vierteljahrsschrift

für Sozial- und Wirtscliaftsgeschichte" : „eine hervorragende
Leistung".

Die

Geschichte der Erziehung
in soziologischer

und geistesgeschichtlicher Beleuchtung.

Von

Dr. Paul Barth,
ord. Honorarprofessor der Philosophie und der Pädagogik an dar Universität

zu Leipzig.

Das Schulwesen ist vielleicht der stärkste und
wirksamste aller sozialen Hebel. H. Taine.

Dritte und vierte,

wiederum durchgesehene und erweiterte Auflage.

1920. 49 Bogen. M. 54.—, geb. M. 80.—.

Julius Ziehen über die erste Auflage in der „Berliner

philologischen Wochenschrift": Es ist die Pflicht eines

jeden Schulmannes, das fesselnd geschriebene Buch ein-

gehend zu studieren.

Verantwortlicher Redakteur Prof Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — Druck der Piererschen Hofbuchdruckerei in Altenburg, S.-A.

Ausgegeben im April 1922.
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Giese, Der romantische Charakter |K arn e r).

Schmitt-Dorotic, Politische Romantik
,

(Jordan!.
Körner, Die Klage nnd das Nibelungenlied!

(Wesle).
Körner. Das NibeUingenlied (Wesle).
Heusler, Nibelungensage und Nibelungenlied 1

(Weslel.
J

Götze, Frühneuhochdeutsches Glossar (Be-
haghel).

)

Köster, Die Meistersingerbühne des 16. ,Fhs.

(Götze).
I

Goethe, Poesie liriche, comm. da I.. Bianchi
(V. Grolman).

Koethe, Hismarck, Arndt und die deutsche
Zukunft (S ulger- Gebin gl.

1 r i k , Nogle Grundsaetninger for Sagnforskning
(Golther).

Olrik, Gm Ragnarok (Golther).
Landsberg, Ophelia. Die Entstehung der

Gestalt und ihre Deutung (Ackermann).
Radebrecht, Shakespeares Abhängigkeit von

J. Mavston (Ackermann).
Meve r- Lii b ke , Romanisches etym. Wörter-

Ijuch. Lfg. 7—U (Herzog).
V. Wartburg, Französisches etym. Wörter-

buch (Rohlfs).
V o SS ler, Frankreichs Kultur im Spiegel seiner

Sprachentwicklung. 2. AuH. (Spitzer).
Falke, Dante, seine Zeit, sein Leben, seine

Werke (Vossler).

T. Navarro Tomas, Pronunciacion espafiola
(Hämel).

P. Sainz Rodriguez, Las Polemicas sobre
la cultura espat^ola (Hämel).

Pascu, Sufixole romänesti (M ey er-Lüb k e).

Pascu, Beiträge zur Geschichte der ru-
mänischen Philologie (Meyer-Lübke).

B i 1)1 io gvap hi e.

Literarische Mitteilungen, Personal-
nachrichten usw.

Heuer, Erwiderung.
Geizer, Erwiderung.
Lerch, Antwort.
Preisausschrei J> on der Stiftung Nietzsche-

Archiv.
Notiz.

FritzQiese, Der romantische Ctiarakter. Erster Band:
Die Entwicklung des Androgynenproblems in der Früh-
romantik. Langensalza, Wendt & Klauwell. 1919. VIII,
466 S. gr. 8". M. Ib + Teuerungszuschlag.

In. sich einheitlichen Kulturepochen eignet nicht

nur eine besondere geistige Haltung zu, sondern auch
spezifische geistige Interessen ; Form wie Stoff des

Denkens sind eigentümlich charakterisiert. So kann man
auch innerhalb der romantischen Schule eine Reihe
von ästhetischen und psychologischen Problemen auf-

zeigen, um die sich sämtliche Genossen jener Genera-
tion bemüht haben, und die monographische Behandlung
derartiger Lieblingsthemen vermag unsere Erkenntnis
der gesamten Bewegung wie ihrer einzelnen Träger
bedeutend zu fördern. In der Tat besitzen wir schon
eine Anzahl tüchtiger Arbeiten, die solche Längsschnitte
vornehmen und etwa über den Mythologiebegriff, die

Genieauf'fassung, die Liebestheorie der romantischen
Autoren handeln; ihnen gesellt sich die nach Umfang
und. Fleissaufwand bedeutende Leistung Gieses bei,

der mit glücklicher Hand ein höchst reizvolles Thema
ergriffen hat. Das Thema vom Unterschied der Ge-
sthlechter nämlich, das besonders seit W. v. Humboldts
bekanntem Horenaufsatz nicht mehr von der literari-

schen Tagesordnung verschwand, durch die Romantiker
nach allen Richtungen und bis ins Abstruse und Aber-
witzige abgewandelt worden ist und heute von Psycho-
logen und Pädagogen wieder lebhaft diskutiert wird ^

' Ich verweise bloss auf Georg Simmel, Das Relative
und das Absolute im Geschlechtsproblem (.in der Sammlung:
Philosophische Kultur S. 67 ff.); Emil Harn mach er, Haupt-
fragen der modernen Kultur (Leipzig 1914), XI. Kap ; Otto
Lippmann, Psychische Geschlechtsunterschiede (14. Bei-
heft der Zeitschrift für angewandte Psychologie, Leipzig

Gieses eigentlicher Ausgangspunkt sind Humboldts
Aufsätze über den Geschlechtsunterschied und über
männliche und weibliche Form (von denen er auch
einen Neudruck veranstaltet hat: Langensalza 1917),
und er zieht von hier aus die weiten und verwickelten

Verbindungsfäden zu dem Theosophen der Androgyne

:

Franz Baader'. Auch die Bedeutung dieses noch
viel zu wenig gekannten Mannes — über den u. a.

Caroline, Fr. Schlegel, Novalis, Steffens, Atterbom,
Lenau die enthusiastischsten Urteile gefällt haben —
und des Androgj-nenproblems überhaupt hat zuerst

Ricarda Huch in ihrer bedeutsamen „Romantik" hin-

gewiesen , sich in diesem Punkte freilich auch einige

Zurechtweisung durch Oskar Walzel gefallen lassen

müssen. Giese hat nun mit wahrhaft stupender Be-

lesenheit so ziemlich alles eingesammelt, was von
deutschen Romantikern über die Frage des Geschlechts-

unterschieds in öffentlichen Schriften und privaten

Briefen geäussert worden , ist auch den damit ver-

bundenen Erörterungen des erotischen Problems über-

haupt nachgegangen und bemüht sich mit besonderem
Eifer, die Quellen und Zusammenhänge dieser Ge-
schlechterpsychologie und "Philosophie aufzufinden. Er
zeigt uns, dass die Frühromantiker das Thema begreif-

licherweise nicht erst entdeckt haben , dass es viel-

mehr schon früher gesehen worden ist : von den Ver-

tretern des Sturmes und Dranges , dessen sozialrefor-

matorische Bestrebungen etwa in den Romanen Heinses

eine revolutionäre Prauenemanzipation zeitigen , aber

' Interessenten mache ich auf Baaders noch unge-
hobenen, Hunderte von Tagesheften enthaltenden hand-
schriftlichen Nachlass aufmerksam, den die Staatsbibliothek

zu München verwahrt.

16
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auch von Winckelniann, der bei Betrachtung griechischer

Bildnerei in kunstgeschichtlich • ästhetischer Hinsicht

auf das der Androgene benachbarte Hermaphroditen-

problem stösst. Auch die fachhche Psychologie und
Physiologie jener Tage (Pockels, Blumenbach) denkt

dem Geschlechtsunterschied nach. Erst bei den Roman-
tikern und dem ihnen verwandten Humboldt aber tritt

neben die abstrakte Theorie die reale Praxis : ihre

Geschlechterpsychologie ist eine Psychologie der von

ihnen erlebten bedeutenden Frauen. Freilich verbindet

sich mit der Empirie ihres Liebeslebens die Lehre Piatos,

der die kulturphilosophische Einstellung Fr. Schlegels

wie die ethische Schleiermachers in wesentlichen

Punkten bestimmt, und weiterhin die Plotins und seines

deutschen Nachfahren J. Böhme , deren Ideen in den
mystischen Gedankengängen des Novalis und vor allem

Baaders begegnen. In Baaders theosophischer Psycho-

logie gipfelt die romantische Geschlechtercharaktero-

logie ; er „wird Sammel])unkt der gesammten früh-

romantischen Lehren. Aber er trägt diese Synthese

in sich ; er eint weniger bewusst als intuitiv und seiner

Natur nach so. Denn in ihm selbst lebt die Fragmen-
taristik Schlegels und das Gegenwartsempfinden, in

ihm steckt der Theologe Schleiermacher und seine

ethische Feinfühligkeit, in ihm findet sich der Natur-

betrachter und Spekulant Schelling, ebenso der vom
Bergfach kommende magische Charakterologe Harden-
berg, endlich aber auch der von griechischem Aestheti-

zismus geleitete Humboldt. Was diese im einzelnen

betonen, wird bei ihm Akkord (S. 380 f.)". Das Problem
der Androgyne, des, sei's in der Vorzeit, sei's in der

Zukunft, sei's im Jenseits wesenden bisexuellen (oder

asexuellen) Vollmenschen konnte aber nur darum für

die romantischen Menschen solche Bedeutung gewinnen,
weil der romantische Charakter selbst eine Art Andro-
gjmeität zeigt, bisexuell gerichtet ist; Giese, der als

Psycholog, nicht als. Schrifttumsforscher, an seinen

Gegenstand herantritt, sieht die Romantik als charaktero-

logisches Problem an , das sozial- und literarpsycho-

logische — und allenfalls medizinische — Untersuchung
zu lösen habe.

Ein ausserordentlich weitschichtiges Material ist

in dem Werke verarbeitet, und da der Verfasser nicht

allzu ängstlich bei der Stange bleibt, vielmehr gern
dahin und dorthin ausschweift, um die Basis seiner

Darlegungen zu verbreitern , stehen zahlreich genug
auch fernerliegende Dinge in Diskussion. Mit Nach-
druck verweise ich da besonders auf die einlässliche

Behandlung der „Lucinde" (S. 199— 21-t), wo erwiesen
wird, dass dieselbe noch anderes und mehr enthält als

autobiographische Bekenntnisse, nämlich eine thema-
tisch abgestufte Typencharakteristik der Frau; seither

haben meine Mitteilungen in den „Preussischen Jahr-

büchern" (Blärz— April 1921) gezeigt, dass Fr. Schlegels

Roman auch sonst nicht blosse Konfession sein wollte.

Desgleichen werden Schleiermachers „Vertraute Briefe"

(S. 214—227) und sein gesamtes Liebessystem (S. 227
bis 250) wie das des Novalis (S. 320—342) einläss-

lich erörtert, von Fr. Schlegels „Diotima" eine viel-

leicht zu ausführliche Analyse geboten (S. 163— 184).

Ueber Herders (S. 68—72) und J. Böhmes (S. 291 bis

294, 356, 380) Beziehungen zur Romantik finden sich

ergiebige Notizen, aus dem W. v. Humboldt gewidmeten
Kapitel sei hier wenigstens der Versuch einer besseren,

von Leitzmann abweichenden Datierung des „Planes

einer vergleichenden Anthropologie"' (S. 416) hervor-

gehoben. Andere Abschweifungen freilich bieten kaum
mehr als unnütze Wiederholung fremder Forschungen.

Und in der Weitschweifigkeit liegt überhaupt der grosse

Mangel der Arbeit. Giese ist nicht Herr seines

Materials geworden, er bleibt dessen Sklave. Das Buch
breitet vor dem Leser neben den Resultaten der Unter-

suchung zugleich auch die gesamte Vorarbeit aus, und
darunter leidet nicht nur die Klarheit der Gedanken-

führung (man hat alle Mühe , das Wesentliche aus-

zulösen!) — die Lektüre des zu breit angelegten Buches

wird, trotz des „pikanten" Themas, bisweilen zur Qual;

und dazu trägt nicht wenig auch die entsetzliche

Schreibai-t des Autors bei, der gegen die elementarsten

Regeln deutscher Syntax grob verstösst^.

Der hingebungsvolle Fleiss , mit dem sich Giese

(der bekannte Herausgeber der Zeitschrift „Deutsche

Psychologie", also kein Literarhistoriker!) in das ihm

fremde Gebiet eingearbeitet hat , verdient volle An-

erkennung, aber es ist doch keineswegs zu verkennen,

dass ein Nichtfachmann am Werke ist. So kommt es

an vielen Stellen zu peinlichen Versehen, die zugleich

die sträfliche Hast bekunden, mit der der Verfasser

seine Quellen durchflogen hat; das Schlimmste ist ihm

wohl auf S. 255 passiert, wo er ein Jugendsonett

des Novalis sinnloserweise Fr. Schlegel zuschreibt

und daraus allerlei charakterologische Schlüsse zieht . . .

Therese Hubers Veröffentlichuns der Forsterbriefe kann
„eine mühevolle und feinsinnige Arbeit" nur nennen
(S. 100), wer Paul Zinckes aufschlussreiche Prozess-

führung („Georg Forster nach seinen Originalbriefen",

Dortmund 1915, 2 Bde.) nicht kennt; die Fabel von
den obszönen Briefen des künftigen Schwiegervaters

an Novalis (S. 142) hat Eduard Havenstein
(„F. V. Hardenbergs ästhetische Anschauungen", Berlin

1909) längst aus der Welt geschafft; S. 199, Z. 10 v. u.

ist eine Briefstelle missverstanden: „eigentlich der
Roman selbst" wird von den „Lehrjahren der Männlich-
keit", nicht von der Fortsetzung der „Lucinde" gesagt.
Darf man heute noch davon reden, „dass in Goethe
eine Art Spaltung des dichterischen vom naturwissen-
schaftlichen Ich nach Leben und Schaffen stattbat"
(S. 283 f.)? Fr. Schlegels Kanzone an Ritter (Tiecks
Poetisches Journal S. 217—220) scheint Giese (S. 288)
nicht zu kennen. Zu S. 347 wäre Walzels Ofterdingen-
aufsatz (GRM VII) heranzuziehen. Tiecks „Aufruhi-
in den Cevennen" ist eine Novelle, kein Gedicht '(S. 456).
Mein S. 448 zitierter Aufsatz findet sich im LE
XVI. Jahrg. (1914). S. 465 f sind Notizen zum Thema
„Liebestod" beigebracht, ohne dass dort der Name
Z. Werners erscheint, an dem Giese auch sonst
nicht hätte vorübergehen dürfen; vgl. etwa Wolfgang
L i e p e

,
Das Religionsproblem im neueren Drama (Halle

1914), S. 115 ff., 119 f Die Erörterung des bekannten
Havm-Diltheyschen Streites, ob der magische Idealismus
oder die reale Psychologie das Wesentliche bei Novalis
sei (S. 308— 320"i, ist weder klar noch erspriesslich

;

unklar und z. T. unrichtig sind auch die Bemerkungen
über die Individualdisposition der Romantiker (S. 252 ff.)

:

Giese sieht nicht den wesentlichen Unterschied zwischen
romantischer und empfindsamer Männerfreundschaft. —
Wird man demnach nicht alles aus dem Gieseschen
Werke ungeprüft übernehmen dürfen, so geschieht da-

Z. B. unzählige Male: nicht nur, «?« auch.
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durch dem Verdienst nur wenig Abbruch , das dem
Buche als Sammhing und , wenn auch bisweilen un-

zulängliche, Bearbeitung eines wertvollen Materials zu-

kommt'. Dem versprochenen zweiten Bande des Unter-

nehmens, der die Beziehungen der Romantik zum „Para-

psvchischen" — was die Romantiker selbst als „Nacht-

seite der Natur" bezeichneten — darstellen wird, darf

man mit Spannung entgegensehen.

Zurzeit Göding in Mähren. Jos. Körner.

Carl Schmitt-Dorotlc, Politische Romantik.
München-Leipzig, Duncker & Humblot. 1919. IV, 162 S.

8". M. 5.50.

Das Bedürfnis scharfen begrifflichen Erfassens,

das in den Geisteswissenschaften gefühlsmässiger Be-

stimmung immer mehr zu weichen droht, hat dies Buch
diktiert. Definitionen der Romantik gab es bisher

genug. Keine befriedigte. Die Vorsichtigen fassten

die Romantik als blosse Reaktion gegen den Klassizismus,

der Romantiker macht alles umgekehrt wie der Klassiker,

sein Gebiet war damit negativ abgegrenzt. — Auch
etymologisch konnte man „romantisch" erklären^;

allein das Wort ist eben „ein leeres Gefäss geworden,

das mit verschiedenem, von Fall zu Fall sich änderndem
historischem Inhalt gefüllt wird" (S. 13). Und so ist

,,auch nichts damit erreicht, wenn das Romantische
als mystisch-expansiver Drang, als Sehnsucht nach dem
Höheren, als Mischung von Naivität und Reflexion, als

Herrschaft des Unbewussten . . . umschrieben wird"

(S. 14).

Wie waren nun die Präzedenzien : Ein neues

Denken war geworden : Montaigne hatte den anthropo-

zentrischen Standpunkt, Kopernikus den geozentrischen

umgestosseu. Seit diesen fundamental revolutionären

Taten war alles Denken: entweder Förderung des

logischen Weiterdenkens, oder Hemmung. lieber

Gassendi, Cyrano Bergerac, Saint-E\Temond, die grossen

Engländer, de Maillet (Cyrano gewidmet, Quelle Suffons,

Goethes, Lamarcks), Voltaire geht meiner Ansicht nach

die gerade Linie zur modernen Naturwissenschaft^.

Descartes ist der erste grosse Hemmende: Sein Cogito

ergo suni iülivt zu anthropozentrischem Denken
zurück, die Tiere, unsere in manchem überlegenen

Brüder bei Montai^e, werden wieder zu Maschinen,
die der Instinkt treibt. Aber er ist zugleich Förderer

mit seiner Ablehnung aller Tradition und das von
Montaignescher und Kopernikanischer Schule erschütterte

ontologische Denken, erhält nur zweifelhafte Stützen.

Der Dualismus Seele und Leib bleibt ein ungelöstes

Problem . . .

„Die höchste und sicherste Realität der alten

Metaphysik, der transzendente Gott war beseitigt . . .

Zwei neue diesseitige Realitäten traten auf, . . . Völlig

' Viel weiter und tiefer greift das eben erschienene
hervorragende Buch von Paul Kluckhohn, Die Auf-
fassung der Liebe in der Literatur des 18. .Jahrhunderts
und in der deutschen Romantik (Halle 192'J1, ein wahres
Wunderwerk geistesgeschichtlicher Forschung.

- Zu dem Namen Romantik und seiner Auffassung
durch die Romantiker vgl. S. 70: ..Alles ist .erstes Glied in

einer unendlichen Reihe. Anfang eines unendlichen Romans'
(Novalis). Hier wird das AVort romantisch seiner etymo-
logischen Bedeutung wieder gerecht."

' Dieser Zusammenhang wurde schon von Victor
Cousin erkannt, wie ich nachträglich bemerke: Hist. gen.

de la Pliüosophie 1884 ',8 Aufl.), S. 321.

irrational . . .. aber objektiv und evident in ihrer über-

individuellen Geltung beherrschen sie in realitate das

Denken der Menschheit als die neuen Demiurgen"

:

Die Menschheit und die Geschichte (49)'. Und
hier setzt nun der Romantiker, halb Reaktionär gegen

den Fortschritt der Erkenntnis, halb Revolutionär, weil

er sich ihm nicht entziehen kann, ein: „Was der mittel-

alterliche Mystiker in Gott gefunden hatte, suchte das

romantische Subjekt selbst zu übernehmen, ohne aber

die Möglichkeit aufzugeben, den beiden neuen Demiurgen,

der Gemeinschaft und der Geschichte, die Aufgabe

einer solchen Vereinigung zuzuweisen. Bei Rousseau

ist das Volk bereits eine irrationale, gefühlsmässige

Gemeinschaft, . . . Das grosse, übermenschliche Gesamt-

individuum, bei dem Denken und Leben eins sind, das

Volk wird zum Reservoir aller Irrationalität des un-

endlichen Unbewussten und des Geistes zu gleicher

Zeit. Dem Volk in realitate wurde die Aufgabe zu-

gewiesen, der Träger der Naivität zu werden, die der

Romantiker für seine Person verloren hatte" (61, 62).

„Die Geschichte Hess sich ebenso . . verwerten" :

Die Gegenwart beengt den Menschen. Die Vergangen-

heit ist ihre Negation: „Das Ferne, das Seltene, das

Phantastische, Wunderbare, Geheimnisvolle, das von

einio^en sogar in eine Definition des Romanischen auf-

genommen wurde, bedeutet nichts für sich. Seine
romantische Funktion liegt in derNegation
des Heute und Hier" (63, 64). Also: der Ro-

mantiker weicht der Wirklichkeit aus, aber ironisch

und mit der Gesinnung der Intrige" (66). Und so

endet der Wille zur Realität im Willen zum Schein.

Woher stammt dieser Quietismus, diese geistige

Trägheit, wie ich sagen möchte? Schmitt hält sie für

eine direkte Wirkung des Okkasionalismus, der

in jedem einzelnen Falle Gott als Vermittler zwischen

Körper und Seele auftreten Hess und alles ausserhalb

Gott Liegende als blosse Occosion für sein Eingreifen

sah. „Hier rechtfertigt es sich . . ., dass die Er-

örterung der Struktur des romantischen Geistes von

Descartes ausging, der von der Argumentation, dass

ich bin, weil ich denke, von dem Schluss vom Denken

auf das Sein, zu der Unterscheidung von innerlich und

äusserlich, Seele und Leib, res cogitans und res extensa

geführt wurde. Daraus ergeben sich die logischen und

metaphysischen Schwierigkeiten, beides miteinander

in Einklang zu bringen und die Wechselwirkung

zwischen Seele und Leib zu erklären. Die okkasio-

nalistische Lösung .... beseitigte die Schwierigkeiten

dadurch, dass sie Gott als die wahre Ursache jedes

einzelnen psychischen und physischen Vorgangs an-

sah ... . IIq Wahrheit handelt nicht der Mensch,

sondern Gott" (89). Diese Lehre treibt der Romantiker

anthropozentrisch auf die Spitze: „In der Romantik

tritt das geniale Subjekt an die Stelle Gottes und be-

trachtet die äussere Welt als Okkasion seiner eigenen

Tätigkeit und Produktivität. Auch das grösste äussere

Ereignis, eine Revolution, ein Weltkrieg, ist ihm gleich-

gültig; der Vorgang wird erst bedeutungsvoll, wenn

er Anlass eines grossen Erlebnisses oder eines genialen

Aper(;us geworden ist. Wahre Realität hat also nur,

was vom Subjekt zum Gegenstand seines schöpferischen

Interesses gemacht wird .... Hier scheint ein un-

1 Und die Natur? Geht sie nicht voraus? Ist sie

nicht beiden übergeordnet?
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geheuerliches Persönlichkeitsbe'wusstsein sich zu un-

geheurer Aktivität zu konzentrieren." Der Romantiker
hat aber „keine andere Aktivität als seine Stimmung"

(89, 90). Und hieraus fiiessen nun als Folgen Eigenart

und Theorie: L'art poiir Vart (90), das Antithetische,

Rhetorische , — die politische Haltlosigkeit. (Vgl.

V. Hugo !) Denn was ist nun ^politische Romantik" ^

„Musik zu einem politischen Programm, d. h. ein

Begleitafifekt zu einem politischen Vorgang."

Das Buch ist geschrieben, um die Haltlosigkeit

der „politischen Romantik" zu erweisen. Ich habe
nur das prinzipiell Wichtige herausgegritfen und muss
auch über das hinweggehen, was Schmitt über Joseph
de Maistre und Bonald sagt. Als aus dem Elsass

kommend, kennt er die Franzosen, ohne deren Kenntnis
die grosse Linie der geistigen Entwicklung seit dem
11. Jahrhundert, gewiss seit dem 16., nicht objektiv

zu verstehen und zu studieren ist.

Was die Konstruktion Okkasionalismus= Romantik
beb-ifft, so finden sich Belege für den Zusammenhang
nur in Anm. 81'. Doch beabsichtigt der Verf. die

zahlreichen Belege für den direkten Zusammenhang
später zu veröifentlichen. Ohne diese möchte der

objektive Beurteiler dazu neigen, Okkasionalismus und
Romantik als Phasen einer und derselben Geistes-

richtung zu fassen. Einer Geistesrichtung, die wohl
in dem modernen Aesthetizismus , der mit der Neo-
romantik in der Dichtung einsetzt, ausläuft. Und in

dieser letzten Feststellung liegt auch der Grund, warum
das Wesen der Romantik immer so verschwommen
dargestellt werde: Weil es meist Romantiker waren,
die über Romantik schrieben. Weil sie selber anthro-

pozentrisch dachten.

Fassen wir das Gesagte noch einmal zusammen,
so ergibt sich folgendes: Romantik ist eine Phase der

grossen
,

gegen den Fortsehritt der Erkenntnis ge-

richteten Strömung. Diese Strömung besteht in neu-

zeitlicher Art erst seit Kopernikus und Montaigne

:

Die Erkenntnis der Stellung des Menschen unter den
Geschöpfen, der Stellung der Erde im Weltraum be-

gründet jede andere Erkenntnis. Erst muss man sich

mit der Lage des eigenen Hauses vertraut machen,
ehe man die Relation der Umgegend erkennt.

Gegen die Bedeutungslosigkeit, die diese Erkenntnis

ihnen, ihrem Wohnsitz gibt, sträuben sich die Mensch-
lein. Dennoch sind sie unfähig, sich den kernigen

Wahrheiten der neuen Schulen zu entziehen, und so

werden sie halbe Menschen, unkritisch und nur im
Gebiete der Lyrismen produktiv: Gefühl, Stimmung,
Deutung, Dichtung.

All dies führt sie zur Tradition, die jene abbauen,

zurück, aber nicht aus innerem Drang, sondern aus

Protest (Intrige). Sie spielen Tradition gegen Fort-

schritt aus. Sie benutzen alle Ueberlieferung , um
Barrikaden gegen mächtig wachsendes und unbequemes
Neues zu bauen. Unfähig, die Position auf die Dauer
zu halten, denn zu sehr stehen sie selber schon unter

dem machtvollen Einfluss des Neuen. Aber auch un-

fähig, beim Aufbau mitzuarbeiten, da ihre Weltanschauung
den Willen zur Tat paralysiert hat. Dieser Paralyse

fand der Malebranche-Geulincxsche Okkasionalismus
eine zureichende und rechtfertigende Anschauung

:

Spcdator sum in Itac sccna non ador.

I
Hier stammen die Romantiker her. Sie üben der

fortschreitenden Erkenntnis gegenüber [etwa 3Ionia/gne s

Que sais-je? — Kritik der reinen Vernunft. — Taine's

(ie VhiieUigciiCf) Vogelstrausspolitik: Sie stecken den

Kopf in den Sand: fliehen in sich, in Gottes Schoss

(TamnihfisnuiS wie Schmitt sagt), in eine idealisierte,

antinatürlicbe Natur, ins Mittelalter (romantisierte

Geschichte), ins Reich der Aesthetik, d. i. wiederum
in sich. Damit ist dichterisch Hohes zu leisten, der

Wahrheit kommt man allerdings nicht näher. •

—

Unbekümmert um diese nervös ausweichenden

irrationalen Strömungen in den Geisteswissenschaften,

schreiten die Naturwissenschaften rational voran. Meist

nicht gegen Religion oder Tradition, sondern mit der

Erwartung, dass der Glauben Schritt hält oder

nachkommt: dass die Versöhnung von Wissen und

Glauben, wie dies naturgemäss scheint, sich von Jahr-

hundert zu Jahrhundert neu vollzieht. „In meines

Vaters Hause sind viele Wohnungen." Hundert Jahre

nach Kopernikus , ein Menschenalter nach Gassendi-

Cvrano, pries La Bruyere Gott mit den Wundern des

Kopernikanischen Systems, das eine Generation vorher

in seinem Namen verlästert worden war. L^nd auch

heute regt es sich, wenn man aufmerkt.

Freilich herrschen die ausweichenden Strömungen

in den gelehrten Körperschaften und damit auch in

den Lehrbüchern. Man vergleiche, wie in diesen

Montaigne und Gassendi einerseits — Descartes anderer-

seits traktiert werden. Ebensoviel Seiten hier wie

Zeilen dort. Aber die Erkenntnis schreitet unbeirrt

fort, und Schmitts Buch scheint mir in seiner sauberen

und mitleidslosen Scheidung der beiden Lager ein

Markstein in ihrer Entwickelung.

München. Leo Jordan.

Joseph Körner, Die Klage und das Nibelungenlied.
Leipzig, Eeisland. 1920. 71 .S.

Ders., Das Nibelungenlied. Aus Is'atur und Geisteswelt.
Bd. 591. Leipzig u. Berlin, Teulmer. 1921. 122 S.

Andreas heusler, Nibelungensage und Nibelungen-
lied. Dortmund, Euhfus. 19:^1. 2:-:4 S.

Die Klage hat nach Körner ausser dem Nibelungen-

lied keine anderen Nibelungenquellen benutzt: sie kannte

lediglich mündliche Traditionen der Dietrichsage. Dabei

hätte etwas eindeutiger formuliert werden sollen , was
unter diesen „mündlichen Traditionen" zu verstehen

ist. Das Gedicht ist lediglich eine Interpretation des

Epos: „nicht der dünne Faden ihrer sogenannten Hand-

lung ist das Wesentliche, sondern die an diesem Faden
aufgereihten kommentierenden Zusätze". Die Kunst
des Dichters scheint K. zu überschätzen; „ein guter

Mensch, aber ein recht mittelmässiger Poet," so hat

F. Vogt ihn vortrefflich charakterisiert. Die lateinische

Vorstufe des Epos lehnt K. ab: dagegen verficht er

die Meinung, nicht nur die Nibelungendichtung, sondern

auch andere Heldensagen seien aus historischen Quellen

gespeist, eine schon mehrfach ausgesprochene Ansicht,

von deren Richtigkeit ich mich nicht zu überzeugen

vermag. Am eingehendsten erörtert der Verf den

sekundären Einfluss der Klage auf die überlieferte

Gestalt des Epos. Das führt zu einer Besprechung
des Handschriftenverhältnisses, die mit einigen Modifika-

tionen auf Braunes Ergebnisse hinauskommt und die

Einwände von Holz zu widerlegen sucht. „Die .Not'
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ist das durch eine heute nicht Qiehr feststellbare, aber

keineswegs grosse Zahl von Interpolationen verfälschte

Original des NL. Diese Interpolationen stammen aus

*C +C, einer durch Aufnahme derKlagezusätze inhaltlich

bereicherten, etwa um 1230 entstandenen Umarbeitung".

Für interpoliert hält K. unter anderem alle Strophen,

die Pilgrim von Passau als Oheim der Burgundenkönige
bezeichnen. In seinem zweiten Buch stellt er S. 57

Anm. zusammen, was ihm interpoliert scheint, im ganzen
über 120 Strophen, also doch eine recht achtbare Zahl.

Da der
,
gründliche Rechenschaftsbericht' einem anderen

Orte vorbehalten wird , ist es hier nicht möglich , ein

Urteil über diese Streichungen abzugeben ; nur gegen
die Anfiahme, die ,Urnot' habe mit Str. 2378 ge-

schlossen, der Titel ,Der Nibelunge Not' sei also nicht

echt, möchte ich mein Bedenken nicht verschweigen.

Die Meinung, dass die Liedredaktion ursprünglich keine

Klage enthalten habe , hat viel für sich , bedarf aber

noch einer eingehenden Prüfung. Vielleicht lässt sich

durch Untersuchung von Stil , Metrik , Wortschatz
einiges dazu beibringen.

Den eigentlichen Kern des zweiten Buches bildet

das vierte Kapitel: „Das Nibelungenlied als Kunst-
werk". Es ist umfangreicher als die drei anderen zu-

sammen, die mehr eine Art Einleitung darstellen. Im
ersten wird die ,Kunstform' behandelt (unter ein-

gehender, fast zu eingehender Widerlegung der Lieder-

theorie), im zweiten ,die Ueberlieferung des Textes',

im dritten ,der Stoff', d. h. die Sage. Dieses dritte

Kapitel liest man nicht ohne erhebliche Bedenken. Es
kommt mir so vor , als habe der Verfasser , dessen
Schrift nach eigener Aussage nur zum geringeren Teil

auf eigener Forschung, überall jedoch auf eigenem
Nachdenken beruht, zwar die Fülle von wissenschaft-

licher Literatur auch über allgemeine und grundsätz-

liche Fragen mit grosser Gewissenhaftigkeit durch-

gearbeitet, sei aber doch nicht überall zu klaren An-
schauungen und sicherer Beherrschung des Materials

gelangt. Man hat zuweilen den Eindruck einer auf-

fallend eklektizistischen Behandlung; hie und da über-

raschen sogar handgreifliche Ungleichmässigkeiten: die

,mythologische Ausdeutung' der Siegfriedsage wird

S. 41 sehr energisch abgelehnt. Drei Seiten weiter

ist vom ,Siegfriedmythos' die Rede. Hier ist Mythos
offenbar in anderem Sinne gemeint. Wie Körner
sich zu Panzers Märchentheorie stellt , ist mir aus

seinen Ausführungen auf S. 44 , nicht klar geworden.
Vielleicht liegt es auch weniger an mangelnder innerer

Verarbeitung als an unzulänglicher Gestaltung. All-

gemeinverständliche Erörterung verwickelter und weit-

verzweigter Probleme ist eine sehr schwierige Aufgabe

:

die darstellende Kraft des Verfassers scheint ihr nicht

gewachsen. Auch seine sprachliche Kunst ist nicht

sonderlich gepffegt: es wimmelt von wenig glücklichen

Wendungen
;
hin und wieder begegnen Sätze, die man

erst beim zweiten Lesen versteht. K. hat zu viel

Stoff auf engsten Raum zusammengepresst; das ist

wohl die Wurzel des Uebels. Die Vorliebe für latei-

nische Wendungen wie toto coelo , lingua vulgaris,

disiecta membra, ex professo mitten im Text ist für

meinen Geschmack unerträglich, nicht minder die zahl-

reichen eingeklammerten Schaltsätze.

Das vierte Kapitel ist in jeder Hinsicht besser
gelungen, hier gibt K. auch Eigenes: eine in vielen

Punkten ansprechende und förderliche ästhetische

Würdigung des Epos. Freilich ist auch da mancherlei

anfechtbar. Wie kann man das NL. geradezu als Roman
bezeichnen y Von dem unglücklichen Wort ,Volksepos'
machen wir uns allmählich frei , aber nun darf man
das Kind nicht gleich mit dem Bade ausschütten. Dass
Heldenepos und Ritterroman verschiedene literarische

Gattungen darstellen, kann doch niemand im Ernst be-

streiten. Die dichterische Leistung des Epikers ist

weit überschätzt. Ich freue mich über jede kräftige

Reaktion gegen die Tendenz , den Nibelungendichter
zum „elenden Stümper" zu stempeln, aber was K. ihm
zutraut, geht denn doch zu weit. Kein Gedanke, dass

er es fertig gebracht hätte, den Stoff zu einer einheit-

lichen Dichtung , einem ,Kriemhildenroman' zu ver-

arbeiten. Weder im ersten noch im zweiten Teil ist

K. die Zentralfigur; im ersten Teil ist es ganz aus-

schliesslich Siegfried und niemand anders , und im
zweiten — das muss K. sogar selbst zugeben — sind

es Kriemhilds Feinde. Lediglich im Mittelstück ist

K. ,Vordergrundsfigur'. Im ganzen herrscht keine

Person und kein Charakter, sondern die epische Hand-
lung. Wie man versuchen kann , die Rolle , die der
Schatz für K. spielt , ästhetisch zu rechtfertigen und
eine gestaltende und charakterisierende Absicht des
Dichters dahinter zu suchen, statt sie lediglich histo-

risch zu begründen, ist mir unbegreiflich. Ich halte

es für grundfalsch zu sagen, dass die hier geübte Art
der Quellenbenutzung von der Arbeitsweise eines Poeten
neuerer Zeit (Goethe und Hofmannsthal als Beispiele

!)

durchaus nicht abweiche. Wir würden es uns ent-

schieden verbitten , wenn uns ein moderner Dichter
derartige Unwahrscheinlichkeiten, sogar Unmöglichkeiten
zumuten würde wie das NL. K. räumt deren drei

ein, — in Wirklichkeit sind es erheblich mehr. Wir
beurteilen einen mittelalterlichen Heldenepiker nach
anderen Grundsätzen , und zwar mit gutem Recht.
Aber dann muss auch die ganze Betrachtungsweise
anders sein : nur die genetische hat innere Berechtigung.

Und beim NL. sind wir nun einmal in der glücklichen

Lage , wenigstens für den zweiten Teil die Quelle

inhaltlich ziemlich genau erschliessen zu könuen.

Davon muss jede Würdigung der dichterischen Per-

sönlichkeit ausgehen , auch wenn sie sich an weitere

Kreise wendet.

Wie man auf diese Weise den Dichter und sein

Werk auch dem Laien näherbringen kann , zeigt das

schöne Buch von Heusler. Er entwickelt die Per-

sönlichkeit des Dichters lediglich aus der Art, wie er

die Ueberlieferung umgestaltet, und das geschieht so

klar und durchsichtig, mit sorgsamster Abwägung und
innigster Einfühlung in die dichterische Individualität,

wie es nur die reife Kunst eines Meisters vermag.

Ich verzichte gern auf das billige Vergnügen, einzelne

Einwände zu erheben. Es gibt natürlich eine Reihe

von Punkten, über die man auch anderer Meinung sein

kann. Auch H. schätzt den Dichter m. E. manchmal
zu hoch ein; aber die ganze Persönlichkeit wird hier

doch in einer Weise lebendig wie kaum je zuvor.

Auch in Heuslers Buch geht der Würdigung des er-

haltenen Epos, die den Hauptteil bildet, eine kürzer

gefasste Darlegung der Vorgeschichte voraus. Es
kommt ihm hier nicht darauf an, Probleme zu erörtern,

sondern in zusammenhängendem Bilde zu zeigen , wie

sich ihm die Geschichte des epischen Stoffes darstellt.

Aus dem Material , das er in einer Reihe von Einzel-
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Untersuchungen gefördert und bearbeitet hat, wird jetzt

ein stattliches Gebäude aufgeführt. Auch wer nicht

alle Voraussetzungen annimmt, wird gern zugeben, dass

hier in liebevoller Hingabe und scharf eindringender

Forschung ein klar geschauter Zusammenhang mit sicht-

licher Freuie am aufbauenden Gestalten entworfen ist.

Im einzelnen Hessen sich selbstverständlich mancherlei

Fragezeichen anbringen ; ich beschränke mich auf eine

besonders auffallende Stelle. Soll das ,alte Brünhiiden-

lied', wie es S. 9 ff. rekonstruiert wird , wirklich in

dieser Form nach dem Norden gewandert seinV Heusler

spricht selbst unmittelbar vorher von ,Mischformen'.

Sollte sich diese ,Mischform' im Norden wieder säuber-

lich in ihre Bestandteile, Bettod und Waldtod, zerlegt

haben? Ausserdem ist diese Urstufe viel zu reich an

epischem Detail. Es wäre besser gewesen , sie nicht

zu rekonstruieren, sondern einfach das alte Sigurdlied

nachzuerzählen und die Abweichungen anderer Fassungen,

die wahrscheinlich oder möglicherweise alt sind, in

irgendeiner Form beizugeben.

Ein zweiter Einwand betrifft die Art der Dar-

stellung. Heusler verhehlt seinen Lesern nicht, dass

„eine solche Vorgeschichte über das Beweisbare häutig

hinaus mus.s" ; aber gerade der Leser ohne Fachkennt-

nisse , an den er sich in erster Linie wendet , ist gar

nicht in der Lage zu erkennen, wo das geschehen ist.

Häutige Einschränkungen durch ,wahrscheinlich . ver-

mutlich, vielleicht', hätten allerdings die Darstellung

beeinträcbtigt, und ich bin der letzte, der den Vorzug,

dass Heuslers Buch ganz ausgezeichnet geschrieben ist,

unterschätzen möchte; aber in diesem einen Punkt

scheint mir die bessere Lesbarkeit doch recht teuer

erkauft. Auch eine Auswahl der wichtigsten Literatur

möchte man gerade in einem Buch wünschen, das für

weitere Kreise bestimmt ist. Das Gesamturteil wird

durch Einzelheiten, die man gern anders gesehen hätte,

nicht beeinträchtigt , und ich gestehe , dass ich mich,

hauptsächlich was die Würdigung der erhaltenen

Nibelungendichtung und der Leistung ihrer Veri'assers

angeht , kaum jemals so stark und lebendig angeregt

und gefördert fühlte. Besonders sei noch auf das vor-

letzte Kapitel hingewiesen, wo der fruchtbare Gedanke

eines .stoffgeschichtlichen Kommentars', einer Sonderung

der verschiedenen Altersschichten, an vier Abschnitten

gründlich und feinsinnig durchgeführt wird.

Frankfurt a. M. Carl Wesle.

AlfredGötze, Frühneuhochdeutsches Glossar. Zweite,

stark vermehrte Auflage. Bonn, Marcus & Weber. 19"20.

Xn u. 240 S. 8». M. 15.50.

Götzes ganz vortreffliches frühnhd. Glossar er-

scheint in der neuen Auflage um mehr als 100 Seiten

vermehrt; z. B. allein der Buchstabe z enthält etwa

70 neue Artikel. Aber auch die einzelnen Artikel

selber sind vielfach in erwünschter Weise reicher aus-

gebaut. Mit Rücksicht auf die sicher nicht aus-

bleibende dritte Auflage möchte ich fragen , ob es

nicht pädagogisch zweckmässig wäre, wenn zwischen

identischen Wörtern, die sich nur im Schriftbild oder

in der mundartlichen Lautgebung unterscheiden, die

Beziehung hergestellt würde, also z. B. bei KÖstcrhenid

verwiesen würde a.\ii wesierhcDihd, bei sähe &vLi zadien,

bei zeg auf zecJc. Und gehört nicht l-cincn zagen gehen

eher unter zage als unter das Adj. ziuj'^ Bei seltenen

Wörtern wie verpfundzollen, verschmottert, verschnurft,

die das DW nicht kennt, wäre der Fachmann für einen

Beleg dankbar. Ich persönlich würde gern wissen, ob

weil wirklich auch in der Bedeutung von seitdem vor-

kommt.

Giessen. 0. Behaghel.

Albert Köster, Die Meistersingerbühne des sech>
zehnten Jahrhunderts. Ein Versuch des Wiederaufbaus.
Halle, Niemeyer. 1921. 111 S. 8". M. 20.

Im ersten Teil seiner Forschungen zur deutschen

Theatergeschichte des Mittelalters und der Renaissance
hatte Ma.x Herrmann 1914: das Theater der Meister-

singer von Nürnberg aufgebaut, ^'on Bedenken aus-

gehend, wie sie öffentlich zuerst wohl Alexander v. Weilen
D. Lit.-Ztg. 35 (1914) 19(54 ff. angedeutet hatte, reisst

Köster diese Bühne wieder ein, baut sie von neuem
auf und beweist nun Brett für Brett, wie Hans Sachsens
Schauspielbühne wirklich ausgesehen hat. Dabei ist

jede Einzelheit so reiflich erwogen und das Ganze an

solch einem grossen Teil des unerschöpflichen Stoffs

mit aller methodischen Vorsicht durchgeprüft, dass der

Leser, der Herrmann, Köster und wieder Herrmann an

sich vorüberziehen lässt, in den Differenzpunkteu Köster
recht geben muss. Fragen steigen ja auch vor dieser

Darstellung wieder auf: Warum wird die Beweisführung
wesentlich auf die Marthakirche in Nürnberg abgestellt,

nachdem aus den Ratsprotokollen nachgewiesen ist,

dass Sachs nicht dort, sondern (soweit erkennbar) im

alten Refektorium des Predigerklosters hat spielen

lassen? Wie kann der Herold S. 41 den Processus

pubJieiis in die Sakristei führen, wenn diese nach S. 22
im 16. Jahrh. noch gar nicht stand? W^ird die Martha-

kirche für die Zuschauer, auch wenn sie standen, genug
Raum geboten haben, wenn gut zwei Drittel des kleinen

Gotteshauses durch die Bühne eingenommen waren,

wie Abb. 3 und 4 wollen? Weiter soll hier nicht ge-

gangen, vor allem keinem Leser durch näheres Ein-

gehen der Inhalt der lehrreichen Untersuchung vorweg-

genommen werden. Die Theaterphilologie als Weg-
bereiterin einer wirklichen Theatergeschichte ist un-

aufhaltsam im Anzug. Der bequeme , reizbeseelte

Dilettantismus früherer Jahrzehnte hat ausgesjiielt.

Herrmann hat das Verdienst, die Probleme zuerst ge-

sehen und weithin anregend gewirkt zu haben. Die
sichere Methode Kösters liefert für einen engeren
Bereich die tragfähigen Ergebnisse, auf denen die junge

Wissenschaft fortbauen kann.

Freiburg i. B. Alfred Götze.

J. W. Qoethe, poesle lirlche, coramentate da Lorenzo
Bianchi (raccolta di classici stranieri con Note No. 1).

Bologna, bei Zanichelli, o. J. 96 S. L. 'i-SO.

Eine liebenswürdige, schlanke Auswahl, besonders
' für die Licei moderni bestimmt; sie konnte, der Kriegs-

verhältnisse halber, nur knapp sein und soll später

erweitert werden. Der beigegebene Kommentar, der

auch für die Uebersetzung Hilfe leisten will, bringt

alles zu diesem Lehrzweck nötige zusammen. Herders

„Erlkönigs Tochter" ist dem Erlkönig beigefügt. Bleibt

zu, hoffen, dass dem italienischen Leser dabei, über das

rein Stoffliche hinaus, Reize eigener Art übermittelt

werden.

Giessen a. L. v. Grolman.
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Prof. Dr. Gustav Roethe, Bismarck, Arndt und die

deutsche Zukunft. Eiue Ansprache an die Studeuten-
scliaft Greifswalds zur Sonnenwendfeier 1920. CTreifs-

wald, Ratsbuclihandlung L. Bamberg. 1920.

Eine patriotische, von wärmster Liebe für Deutsch-

land wie von einem'trotz allem starken Vertrauen auf

Deutschlands Zukunft durchglühte Rede des bekannten

Berliner Germanisten. Ein mutiges Bekenntnis nicht

nur zum Geiste Bismarcks und Arndts, sondern auch

zur Monarchie als der dem deutschen Volke allein wahr-

haft gemässen Staatsform. Dabei reich an packenden
geschichtlichen Rückblicken und mit wenigen markigen
Strichen eine einleuchtende Formulierung des deutschen

Heldenbegriffes (im Gegensatz zum romanischen), wie

eine prachtvolle Charakteristik Bismarcks entwerfend.

Wohltuend nicht zuletzt durch den unerschütterlichen

Glauben an die Zukunft Deutschlands und an Deutsch-

lands akademische Jugend, als die Trägerin dieser Zu-

kunft. Möge diesem Glauben Erfüllung werden

!

München. E m il S ulg er- Ge b in g.

AxelOIrik, Nogle Orundsaetninger for sagnforskning,
efter forfatternes död udgivnet af dansk folkeminder-
samling ved Hans Ellekilde. Köbenhavn. det Schön-
bergske forlag. 1921. b». 199 S.

Axel Olrik, Om Ragnarok, anden afdeling: ragnarok-
forestillingernes udspring. Köbenhavn , G. F. C. Gads
forlag. 1914. 8». 29.5 S.

Axel Olrik hinterliess bei seinem im Februar 1917
erfolgten Tode eine Anzahl bedeutender unvollendeter

Ai'beiten, darunter „Nordens gudeverden", „Danmarks
litteraturbistorie i oldtid og raiddelaider", „Danmarks
heltedigtning III og IV ", endlich die Grundsaetninger.

Die Gesellschaft für dänische Volkskunde (Danmarks
Folkeminder) hat sich mit liebevoller Sorgfalt dieses

Vermächtnisses angenommen. Der Arkivar Hans EUe-
kilde gab die Grundsaetninger nach Olriks Handschrift

heraus. Es war eine mühsame Arbeit , über deren
Einzelheiten der Herausgeber genaue Rechenschaft ab-

legt. In sechs Abschnitten behandelt Olrik den Begriff

der Volkssage im weitesten Verstand, die mündliche
und schriftliche Ueberlieferung, die epischen Grund-
gesetze, das mannigfachen Wandlungen unterworfene
Fortleben der Sage, ihre Grundform und Entwicklung,
die verschiedenen Gattungen der Sage. Das Haupt-
stück des Buches über die epischen Gesetze der Volks-
dichtung ist uns aus der Zeitschrift für deutsches
Altertum 51 , 1 ff. bekannt. Das vorliegende Buch
stellt diese Gesetze, die in allen volkskundlichen Er-

zeugnissen walten, in weiteren Zusammenhang. Olrik

fasst die Ergebnisse seiner langjährigen Beschäftigung
mit der Volkssage in kurzen Formeln zusammen, die

hie und da mit einigen Beispielen erläutert werden.
Die Darstellung würde lebendiger und anschaulicher
wirken, wenn sie mehr Stoffliches böte. Der Heraus-
geber hat aber durch überaus fleissige Anmerkungen
dem Leser erschöpfende Verweise auf Olriks Schriften

gegeben, wo die einzelnen Gesetze aus dem Stoffe ge-
wonnen wurden. Das mit einem Bilde Olriks ge-

schmückte Buch ist zugleich eine Gedächtnisschrift
geworden. Die treffliche Einleitung bietet eine Ueber-
sicht über Olriks Forschung in ihrem ganzen Umfang.
Am Schlüsse des Buches sind sämtliche gedruckte
Schriften Olriks bis herab zur kleinsten Anzeige ver-
zeichnet, zugleich auch sämtliche Besprechungen, die

Olriks Ai'beiten erfuhren. Ellekildes Darstellung ist

von tiefer Verehrung für Olrik und von echter vater-

ländischer Gesinnung erfüllt. Um deutschen Forschern
die Anschaffung der Grundsaetninger zu ermöglichen,

ist die Gesellschaft für dänische Volkskunde (Dansk
Folkemindesamling, Köbenhavn, Kgl. Bibliotek) bereit,

das Buch auf Wunsch gegen entsprechende deutsche
Werke über Volkskunde oder Religionsgeschichte im
Austausch zu liefern. Die Verfasser solcher Werke,
die Olriks Buch zu haben wünschen, werden an die

Anschrift der Gesellschaft zwecks Verhandlungen im
einzelnen Falle verwiesen.

Ragnarok I habe ich im Literaturblatt 1904 Nr. 1 an-

gezeigt. In seiner ersten Schrift zerlegte Olrik das Welt-
bild der nordischen Mythologie in seine einzelnen Be-
standteile (Versinken der Erde im Meer, ewige Winter-
nacht, Weltbrand, Fesselung Lokis und des Fenriswolfes)

und erwies deren Zusammenhang mit rein volkstümlichen

Vorstellungen. In Ragnarok II werden diese einzelnen

Bestandteile auf ihre Ursprünge zurückgeführt. Der
Kaukasus ist die Heimat der Sage vom gefesselten

Riesen, dessen Zuckungen Erdbeben erregen. Aus
dieser Vorstellung erwuchs ebenso die griechische

Sage vom gefesselten Prometheus wie die nordische

vom gefesselten Loki. Dieser erste umfangreichste

Abschnitt (140 S.) ist für die Religionsgeschichte von
grösster Wichtigkeit, indem mit Sicherheit der Ausgangs-
punkt für eine weit gewanderte Sage erwiesen wird.

Als Vermittler der Sage im 3./4. Jahrhundert be-

trachtet Olrik die Goten, die durch die Tscherkessen
vom gefesselten Kaukasusriesen hörten. Diese öst-

liche Einwii'kung eröffnet völlig neue Ausblicke auf die

Entstehung der germanischen Religions- und Sagen-
geschichte. Neckel in seiner Abhandlung über die

germanischen Dichtungen vom Weltuntergang (1918)
und in seinem Buch über Balder (1920) verfolgte diese

Anregungen weiter. Eine ebenfalls auf östliche Quellen

zurückweisende andere Fonn des erderscbütternden

Ungeheuers ist der gefesselte Fenriswolf, der ähnlich

wie Prometheus bei den Griechen seine naturmythische
Grundlage verlor. Im vierten Abschnitt wendet sich

Olrik zu den persischen Ragnarokvorstellungen (Yima
und der ewige W^inter, Keresaspa und der Drache),
im fünften zum Weltbrand , der eine dem arischen

Volke ursprünglich fremde, von der südindischen Ur-
bevölkerung übernommene Vorstellung sei. Wie die

Sage vom Weltbrand wanderte, wird einleuchtend er-

wiesen. Der sechste Abschnitt berichtet vom Aber-
glauben der Naturvölker, vom Einsturz des Himmels,
der Sterne usw. Der letzte Abschnitt enthält einen

Rückblick auf alle im Buche gründlich und ausführlich

erörterten Ragnaroksmotive mit dem Ergebnis : „nordisk

ragnarok er samlingspunktet og toppunktet af naesten

alle de folkemytiske eller naturbundne forestillinger

om Verdens undergang." In der Völuspä vereinigten

sich christliche und heidnische Vorstellungen zu einem
wirkungsvollen Gesamtbild, dessen Grundlagen fremden
Ursprungs sind. Bugge erkannte richtig diese Ent-

lehnungen, die er aber auf christliche und antike Quellen

beschränkte. Olrik erweist ihr höheres Alter und ihre

östliche Herkunft. Ihre dichterische Zusammenfassung
in der isländischen Völuspä erfolgte freilich erst unter

christlichem Einfluss im 10. Jahrhundert. Ragnarok I

und II liegt seit lange in druckfertiger Verdeutschung
von Ranisch vor. Hoffentlich ist deren Veröffentlichung
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in absehbarer Zeit möglich, damit Olriks tiefgründige

Forschungen die ihnen gebührende Beachtung in den

weitesten Kreisen der Eeligionswissenschaft finden.

Unter den gegenwärtigen Verhältnissen ist das dänische

Buch in Deutschland bisher nur wenigen zugänglich

geworden.

Rostock. W. Golther.

Dr. Gertrud Landsberg, Ophelia: Die Entstehung
• der Gestalt und ihre Deutung. Cöthen, O. Schulze.

1918. XII u. 92 S. 8». Pr. M. :«0.

Dr. Fried r. Radebrecht, Shakespeares Abhängigkeit
von John Marston. Cöthen, d. Schulze. 1918. XIV u.

122 S. 8". Pr. M. 4.40. (A. u. d. T.: Levin L. Schücking
und Max Deutschbein, Neue Anglist. Arbeiten, Nr. 1 u.

Nr. 6.)

Die Arbeit Landsbergs beruht auf gründlichen

Studien eines umfangreichen Materials , die mit guter

Methode durchgeführt sind. Sie widmet sich der Ent-

stehung und der Deutung der Frauengestalt Ophelia.

In bezug auf die erstere ist es die Hauptaufgabe der

Essayistm, Lucibella in Chettles Hoffman als die

Vorgängerin der Ophelia zu erweisen , ein Versuch,

der wohl als gelungen bezeichnet werden mag , wenn
sich auch Gründe für und wider geltend macheu lassen.

Die Verfasserin geht von der plausiblen Hj-pothese

aus, dass Hoffman früher anzusetzen ist als der Ur-

hamlet, und dass er mit Kyds Spanish Tragedy grosse

Verwandtschaft zeigt. So kommt L. zu dem Ergebnis,

dass der Einfluss des Dichters des Urhoffman auf den

des Urhamlet (Kyd) sehr bedeutsam war. Es sind

diese Schlüsse für den Referenten von besonderem

Interesse, da er selbst (1894) eine Neuausgabe des

Hoffman nach dem Q im Britisch Museum veranstaltete.

Auf Grund seitheriger Forschungen hat L. eine Menge
von Details aufgehellt und von Beziehungen nach-

gewiesen, wenn sie auch im Aufspüren von Parallelen

zu weit geht. So ist z. B. der Anklang von Peeles

Venelia in "The Old Wive's Tale" an Ophelia sehr

gesucht. Diese Sondergestalt in Shakespeares Frauen-

welt ist für L. im Drama selbst „eine reizvolle Neben-
erscheinung, deren "Wert nicht auf dramatischem oder

psychologischem Gebiete liegt, sondern auf rein poe-

tischem''.

Radebrechts spannende Untersuchung ist mit viel

Scharfsinn und Methode durchgeführt. Indem er nach-

weist, dass Marstons "Antonio's Revenge", die zeitlich

zwischen The Spanish Tragedy und Hamlet liegt, eine

viel engere Verwandtschaft mit Hamlet als die Spanish

Tragedy zeigt , sucht er zu ergründen , in welchem
Verhältnis die drei Dramen zueinander stehen, wer der

Borgende ist, und wül dem Nachweis liefern, dass es

Shakespeare ist, der Anleihen bei Marston gemacht

hat, und zwar arbeitet er hier mit praktischer Methode
insofern , als nach ihm die Motive , die im Urhamlet
nicht zu finden sind, bei Blarstons A. R. gesucht

werden müssen. So kommt er zu dem Ergebnis (S. 60),

dass Shakespeare Kyd den Stoff und die rohen Züge,

Marston psychologische Motivierung und Ausschmückung
verdankt. Er kommt seit dem Amerikaner Thorndike

(1902) zum ersten Male wieder zu der auf Gründen
beruhenden Schlussfolgerung, dass nicht überall Skake-

speare der Originelle gewesen sein muss. Und diese

seine vorsichtigen Folgerungen scheinen meist wohl

plausibel. Nur dürften bei all diesen Fragen folgende

Punkte zu beachten sein : Können nicht beide beim
Urhamlet Anlehen gemacht haben? Ist es ausgemacht,

dass Shakespeare bewusst und absichtlich verschiedene

Züge aus A. R. genommen hat, oder ist es nicht

möglich und natürlich, dass Shakespeare unwillkürlich

Einzelheiten dem ihm bekannten Stücke entnahm V Vor
allem : Ist der Nachweis sicher, welches Stück zuerst

aufgeführt wurde , welcher von den beiden Dichtern

ein Konkurrenzstück zu dem anderen bereits gespielten

Drama schrieb ?

Im zweiten Teile der Arbeit werden die Be-

ziehungen zwischen Lear, Othello und Marstons Mal-

content durchgenommen, deren Nachweise mir weniger

gelungen erscheinen , da in solchen Situationen die

Charaktere und deren Aeusserungen naturgemäss ähn-

lich sein müssen.

Nürnberg. Richard Ackermann.

W. Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches
Wörterbuch. (Sammlung romanischer Elementar- und
Handbücher, 111. Reihe. Band -i.) Heidelberg, C. Winter.
Lieferung 7-14. S. 481—1092. 1914-1920.

Von dem romanischen etymologischen Wörterbuch,

dessen erste Lieferungen in dieser Zeitschrift 1913,

Sp. 401 ff. besprochen sind, kamen vor dem Krieg

noch zwei Lieferungen heraus, die bis zum Worte
taheUa führten. Die weiteren Lieferungen erschienen

infolge der durch den Krieg und die Nachkriegszeit

hervorgerufenen Schwierigkeiten mit grossen Unter-

brechungen. Doch lag der Hauptteil schon 1916 in

der 10. Lieferung (S. 734) abgeschlossen vor; den

Rest nehmen die Wortverzeichnisse ein, die allerdings

dem Werk erst die volle Benutzbarkeit verleihen.

In der genannten Besprechung habe ich versucht,

den Inhalt, die Anlage und die Bedeutung des REW
ganz im allgemeinen zu charakterisieren und zu würdigen,

und ich glaube auch heute weder zu dem, was ich

damals sagte, etwas hinzufügen noch etwas davon weg-

nehmen zu müssen. Auf eine Detailkritik gehe ich

auch jetzt nicht ein, und zu den Gründen, die ich

damals anführte, kommen jetzt noch andere ebenso

triftige hinzu. Naturgemäss haben sich ja auch in

meinem Hande.xemplar durch die fortwährende Be-

nützung des W'erkes eine ziemliche Anzahl Berichti-

gungen, Ergänzungen, Nachträge, Bedenken ange-

sammelt, aber ich kann hier bei der Lückenhaftigkeit

der hiesigen Bibliothek und der Schwierigkeit der

Bücher- und Zeitschrifleubeschaffung , die seit dem
Krieg noch wenig vermindert weiterbesteht, unmöglich

feststellen, was von all dem in den zahlreichen der-

artigen Listen, die früher erschienen sind und noch

erscheinen, bereits enthalten ist. Wenn ein oder zwei

derartige Nachtragslisten erscheinen, wie früher bei

Körtings Wörterliuch, so kann man sich eventuell noch

dem Glauben hingeben, dass es Leser gibt, die diese

Listen gewissenhaft in ihr Exemplar eintragen, nur

dann sind sie ja von Nutzen. Bei der grossen Anzahl

der bisher veröffentlichten Nachträge und der be-

dauerlichen Zerfahrenheit der internationalen Forschungs-

arbeit von heute wäre es aber der lächerlichste Opti-

mismus, jetzt eine solche Hoffnung zu hegen. So

haben diese Listen, deren Zusammenstellung immerhin

viel Umsicht und Nachprüfung , also eine ziemliche

Arbeit erfordert, doch nur für den Autor des Werkes
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Bedeutung, sind mehr oder minder wichtige und reich-

haltige Materialsammlungen, aus denen die Umgestal-

tungen der 2. Auflage hervorgehen. Für diesen Zweck
aber ist es, heute besonders, recht unökonomisch, den
ohnehin der wissenschaftlichen Publikationstätigkeit so

spärlich zugemessenen Raum um viele Spalten und
Seiten zu verkürzen, es genügt ja die private Mit-

teilung an den Autor vollständig. Mein Vorschlag

wäre : der Autor oder der Verlag möge, wenn die Zeit

gekommen ist — und hoffentlich kommt sie recht

bald — öffentlich anzeigen, dass die 2. Auflage in

Vorbereitung ist, und dann möge jeder durch die Ein-

sendung seiner Zettelsammlung oder Randbemerkungen
zur so wünschenswerten Vollkommenheit dieses so un-

entbehrlichen Arbeitsinstruments das seine beitragen.

Nur auf einen Punkt wäre vielleicht jetzt schon

gut, die Aufmerksamkeit des Autors und eventuell der

Sammler zu lenken: auf die Auswahl der aufzunehmenden

Ableitungen. Es fehlen offenbar nicht ganz selten Ab-

leitungen; die auf schon belegte lateinische Bildungen

zurückzugehen scheinen, und die zumeist so leicht zu-

gänglich sind, dass man annehmen muss, ihre Nicht-

aufnahme sei Absicht. Aber Gründe, wie sie S. IX
gegen die Aufnahme von advocare geltend gemacht

werden, scheinen nicht anwendbar oder sogar direkt

ausgeschlossen. Z. B. concrearc apr. concriar, con-
griar, nprov. (Alp.) kungriar, afrz. concrier,
congrier; concreätre afr. concreidre (Eul.), con-

c r o i r e ,
pro v. concreire; disconvenire aprov. d e s c o -

ven ir, afrz. Ableitungen; extrahere prov. ^ir. estraire,

eng. strer; exliiredare aptg. e ix er dar: (jrandiscerc,

-escerc frz. grandir, it. grandire; sufficere afrz.

soufire; transiJire frz. tressaillir, prov. tras-
salhir, it. trassalire, rum. tresgri: *judicator

zu erschliessen aus judiccdrix, -torius, aprov. j u t j a d o r,

jutjairitz, afr. jugeor, jugeresse, rum. jude-
cätor. Wenn der Autor solche Wörter für roma-

nische Neubildungen (oder für Entlehnungen) hält, so

W'äre es gerade in solchen Fällen gut, es zu erwähnen.

Zur Beurteilung der wortschöpferischen Tätigkeit der

romanischen Sprachen ist ein genauer Ueberblick über

die aus dem Lateinischen fortlebenden Ableitungen,

die deutlich als solche empfunden werden, wichtig*.

In den ausführlichen Wortindex sind in sehr ge-

schickter Weise und mit grösster Raumersparnis eine

grosse Reihe Verbesserungen und Ergänzungen auf-

genommen worden, zum grossen Teil aus den bis zu

dem Zeitpunkt vorliegenden Referaten. Die Geschichte

des romanischen Wortschatzes, die uns die Vorrede

in Aussicht gestellt hatte, konnte der Verfasser aus

Gründen, die er in dem ergreifend wehmütigen Nach-

wort auseinandersetzt, nicht beigeben. Welche reiche

Quelle der Aufklärung und der vertieften Einsicht in

Grundprobleme der romanischen Sprachgeschichte wir

dran gehabt hätten und nun leider infolge der traurigen

Verhältnisse entbehren müssen, ahnt jeder Einge-

weihte. — Zum mindesten erleichtert ein sehr dankens-

wertes deutsch-romanisches W^ortverzeichnis einiger-

massen künftige onomasiologische Untersuchungen.

In manchen Fällen weisen derartige Ableitungen
Sterne auf, obwohl sie im lateinischen Wörterbuch ent-

halten sind: appropiare, increscere.exlucidare (als

elucidare einmal belegt). Da wäre eine Bemerkung er-

wünscht, ob Nicht-Identität angenommen wird oder Gründe
gegen die Existenz des Wortes vorliegen.

Merkwürdig bleibt das Schauspiel: Zu einer Zeit,

wo ein grosser Teil der. romanischen Nazionen sich

mit unauslöschlichem, fanatischem, durch Lüge und
Verleumdung genährtem Hass auf das deutsche Volk
gestüi'zt hat, um es zugrunde zu richten, hat ein

deutscher Gelehrter, der schon früher in drei inhalts-

reichen Bänden das neueste und beste über den Auf-
bau der romanischen Sprachen lehrte, das Werk zu

Ende geführt , das wieder auf Jahrzehnte hinaus die

Summe der von anderen und ihm selbst festgestellten

Wahrheit über die Herkunft ihrer Elemente für die

Forschung bereitstellt und damit die Erkenntnis über

die Grundlagen dieser Nazionen selbst auf das ent-

schiedenste fördert. Denn die Nazionen des heutigen

Europa sind nun einmal keine natürlichen Einheiten,

sondern Sprachgemeinschaften, daran kann ein Zweifel

nicht mehi" möglich sein. L'nd da derjenige, der vor

60 bis 80 Jahren die entsprechende Arbeit in um-
gekehrter Reihenfolge geleistet hat, auch ein Deutscher
war und von einem Romanen ein ähnlicher Versuch
nie unternommen wurde, liegt der Schluss nahe, dass

sie eben nur ein Deutscher leisten kann. Die Folgeruns
aus dieser Prämisse kann sich jeder ziehen, der sie

nicht schon gezogen hat.

Czernowitz. E. Herzog.

Walther V. Wartburg, Französisches Etymologisches
Wörterbuch. Eine Darstellung des galloromanisohen
Sprachschatzes. Lieferung Xr. 1. Bonn und Leipzig,
Kurt Schroeder. 1922. Inlandspreis der einzelnen Liefe-

rung: M. SQ.

,Die romanische Wortforschung ist berufen, diese

ganze Auffassung von gewissermassen in getrennten

pai'allelen Schächten lebenden Wörtern in erster Linie

; aufzugeben: wir müssen eine andere Anordnung des

Materials versuchen, die vor allem der Tatsache

I

Rechnung trägt, dass die Wörter in B e griffs-
gruppen leben und daher nicht nach ihren Grund-

i Wörtern künstlich isoliert , von ihrer eigentlichen

,
lebendigen Umgebung losgelöst werden dürfen.'

So schrieb Jakob Jud gegen Ende 1911 an-

lässlich seiner weitausschauenden Besprechung des Ro-
manischen Etymologischen Wörterbuchs von Meyer-
Lübke*. Das, was Jud damals als etj'mologisches

Wörterbuch der Zukunft verlangte, ist heute zum
grössten Teil durch das im Augenblick in der ersten

Lieferung vorliegende
,
Französische Etymo-

logische Wörterbuch' Walther v. Wartburgs
j

erfüllt. Was dieses erste wissenschaftliche etymo-

j
logische Wörterbuch der französischen Sprache für

den Aufbau und den Fortschritt unserer Wissenschaft

bedeutet, wird sich in seiner vollen Auswirkung erst

ermessen lassen, wenn das ganze Werk vor unseren

Augen liegt ; aber schon heute kann man sagen, dass

es einen Markstein in der Geschichte unserer ganzen

Sprachforschung darstellt, und dass es für die fran-

zösische Wort- und Kulturforschung im besonderen für

lange Jahrzehnte als sicherste Grundlage dienen dürfte.

Wieviel von dieser gewaltigen Leistung auf die An-
regungen und die wortgeschichtlichen Arbeiten seines

;

Lehrers Jakob Jud zurückgeht, hat v. Wartburg selbst

in dem Vorwort bescheiden ausgesprochen.

War das ,Romanische Etymologische ^Vörterbuch'

» Herrigs Archiv, Bd. 127, S. 417.

17
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Meyer-Ltibkes infolge seiner synthetischen Anordnung
noch hauptsächlich bestrebt, mehr oder weniger sta-

tistisch festzustellen, inwieweit und innerhalb welcher
romanischer Gebiete das lateinische Wortmaterial sich

fortgepflanzt hatte , so will v. Wartburgs FEW in

erster Linie biologisch sein, d. h. ihm ist die Auf-

deckung des Etymons nicht mehr Selbstzweck, sondern
es sucht überhaupt die Gesamtgeschichte des Wortes
darzustellen, sein Ausbreiten, Wandern und Absterben,
nicht zuletzt seine ganze Stellung innerhalb der Be-
griffsgemeinschaft. Freilich behält auch v. W. aus rein

praktischen Gründen das Prinzip der alphabetischen

Anordnung des Materials bei, aber jeder einzelne

Artikel wird gewissermassen zu einer Geschichte des

Begriffes, indem nicht nur gezeigt wird, welche Wörter
innerhalb bestimmter zeitlicher und räumlicher Grenzen
auf Frankreichs Boden dazu gedient haben, einen be-

stimmten Begriff zu umschreiben, sondern auch welche
Verschiebung innerhalb der romanischen Periode
zwischen den einzelnen Wortarien stattgefunden haben.

So erhält das FEW durch die systematische Er-

schliessung der stratologischen Verteilung des fran-

zösischen Wortschatzes und durch die ständig ge-

zogenen horizontalen Querschnitte eine ungeheuere
Bedeutung für die französische Kulturgeschichte.

Es ist erstaunlich, wie in Anbetracht des hier ver-

arbeiteten Riesenmaterials in verhältnismässig doch
kurzer Zeit ein so imposantes Werk hat zustande

kommen können. Allerdings hat auch hier •— worauf
es aber auch gar nicht ankommt — zumal bei grossen
einheitlichen Wortarien nicht jede einzelne durch
irgendeine lautliche Divergenz abweichende mundart-
liche Sjjielform verzeichnet werden können, aber auch
so ist es möglich, an der Hand des FEW oft bis

auf das Arrondissement genau festzustellen, innerhalb

welcher Gebiete ein Wort heute lebt bzw. je be-

standen hat. Von besonderer Wichtigkeit für die Be-
urteilung der Expansionskraft eines lateinischen Wortes
ist es , dass überall der Versuch gemacht wird, auch
jenes lateinische Gut, das sich früh in den b a s k i s c h e n

und ge rman i s ch e n Nachbaridionien eingenistet hat,

mit in die wortgeschichthche Darstellung einzubeziehen.

Als ein weiterer Fortschritt gegenüber Me_yer-

Lübkes Etym. Wörterbuch, das bei dem viel weiter

gespannten Rahmen sich naturgemäss grössere Be-
schränkung im Stofflichen auferlegen musste, darf es

bezeichnet werden, dass auch die Ergebnisse der Orts-

namenforschung, soweit diese Rückschlüsse auf die

ursprüngliche Verbreitung von Wörtern gestattet, nie

unberücksichtigt bleiben. Neu ist auch, dass die ein-

zelnen Stichwörter nicht, wie es bisher ( Meyer- Lübke,
Körting, Puscariu) Sitte war, fortlaufende Numerierung
tragen; aber auch darin möchte man insofern einen

Vorteil erblicken, als beim Zitieren nach Stichwörtern

all die vielen Versehen wegfallen, die durch die An-
gabe der oft verstellten oder verdruckten Nummer
bedingt waren.

Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln : 8. 5.

Dass auf französischem Gebiet der Untergang von lat.

cum ,mit' (> franz. *cnn) durch dessen Zusammenfall
mit con (< ciinnus) hervorgerufen worden sei , ist,

ganz abgesehen von der Verschiedenheit in der Wort-
gattung , auch aus dem Grunde nicht recht glaublich,

als ja auch in Oberitalien roii (< cum) nicht durch

con (< ctmnus) gestört worden ist. Sollte der Unter-

gang der lateinischen Präposition in Gallien nicht viel-

mehr durch eine anders geartete Betrachtungsweise,

also letzten Endes durch Eiufluss der keltischen

Sprachen zu erklären sein? — S. 12. Eigenartig

ist die Verteilung der romanischen Ausdrücke für

,kaufen'

:

comparare : Süd frankreich, Rätien, Mittelitalien.

accdptarc: N ord frankreich, Norditalien.

Da bei dem völligen Fehlen bodenständiger Formen
auf prov. -katalanischem Sprachgebiet' Südfrankreich

nicht als Vermittler zwischen Norditalien (wo accajittire

in alter Zeit übrigens auch im Venezianischen herrschend

war; vgl. G. Vidosich, La lingua del Tristano veneto,

S. 30, s. V. achaiar) und Nordfrankreich in Frage

kommen kann, liegt die Vermutung nahe, dass accaptare
direkt über die nördlichen Alpenstrassen in Nord-
frankreich einmarschiert sein könnte. Dann aber müsste,

worauf allerdings das einst im oberen Rheintal lebende

cattar ,mieten' (ein Haus oder Leute) ^ recht gut zu

weisen scheint, die Domäne dieses Wortes einst von
Genua — Mailand — Venedig über das rätische Alpen-

gebiet bis nach Nordfrankreich gereicht haben. —
S. 20. Afranz. nisil, Val Soana azil usw. wären doch
wohl unter den Ableitungen {*acetulum) aufzuführen

gewesen. — S. 30. Warum wird als Grundwort an
Stelle des nirgends erhaltenen ndeps nicht die in der

vulgären Volkssprache belegte Form aJejiS angegeben,

auf die doch allein die romanischen Reflexe zurück-

gehen? — S. 45. Unter aer ,Luft' vermisst man
neufranz. air ,Miene', ,äusseres Wesen'. Dass dieses

Wort nichts mit afr. aire (< area ,Horst', ,Herkunft',

,Art' zu tun hat, sondern erst gegen Ende des 16. Jahr-

hunderts durch die Uebersetzungsliteratur (Larrivej')

aus Italien (vgl. bei Petrarca acre, aria ,äusseres

Wesen', ,Miene-) importiert worden ist, glaube ich an

anderer Stelle ^ wahrscheinlich gemacht zu haben. —
S. 4Ö. Das angebliche basil. afttar ,schmücken' ist

nirgends in Süditalien bodenständig, sondern stafamt aus

einem Mischtext, in dem es auch sonst von nördlichen

Einflüssen wimmelt. — vS. 57. Das rätselhafte lat.

ulapa wird wohl noch lange eine ,crux' der Sprach-

forscher bilden. Eins aber dürfte wohl sicher sein:

es scheint früh unter den Einfluss von aJ<t gelangt zu

sein, mit dem es wohl volksetymologisch verknüpft

wurde, was um so leichter geschehen konnte, als das

Wort im Lateinischen völlig isoliert stand. Nur so

versteht man die Bedeutungen der romanischen Reflexe

, Flügel', ,Radschaufel' •, , Sattelbogen', die doch un-

möglich direkt mit ulapa ,Ohrfeige' in Verliindung ge-

bracht werden können. W^as die Verbreitung des
romanischen Wortes betriift, so ist bedeutenswert,

dass das Wort auch in Süditalien (kalabr. alapa
,l\Iühlradschaufel') auftritt. — S. 5!^. Warum eine

DiminutivbLldnng von alauäa ,Lerche' (> nfr. ajoueiir)

nicht recht verständlich sein soll . will nicht ohne

' Vgl. jedoch katalau. (a. 1088) it iiinntea cum meo con-
ailio Kdijilara':, Rev. des lang. rom. 3, 282; clonar ad acuplc
,verkaufeu' ib. 8, ."JS.

- In der Veitschen Grammatik von 18ü."i, vgl. Schuchardt,
Zeitschr. f. rom. Phil. '_'8, 44.

^ Ager, area, atriura. Eine Studie zur romanischen
AVortgeschichte. Diss. Berlin, 1920. S. 51, Anm. 2.

' Zu dem Uebergang von .Flügel' > ,Radschaufel'
vergleiche man portg. j-ciia ,l»aii.schaufcl', das zu \'At. iiinmi

,Feder' gehört.
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weiteres einleuchten. Haben wir nicht aucli franz.

mouette ,Möve' (atranz. tiioue), mauvieür ,Lerche' (vgl.

Namur mauvi), h/rondelle (atranz. aronde), ital. car-

di'llhw ,Stieglitz', südital. calandredda ,Lerche'? Es
sind eben Koseformen. Dass aber im Norden das hier

in alter Zeit einst herrschende Vcdoue (< alauda)
deswegen gewichen sei, weil es etwa als *la loue

[Femininum zu ]e Iou{p)] hätte aufgefasst werden
können, ist doch wohl ganz undenkbar. — S. 67- In

franz. aunc ,Erle' sieht v. Wartburg entgegen Meyer-
Lübke und den geistreichen Ausführungen Juds (vgl.

Archiv. 121, 78 und 124, 83) folgend nicht latein.

(dniis, sondern ein fränkisches alira, das unter dem
Eiufluss "des häufigen -inus (vgl. fraxinus, carpinus)

zu *aUnus umgestaltet worden wäre. Gewiss musste
es den SprachgeogTaphen überraschen, so hoch im
Norden Frankreichs ein angebliches lateinisches Wort
herrschend zu finden, das mit starker Expansionskraft

gegen Süden drückt, wähi-end dieser Süden in seiner

ganzen Ausdehnung ein keltisches Wort (verna) bewahrt
hat und von ahiiis nicht die geringste Spur aufweist.

Gewiss ist gerade unter den nordfranzösischen Baum-
nnd Strauchbenennungen der fränkisch-germanische
Eiufluss ein ganz gewaltiger : abertrotz alledem wollen

die Zweifel an der Richtigkeit der Judschen Hypothese
nicht ganz verstummen. Kann denn ein lateinisches

Wort, das heute im Norden Frankreichs herrscht,

nicht auch über das rätische Gebiet in Nordfrankreich

eingewandert sein, und, selbst wenn sein Weg durch

das ßhonetal führte, muss es unbedingt Spuren im
Süden hinterlassen haben ? Wie steht es dann mit

franz. jjoc/e (< pensilc), (dial.) chetoirc ,Bienenstock'

(< capisterium), aitre (< airium), (dial.) Jusieu

(< JoceUus) ,Sarg', (dial.) traitoire (< trojectorium)

,Trichter', die, wie Jud selbst uns an anderer Stelle

gelehrt hat (vgl. ZEPh. 38, 60—G4), doch auch nur

im Norden Frankreichs nachweisbar sind V Kann
nicht auch ahms (als Fachwort des merovingischen

Forstwesens?) ursprünglich eine kleine Enklave inner-

halb des r(7'K«-Gebiets in Nordfrankreich gebildet haben,

von wo es dann im Bunde mit der Schriftsprache sich

den ganzen Norden eroberte ? Herrscht nicht auch

lat. hi'ttdla (bzw. betttdia) im Norden Frankreichs,

während der ganze Süden (und nur dieser) — ab-

gesehen vom Aquitanischen (hedld , hdht), das mit

Spanien geht — an dem keltischen Wort (bettin >
bes) festhält, das nur im Gebiet der Ehonestrasse dem
von Norden vordringenden behdla zu weichen be-

ginnt? — S. 69. Prov. aiian, aital enthält doch wohl

dasselbe- Praefix, das auch in aicd, aiso, aisi auftritt

und dem in all diesen Fällen im Norden ein i- ent-

spricht : itnnt, iiel, icil, igo-, issi. Also kann wohl
schwerlich *nle zugrunde liegen. Vergleicht man die

eben genannten Formen mit den italienischen und
spanischen Parallelen (ital. cotanto, cotale, co-cllo bzw.

quedo, — , cos) ; span. — , atal, aqiiel, — , asi), so

kommt man auf eccu, das sich auf einem Teil des Ge-
bietes mit afquc gekreuzt zu haben scheint.

Die äussere Ausstattung des Werkes ist trotz der

schwierigen Verhältnisse gefällig und sauber ; auch die

Drucküberwacbung ist eine überaus sorgfältige.

Dem rührigen Verfasser möchte man wünschen,

dass es ihm vergönnt sei, das mit so viel Ausdauer
und Entsagung begonnene Unternehmen recht bald zu

einem Abschluss zu führen, dem Werke selbst aber.

dass es künftig zu dem eisernen Bestand jedes Philo-

logen und jeder Lehrerbibliothek gehören möchte.

Berlin -Steglitz. Gerhard ßohlfs.

Karl Vossler, Frankreichs Kultur im Spiegel seiner
Sprachentwicklung. 2. Auflage. Heidelberg. Winter.
1921. 431 S. 8».

Das epochemachende Werk ist in der zweiten

Auflage um ungefähr 60 Seiten, nämlich ein Nach-

wort, das eine Antikritik der Kritiken und Nachträge

zu Einzelheiten enthält, und ein von Dr. Gertraud

Lerch angefertigtes Wort- und Sachregister, vermehrt.

Vossler hat die gegen ihn erhobenen Bedenken erwogen,

gewogen und im allgemeinen seinen Standpunkt bei-

behalten, wenn er auch seinen Kritikern die Hand zur

Verständigung bietet (mit vollem Recht schliesst er von

dieser einen Anonymus im Lit. Zentralbl. aus). Da
ich mich schon in Ztschr. f. frz. Spr. 42^, 139 ff. über

Prinzipielles wie Einzelnes polemisch geäussert habe,

möchte ich heute von der blossen Skepsis zu positiveren

Erwägungen übergehen und zeigen, 1. wie sich Vosslers

Theorie von der Spiegelung des Kulturellen in der

Sprache unserer Zeitströmung einordnet , also selbst

eine „Kulturspiegelung" darstellt, 2. wie ich mir den

fruchtbaren Ausbau der Vosslerschen Methode denke.

1. Der Zusammenhang von Vosslers Spiegelungs-

theorie mit den Lehren Spenglers ist offenkundig:

den Satz aus dem ,Untergang des Abendlandes' I S. 70:

,Dass jede Erscheinung auch dadurch ein metaphysisches

Rätsel aufgibt, dass sie zu einer niemals gleich-
gültigen Zeit auftritt, dass mau sich auch noch

fragen muss, was für ein leb e ndig er Zusammenhang

neben, dem anorgauisch-naturgesetzlichen im Weltbilde

besteht . . . ., dass eine Erscheinung nicht nur Tatsache

für den Verstand, sondern auch Ausdruck des Seelischen,

nicht nur Objekt, sondern auch Symbol ist, und zwar von

den höchsten religiösen und künstlerischen Schöpfungen

an bis zu den Geringfügigkeiten des Alltagslebens- wüi-den

Vossler und sein Schüler Lerch wohl unterschreiben. Alle

drei Münchener Gelehrten — ob zwischen ihren Lehren

ein historischer Zusammenhang besteht, müsste erst

untersucht werden — bejahen die symbolische Be-

deutung kultureller Einzelerscheinungen. Auch Spengler

sieht in diesen mehr Ausdi-uck des Lebendigen als

Reliquien von Abgestorbenem. Auch Spengler er-

achtet sich berechtigt (S. 163), ,aus zerstreuten Details

der Ornamentik, Bauweise, Schrift, aus vereinzelten

Daten wirtschaftlicher, politischer, religiöser Natur die

organischen Grundsätze des Geschichtsbildes ganzer

Jahrhunderte wiederzufinden' ^ Vgl. Vossler S. 371:

,Mir war darum zu tun, die französischen Sprachformen

in ihrer besonderen Lagerung, d. i. in dem Jahrhundert

und in der Gegend, wo sie "gerade so und so sich

gewandelt und gefestigt haben, zu belassen und an

diesem ihrem liic et nunc die jeweiligen Bedürfnisse

und Notwendigkeiten des sprachlichen Ausdrucks zu

erkennen.' Vossler individualisiert, isoliert ähnlich wie

Spengler die Kulturen und sucht als richtiger Ex-

pressionist wie Spengler überall Gefühl, Idee, ,Aus-

druck-. Allerdings liegt ihm die nomothetisch-bio-

' Merkwürdigerweise fehlt bei Spengler— wie übrigens

auch bei MuUer-Freienfels. „Die Psychologie des deutschen

Menschen amd seiner Kultur" (1922) — eine sj^stematische

Heranziehuug der Sprache.
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logistische Entwicklungslehre Spenglers, dessen morpho-

logische Vergleiche homologer Erscheinungen in ver-

schiedenen Kulturen fern.

Gegen Vossler kann man dasselbe einwenden wie

gegen Spengler : dass es Allgemeinsprachliches gibt,

das sorgsam vom Einzelsprachlichen, Kultnrbedingten

gesondert werden muss, wie es Allgemeinmenschliches

gibt, das neben Einzelvolklichem steht. Die Mensch-
heit hat ein Patrimonium geistiger und körperlicher

Eigenschaften, das national diiferenziert ist, aber stets

die Grundeigenschaften der Menschheit, das .Elementar-

verwandte' aufweist. Die Kulturen sind nicht bloss

AusdruckssjTnbole, sondern enthalten daneben auch er-

erbte unveräusserliche Wesenheiten der Menschheits-

kultur. Ich kann daher nicht zugeben, dass das Ver-

gleichen beim Zurückführen von Sprachlichem auf

Kulturelles unnütz sei, wie Vossler im Nachwort gegen-

über Herzog und mir neuerdings betont. Wie hätten

wir denn bei blosser individueller Betrachtung einzelner

geschichtlicher Sprachperioden, sofern wir dem Hie et

nunc ^ fern sind, eine Kontrolle für die Gültigkeit der

behaupteten Korrelationen von Kulturellem und Sprach-

lichem'? Gerade durch sein Vergleichen verschiedener

Kulturen hat ja Spengler die Möglichkeit erhalten, seine

— aUerdings vielumstrittenen — Gesetze über den Ab-
lauf der Kulturentwicklung im allgemeinen aufzustellen.

Ohne diese ,Gesetze' wiederum wäre Spenglers Bau in

vollkommen subjektive Diagnosen zerfallen. Spenglers

Vergleichsmethode ist wissenschaftlich unanfechtbar,

nur sein Material ist unkritisch gesammelt.

2. Es sei mir nun gestattet, zu zeigen, wie ich

mir die wissenschaftliche Verwertung der Vosslerschen

Theorie der Spiegelung des Volkskulturellen im Sprach-

lichen unter Heranziehung kontrollierender Methoden
fruchtbar denken kann. Ich kombiniere Gedanken, die

1921 in einem Aufsatz in ,Neuere Sprachen' : , Sprach-

geist und Volksgeist' von A. N ehrin g, ausgesprochen
wurden, mit den Erwägungen von E. Hurwicz,
,Ideen zu einer Völkerpsj-chologie' (Gotha 1920) und
beziehe die Sprache gleichsam auf ein Koordinaten-

system: auf die Ermittlung des ,p sj- c hi s che n

S trukturzusammenhangs', wie sie Hurwicz
fordert, und auf die der Vergleich ung der Kor-
relationen von Sprach!' chem und Kulturellem, wie
sie Nehring wünscht. Um also in einer Sprach-

erscheinung ein Abbild eines Volkscharakterzuges zu

entdecken, muss ich einerseits mich fragen, ob dieser

Zug sich im ganzen Wesen (,Habitus' oder , Kulturstil',

nach Spengler) des Volkes: im geistigen Leben, Politik,

Geschichte, Literatur, Kunst, Sprache, ausgesprochen

und unwidersprochen findet, wobei der letzte Faktor,

die Sprache, als Kontrollfaktor nicht unterschätzt werden
darf: Lerch hat in seinem Buch übers Futurum die

französische ,Tyrannei' zwar auf den verschiedensten

Gebieten verfolgt, nur sonstige sprachliche Spiegelungen

dieser Tyrannei (ausser dem Heischefutur, das er erst

als solche erweisen wollte) nicht klargestellt'. Ich

sage ferner ,ausgesprochen und nicht unwidersprochen",

weil z. B. ein Volk wie ein Einzelmensch eine Eigen-

schaft besitzen kann, die eine andere, entgegengesetzte

neutralisiert: so wird gerade französische Tyrannei

durch französische gesellige Höflichkeit ausbalanciert.

Die psj-chische Struktureinheit des Volkes ist zer-

rissen, wenn ich komplementäre Erscheinungen von-

einander trenne. Zweitens muss ich nun zeigen, dass

die Korrelation zwischen sprachlicher und kultureller

Tatsache allgemein gültig ist. — Lerch wendet sich

in solchen Fällen vergeblich gegen das angeblich nicht

individualisierende Sprachvergleichertum : Individuali-

sieren heisst nicht für ein Individuum eine durch

nichts ausserhalb seiner bestätigte Erklärung annehmen,

sondern das Individuelle vom Allgemeingültigen ab-

heben, durch Feststellung dieses das Individuelle

definieren. Die Korrelation zwischen Heischefutur und

^ Man wird bemerken, dass Vossler )iic et nunc nicht
wie ich im Text als das uns örtlich und zeitlich Umgebende
fasst, sondern als ,die Geburtsstunde und die Heimat einer
nevjen Sprachform', also eher als ein ilJic (t tunc. Für mich
ist die Identifikation von Sprach- und Volksgeist nur beim
hie it tnmc, nur bei solchen Sprachneiierungen, die sich vor
unseren Augen vollziehen, absolut möglich; nur da können wir
sagen: der Sinn einer Sprachneuerung ist diese oder jene
Kulturbesonderheit. Beim iJlic it tunc, also bei der ge-

schichtlichen Betrachtung, sind wir auf Vergleichung an-
gewiesen. Aus dem hie d nunc, aus dem an zeitgenössischen
dänischen Entwicklungen des Lautnexus -tr- Beobachteten
hat z. B. Nyrop auf das illic et ttini, die Entwicklung von -tr-

im Altprov., geschlossen.

Der Ausdruck .belassen' bei Vossler erweckt den Ge-
danken, als ob die kulturelle Deutung der Spracherschei-
nungen der Vergangenheit diese in ihrem natürlichsten
Ambiente erhalte, während etwa der Sprachvergleicher sie

künstlich mit Heterogenem verknüpfe; aber von einer
Sprachersoheinung laufen ja Verbindungslinien nach allen

Seiten, nach ähnlichen, nach gleichzeitigen Spracherschei-
nungen, nach entsprechenden Kulturerscheinungen, nach den
historischen Antezedenzien und Deszendenzen usw.

' Ich hatte in der Auseinandersetzung mit Lerch,
Archiv 41, 111 ff., dem rücksichtslosen Heischefutur das
duldende on für ,wir' .ich' des \ olksfrz. gegenübergestellt.
Die jtyrannische' Heischung kann in jeder Sprache sprach-
lieh ausgedrückt werden, so wie jeder sprechende Alensch
mehr oder weniger eine tyrannische Haltung einnehmen
kann, nur haben die verschiedenen Sprachen verschiedene
Ausdrucksmittel dafür normiert (Belehlsinfinitiv. Heische-
futur, Heischepräseiis, Passiv usw.). Das eigentliche deutsche
Aequivalent des französischen Heischefuturs ist wohl das
Passivum. das ja auch den Angesprochenen als .eine Sache'
behandelt, bei der man einen eigenen Willen nicht voraus-
setzt: in der Huinaniie \ora 1. Juli 1921 beschuldigte Goutte-
noire de Toury einen französischen General eines Kriegs-
verbrechens: ich gebe die Stelle, die den Befehl des Generals
enthält, wieder nach der Uebersetzung der Frankfurter
Zeitung, die den französischen Originalsatz mit zitierte:

.Also vorwärts zum Rhein. Dort findet ihr guten Wein
und hübsehe Mädchen ... Befehl für den Angriff: Ge-
fangene werden nicht gemachtl (Toks ne fire: pns
de jiri/^oimieray. "Weit weniger glücklich ist die I'eber-

setzung des französischen Satzes, die ich im Bonner ,General-
anzeiger' las: ,Ihr sollt keine Gefangenen machen.' "Wir
dürfen ausserdem bei der Deutung nicht so sehr semasio-
logisch als onomasiologisch verfahren: wir dürfen nicht

bloss eemasiologisch fragen : was bedeutet (psychisch) diese

sprachliche Wendung'? sondern auch und vor allem: wie
wird in der Sprache diese psychische Haltung ausgedrückt?
Lerchs .Futurum' ist auf der nur-semasiologischen Be-
trachtungsweise aufgebaut : das französische Heischefutur
ist ein Ausfluss der Tyrannei. Aber dass dem deutschen
militärischen Kommandoton tatsächlich das Passiv eignet,

braucht nicht weiter belegt zu werden: ich füge etwa aus
einer in der Frankfurter Zeitung vom 1. Juli lt»2I zitierten

deutschen Aussage eines Elsässers in einem Kriegs-
verbrecherprozess den angeblichen inhaltlich gleichwertigen
Befehl eines deutschen Offiziers an: ,Weil einem deutschen
Verwundeten die Augen ausgestochen worden sind,

werden sämtliche verwundeten Franzosen tot-
geschossen.'

Wir dürfen also aus dem Heischefutur des Französischen
nichts anderes schliessen als aus dem Heischepassiv des

Deutschen: die Möglichkeit des Ausdruckes eines

tyrannischen Befehls.
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Tyrannei war nur fürs Französische behauptet, nicht

fürs Romanische, Deutsche, Griechisehe, Semitische

erwiesen worden. Nun meint zwar Vossler (brieflich),

wenn eine sprachliche Eigentümlichkeit irgendwo an-

getroffen werde , sei sie eben für die betreffende

Sprache charakteristisch , auch wenn sie sich noch

anderswo fände, genau wie jeder Mensch eine Nase
habe, aber doch die einzelne Nase für ihn charak-

teristisch sei, ja im Falle eines Cyrano de Bergerac

zum Schicksal für ihn werden könne. Darauf antworte

ich : Jawohl, jeder Mensch hat eine Nase, aber diese

ist nicht nur für ihn, sondern auch für seine Ahnen,
seine Abstammung, und jede sprachliche Eigentümlich-

keit ist für die Sprecher, aber auch für die Ahnen
dieser charakteristisch : wir müssen im Sprachleben

nicht nur die Spiegelung des jeweilig Kulturellen,

sondern auch die Resultate der Vererbung berück-

sichtigen, wobei das sprachliche Erbe nicht bloss an

somatische Nachfahren , sondern an Wahlverwandte,
ja Nachbarn und Rivalen abgegeben werden kann. Die

Allgemeingültigkeit der Korrelation zwischen Sprach-

lichem und Kulturellem wird also gefordert werden
müssen. Diese Korrelation besteht aber nur im Augen-
blick der Entstehung einer sprachlichen Erscheinung,

nicht ein für allemal, da die sprachliche Erscheinung,

die gewissen ganz bestimmten , einmaligen Kultur-

voraussetzungen entstammt, sich länger in der Sprache

gehalten haben kann als die entsprechende kulturelle

Eigentümlichkeit. Die , Spiegelbilder' des Kulturellen

im Sprachlichen gelten also nicht für immer, sondern
der Spiegel der Sprache bewegt sich fort, und die

Kultur bewegt sich fort, aber der Neigungswinkel des

Spiegels ist nicht stets der gleiche. Es kann sehr

wohl vorkommen, dass das Spiegelbild im Punkt B
ganz anders aussieht als im Punkt A, ja, dass es zu

gar keiner Spiegelung kommt ^.

Wie die beiden Forderungen des psj-chologischen

Strukturzusammenhangs und der Allgemeingültigkeit

der Korrelation von Sprachlichem und Kulturellem dazu

dienen können, eine sprachliche Erscheinung tatsächlich

einwandfrei als Spiegelung der Kultur zu erweisen,

möchte ich an einem Einzelbeispiel, das ich meinen
.Aufsätzen zur romanischen Syntax und Stilistik' ent-

nehme, erläutern. Das altfranz. fnitcs moi escoutcr

,ecoutez-moi', aspan. apg. mandar factr= hacer, das

karolingerlateinische facere juhere = facere^ das un-

garische parancxoljon leüini ,befehlen Sie sich nieder-

zusetzen' = ,setzen Sie sich, bitte', das span. (Calderon)

ordenar ser = scr , das japanische Faktitiv statt

Verbum faciendi, das im Zeitalter des absolutistischen

bj'zantinischen Kaiserreichs aufkommende xs/.suitv +
Verb im Sinne des Verbums ^, sie alle drücken ein

,Tun' durch ein ,Tunlassen' aus, setzen also eine Ge-
sellschaftsordnung voraus, wo es Diener gibt, die Be-

fehle ausführen, Herrenmenschen ihre Befehle in über-

' Gegen die ähnliclie Auffassung der Kunst als

Spiegel des Lebens und die Gleichsetzung von Kunst-
geschichte und Ausdrucksgeschiclnte wendet sich mit Be-
rufung gerade auf die autonome Wandlung in der Sprache
Wölftlin. Kiinntgi'scjiiclitl. Grundbegriffi: , 5. Aufl., S. '243:

,,Die Anschauung ist eben nicht ein Spiegel, der immer
derselbe bleibt, sondern eine lebendige Auffassungskraft,
die ihre eigene innere Geschichte hat und durcli viele Ent-
wicklungsstufen hindurchgegangen ist."

- Nach freundlichen Mitteilungen des Herrn Professors
A. Brinkmann in Bonn.

tragenen Wirkungskreis vollführen lassen, wo es als

unfein gilt , selbst etwas zu tun , wo man das aus

Courtoisie dem Gesprächspartner auch gar nicht zu-

mutet. Kurz, die Wendung entspricht einer feuda-
listischen Ordnung, die man in den Gebieten und

Zeiten, in denen die faktitive Wendung heimisch ist,

auch tatsächlich in der ganzen sozialen Struktur wieder-

finden kann. Somit spiegelt sich denn wirklich der

Geist des Feudalismus in der faktitiven Wendung.
Tatsächlich ist die Wendung im allgemeinen mit Aus-

gang des Mittelalters im Romanischen geschwunden,

aber sie hält sich noch an vereinzelten Punkten der

Romania, nicht nur bei dem stolzen Calderon, nicht

nur innerhalb der romanischen Kirchenhierarchie , in

der Ansprache eines Paters an den Abt von Maria

Laach' (juhe nie bened/cere ,segne mich'), nicht nur

bei den servilen Neapolitanern, die jedem Fremden
Eccellenza sagen, auch bei den stolzen Katalanen,

den grosssprecherischen Gascognern — aber theoretisch

ist, wie gesagt, möglich, dass die sprachliche Eigen-

tümlichkeit als Fossil in einem ganz anders gearteten

Milieu noch weiterlebt, wie denn das aus byzantinischen

Verhältnissen entsprossene romanische Höflichkeits-

pronomen voi — vous — vos noch bei den wenig

byzantinisch gesinnten Romanen von heute lebt , wie

wir in demokratischen Staaten noch heute vermittelst

aristokratischer Sprachen uns ganz gut verständigen

können.

Ich meine also, wir sollten, um die Spiegelung

des Kulturellen im Sprachlichen endgültig zu erweisen,

zuerst eine Spracherscheinung über die ganze Welt

verfolgen, gleichwie Bopp etwa den Zetacismus in allen

möglichen Sprachen betrachtet und damit den Beifall

des Weltumseglers Schuchardt geerntet hat. Erst wenn
einige ,feste' Korrelationen von Kultur und Sprache

gefunden sind, können wir an die Diagnose der in den

Spracherscheinungen eines Volkes oder einer Periode

steckenden Kulturausprägungen geben, genau wie wir

den Ablauf einer Lautentwicklung in einer Einzel-

sprache aus unseren allgemeinen Erfahrungen dar-

stellen.

Ich möchte mit den vorstehenden wie mit meinen

früheren Aeusserungen nicht den Eindruck erwecken,

als ob ich Vosslers Methode ,ablehnend' gegenüberstehe

(darin glaube ich mich von Herzog, vgl. hier 1920,

Sp. 16, zu unterscheiden). Ich will sie nur mit den

bewährten historischen Methoden in Einklang bringen

und aus dem Bereich des Intuitiven in den der

Demonstrationsfähigkeit rücken '.

Aehnlich wie Vossler individualisiert und mikro-

skopiert ja auch der grosse rationalistisch-deduktive

Antipode Vosslers, Gillieron, wenn er eine bestimmte

> Fern sei es mir, intuitiv gewonnene Erkenntnisse an
sich zu -verwerfen! Daher billige ich nicht 0. Neuraths
Argument gegen Spengler (.Anti-Spengler' S. 70) : .Spengler

nennt alles Antike euklidisch und stellt dann in der Antike
überall euklidisches Weltgefühl' fest. Erst wird die Epoche
durch bestimmte gleichartige Erscheinungen bestimmt, dann
dies als neue Eigenschaft der Epoche gezeigt.' Auf die-

selbe Weise erkennt der Sprachforscher zueist intuitiv eine

Etymologie und beweist dann, wie diese sich allen Tat-

sachen (der Sippe, Gebrauchsweise, stilistischen Wirkung
des Wortes) fügt. Aehnlich steht es mit dem wissenschaft-

lichen Beweis der Sprachverwandtschaft, der einer glück-

lichen Intuition zu folgen pflegt. Wesentlich ist nur, dass

wir die Sicherheit solcher intuitiv gezogener Schlüsse

nicht tiberschätzen.
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Form nur in ihrem Habitat studiert, sie in ihrer Um-
gebung ,belässt' ; auch hier haben Forscher wie Jud

und Jaberg den Anschhiss an die vorgillieronischen

Methoden gesucht und gefunden. Stets ist es das

Schicksal grosser Entdeckungen, dass sie zuerst kam-

panilegleich isoliert auftreten, dann in das bestehende

Lehrgebäude eingebaut werden. Sie verlieren dabei

an Kühnheit und Originalität, gewinnen aber dafür an

Standfestigkeit und dauernder Wirkung.

Kein Zweifel, Vossler hat am meisten zur Ver-

geistigung der Sprachwissenschaft beigetragen, die an

mechanischer Entseelung zu sterben drohte: durch

seine Problemstellung hat er uns lockende Aufgaben

gewiesen. Als Linguist des Ausdruckes ' sieht er im

Sprachlichen Spiegelung der Völkertemperamente : sein

spekulativer Historismus baut Brücken zwischen Volks-

geist und Volkssprache. Er schüttelt vom Wort die

Sklaverei des Dinglichen ab und reduziert es auf das

im Menschen webende Geistige.

Aber in dem Drange nach Vergeistigung des

Materiellen passiert es Vossler dann allerdings manch-

mal, dass er, der Geistvolle und Geistes Volle, bis in

die kleinsten Verästelungen der Sjirache Geist pumpt
und zu einem Uebergrammatikalisieren der Grammatiker

gelangt, wie denn auch der künstlerische Expressio-

nismus, ,der den Akzent richtig auf den Ausdruck

gelegt hat, Gefahr läuft, das rein Gefühlsmässige zu

stark ins Bewusstsein zu heben und dadurch zu ratio-

nalisieren' (Landsberger
,

,Impressionismus und Ex-

pressionismus', S. 43).

Die Sprachwissenschaft muss idealistisch betrieben

werden — aber da die Sprache selbst nicht nur Ideelles,

sondern auch Körperliches, Unbelebtes enthält, so muss
der Sprachforscher tüchtig im Staub des Positiven ge-

wühlt haben, bevor er das nun einmal verlorene Paradies

der Idee wiedererobert. Der mehr der Makroskopie

als der Mikroskopie zuneigende Vossler hat das er-

habene Verdienst, unser linguistisches Streben vom
Erdenstaub, vom Staub der Folianten und Wörter-

bücher, wieder erhabenen Zielen zugelenkt zu haben,

Zielen, die nicht bloss dem wissenschaftlichen Spezia-

listen , nein auch dem Kultur- und Menschenfreund
lohnend dünken müssen. V'erjüngung und Erneuerung

einer W^issenschaft kann nicht von noch so fleissigem

Spezialistentum, sondern nur von einer neuen Gesamt-

anscbauung, einer umfassenden Betrachtung des Welt-

geschehens ausgehen.

Bonn. L.Spitzer.

Konrad Falke, Dante, seine Zeit, sein Leben, seine
Werke. München, 0. Beck. 10l'2. VIII u. 76U 8. ü".

Der Verfasser steht auf dem Boden von Spenglers

Kulturpsychologie und wendet sie mit gelegentlicher

Anlehnung an Theorien von Worringer und Meray auf

Dante an. Auf diese Weise holft er, das Lebensbild

und das Werk Dantes einem weiteren Kreise von Ge-

bildeten verständlich und schmackhaft zu machen und
eine neue, moderne Deutung des Dichters zu be-

^ Man vergleiche mit Vosslers Kampf gegen den
Positivismus in der Sprachwissenschaft den des Expi'essio-

nisten K. Edschmied gegen den Naturalismus, die Kunst
der „nackten Tatsachen", der gegenüber die Ausdruokskunst
lehrt: „Alles bekommt Beziehung zur Ewigkeit" („Ueber den
Expressionismus in der Literatur und die neue Dichtung").

gründen. Die Begriffe oder sagen wir besser: die

Schlagwörter des antiken, des „arabischen" und des
„faustischen" „Kulturwillens" ziehen sich durch das

langatmige Buch hin. Das ,. Wesen" des „arabischen

Kulturwillens" ist nach Sj^engler bekanntlich die Magie,

eines seiner LTrsj'mbole ..der Kreis", ein anderes die

„Mutter" usw. Dantes Dichtung, in der nicht etwa
arabische Kultur im gewöhnlichen Verstände des Wortes,
wohl aber arabischer Kulturwüle im Spenglerschen Ver-
stände sich ausgewirkt haben soll, ist voll von Mutter-

S3'mbolen: die Madonna, die Donna gentile, die Stadt

Florenz, Beatrice, das Meer usw. Ich empfehle dem
Verf., um die Liste seiner Muttersymbole zu ver-

vollständigen, das Studium des schruUigsten aller Dante-
Bücher: Walter Arensberg, The Crvptography of Dante,

New York 1921. Dort kann er sehen, wie durch
Schiebung von Buchstaben und Zahlen, durch Psycho-
analj-se sexueller und religiöser Erscheinungen und
durch eine noch primitivere Kulturpsychologie als die

Spenglersche bewiesen wird, dass Beatrice ein Mutter-

symbol ist. Dort hest man z. B. auf S. 388 : The
mother symbolism of Beatrice is not , however, the

only mother symbolism in the Divina Commeäia: as

I showed in Chapter VII, Earth is a mother symböI,

Hell is a mother symbol, Purgatorv is a mother svmbol,

Paradise is a mother symbol; and a series of other

sj-mbols of the mother is developed throughout the

entire poem. Thus the universe of Dante's experience

is a long succession of sj-mbols , which are to be
understood as incarnations of the one divine mother
who exists in God. Among these mother Symbols in

the Divina Comwcdia, as I have already shown, are

the sclva osciira; the luiM ; the moon, with its waxing
and waning as in pregnancy and delivery : the sea,

with the analogous swelling and sinking of its tides

;

the car in the Mystic Procession ; the tree in the

Terrestrial Paradise : Giovanna, Lia, Rachel, Matelda,

Lucia; the ixaggior vaVe ,in che V acqua si spanda;
the cit\- of Florence, as the birthplace of the poet

;

and the mystic rose. These are only a few of the

mother sj-mbols in the Divina Commeäia, in which,

indeed. the principal experiences through which Dante
describes himself as passing are expressed in terms

of mother symbolism. — Spass beiseite, durch solche

Arbeiten werden keine neuen Deutungen, keine brauch-

baren Erklärungen, sondern höchstens modehafte Theo-
retisierungen des grossen Werkes Dantes zutage ge-

fördert und Bücher geschrieben, die eher für unsere

Zeit symptomatisch als für das Dante-Verständnis
förderlich sind. Falke steht zwar auf einem ziemlich

höheren geistigen Niveau als Walter Arensberg, aber

auch ihm gilt es als ein überwundener Standpunkt und
als ein Zeichen von „Impotenz", wenn man nichts

Höheres kennt, „als die Vergangenheit noch einmal

möglichst so im Geiste nachzubilden, wie sie in Wirk-
lichkeit gewesen sein mag" (S. 16). — „Wer noch in

dem dogmatischen W^ahne lebt, dass es eine ,Mensch-
heit' gebe, welche sich auf dem W^ege zur ,Wahrheit'

befindet , der muss vom heutigen Standpunkt aus der

Meinung sein, dass die [mittelalterlichen] Nominalisten

' Der Verf. hätte sich durch die Lektüre meiner Arbeit
über P. Cardinal in den Sitzungsber. der Bayer. Akad. d.

Wissenscli. 19If), 0. Abhandlung, leicht von der Hinfällig-
keit dieser Auffassung überzeugen können.
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,recht hatten' [gegen die Eealisten] ; für uns aber, die

wir der Ansicht sind, dass jede philosophische ,Wahr-

heit' lediglich für den, der sie entdeckt, Wahrheit ist

und darum nur psj-chologisch erklärt werden darf, stellt

sich die Sache anders dar" (S. 71 f.).

Mit diesen ps3-chologischen Erklärungen wird vom

Verf. manchmal gut und manchmal sehr willkürlich ge-

arbeitet. Etwas Neues von überzeugender Klarheit ist,

soviel ich sehe, nicht dabei herausgekommen, wohl

aber viel Schräges und Halbwahres : so z. B., dass es

der Zweck aller mittelalterlichen Askese sei, „sich die

Genussfähigkeifc zu erhalten, ja sie ins Ungemessene

zu steigern", und dass daher das irdische Paradies bei

Dante den Zustand der „höchsten Erlebnisfähigkeit"

darstelle (S. 90 f.), oder dass die Commedia geradezu

ein Sj'mbol der mittelalterlichen italienischen Stadt sei

(S. 38), während doch viel eher die augustinische

Civitas Dei dem Dichter im Sinne lag; dass der Dantesche

Virgilio ein Schutzengel unter der Maske Vergils sei

(,54)-, dass Peire Cardinal eine Gesinnung der Auf-

lehnung des Ich gegen Gott in seinem bekannten Rüge-

lied vertrete' (S. 56 und 68-5); dass Dante stets nach

dem Sonett greife, wenn er sich in der Sphäre des

Sinnlichen bewege (S. P7); dass das Ptolemäische Welt-

system eine Kreuzung des antiken Willens zur Körper-

haftigkeit mit dem magischen Weltgefühl der Araber

sei (S. 86); dass die naturwissenschaftlichen Lehrbücher

des Mittelalters nur „dunkle Sammelsurien" seien (S. 96);

dass der „persönliche Werdegang" Dantes „von der

subjektiven Willkür zum allgemein verbindlichen ob-

jektiven Dogma" führe (S. 105), eine Konstruktion,

die der Verf. von Hefele übernommen hat, ohne zu

bedenken, dass es Dante niemals beigekommen war,

sich ausserhalb des Dogmas zu stellen ; dass in der

Terzine, die aus drei fünffüssigen Jamben bestehen

soll, das faustische „raumüberwindende Verlangen" mit

„dem auf Geschlossenheit und Körperhaftigkeit im

Eaume abzielende Bedürfnis" des antiken Kulturwillens

sich mische (S. 122 f.); dass Dantes Vorfahren an

„nervöser Entartung" gelitten haben müssen, dass seine

Eltern zwei „Lebensuntüchtige" waren (S. 131); dass

die Beatrice der Vita nuova dem jungen Dante ihren

Gruss verweigere, weil sich „das Spielerisch-Trobador-

mässige" in seinem Gebaren mit Beatrices „Vater-

ideal" nicht vertrage ; denn Beatrice sei seelisch nicht

minder an ihren Vater gebunden als Dante an seine

längst verstorbene Mutter (S. 180) usw.

Wenn zu dieser Art von Psychoanalyse, die das

Gras wachsen hört , sich eine rasch und flüchtig er-

worbene Kenntnis der geschichtlichen Urkunden und
Zeugnisse gesellt , so kommt anstatt einer gewissen-

haften Biographie ein psychologischer Roman zustande,

den nur der krasse Laie noch spannend finden kann.

Mir war es nicht möglich, die biographischen Abschnitte

des Buches zu Ende zu lesen. Was der Verf. nicht

alles weiss über Dantes V'erhältnis zu seiner Ehefrau
und- zu seinen Verwaadten und Freunden. Je schweig-

samer und trockener die Quellen, desto blühender wird

seine Phantasie und damit auch sein Stil. Man höre

:

„In dem kurzen Zeitraum eines halben Jahrzehnts war
seine Seele, die einst vor einem weiblichen Idealbild

in Liebesseufzern zerschmolz , zur stählernen Klinge

geworden, die unter der Wucht des hereinbrechenden

Schicksals nicht barst, sondern spannkräftig zur Seite'

ausbog, um nachher bis zum letzten Atemzuge mit einer

Welt in Fehde zu liegen" (S. 245). Der alte Boccaccio

war nicht nur anmutiger, sondern auch besonnener in

seiner Dante-Biographie als dieser hochmoderne Theo-

retiker, dem die kritische Arbeit von Jahrhunderten

zur Verfügung stand.

Der dritte Teil, die Erklärung der .göttlichen

Komödie", ist eine fortlaufend kommentierende Para-

phrase mit Einstellung auf das rein Stoffliche und mit

Beigabe zahlreicher selbstgefertigter reimloser Ueber-

setzungsjjroben. Was diese letzteren betrifft, so be-

sitzen wir deutsche Nachdichtungen, die entschieden

besser sind.

München. Karl Vossler.

T. Navarro Tomas, Manuel de pronunciaclön espa-
iiola. Madrid 1918. 2'J5 S. -S".

Gegenüber den bisherigen Handbüchei'n der spa-

nischen Phonetik ist es eine Freude, aus einem so

gediegenen, gründlichen Werke schöpfen zu können.

Der Verfasser spricht in der Einleitung davon, dass

seine Phonetik hauptsächhch dem praktischen Be-

dürfnis dienen soll. Ich habe deshalb gerade darauf-

hin das Werk seit seinem Erscheinen erprobt und
kann daher mit voller Ueberzeugung aussprechen, dass

es das beste Lehrbuch der spanischen Phonetik ist,

das uns zurzeit zur Verfügung steht.

Der Verfasser gibt uns zunächst einen Ueberblick

über die Gesetze der Phonetik überhaupt, bes'ihreibt

dann die einzelneu spanischen Laute, für sich allein

stehend, wie in Lautgruppen, handelt von der Laut-

stärke, der Lautdauer, der Betonung und orientiert so

über alles Wissenswerte knapp und bündig auf Grund
eigener sorgfältiger Studien. Sehr lehrreich sind nament-

lich auch die Texte aus J. Valera, V. Blasco Ibänez,

B. Perez Galdos , J. Dicenta mit ihrer phonetischen

Umschreibung.
Dass das Werk nichts Abschliessendes bieten kann,

weiss niemand besser als der Verfasser selbst. Denn
sein rastloses Weiterarbeiten zeigt sich in den in den

letzten Jahrgängen der Revista de Filologia Espaiiola

enthaltenen wertvollen Beiträgen zur spanischen Phor

netik , die unsere Erkenntnisse auf diesem Gebiete

nennenswert gefördert haben.

W ü r z b u r g. A d a 1 b e r t H ä m e 1.

Pedro Säinz Rodriguez, Las Polemicas sobre la

cultura espanola. Madrid, Fortanet. 1919. 46 S. kl. 8».

Ein kleines, aber doch recht nützliches Buch! Es
führt uns in knapper und ansprechender Form die ver-

schiedenen Wandlungen vor, denen die Anschauungen

über die spanische Kultur in Spanien selbst unter-

worfen waren. Die Jahrhunderte seit der Renaissance

erfahren somit eine eigenartige Beleuchtung nach einer

bisher noch wenig gewürdigten Seite. Matamoros im 16.,

Quevedo im 17., Forner im 18. und Menendez y Pelayo

im 19. Jahrhundert sind die charakteristischen Ver-

treter und Verteidiger der spanischen Kultur, und

durch die klare Herausarbeituug ihrer Stellungnahme

zu ihren Gegnern fällt so manches Licht auf die Geistes-

verfassung der einzelneu Jahrhunderte in Spanien.

Man bedauert nur, dass der Rahmen gar so eng aus-

gefallen ist, in den Säinz \' Rodriguez seine Aus-

führungen gestellt hat.

Würzburg. Adal b er t Häm el.
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Q. Pascu, Sufixele romänesti. Opera premiatä de
Academia romänä. Bucareijti, Socec & Co., Leipzig,
Harrassowitz, Wien, Gerold. 1916. II, 489 S. 8».

Derselbe, Beiträge zur Geschichte der rumänischen
Philologie. Leipzig, Fock. 1920. SO S. S.

Die rumänische Wortbildung ist schon mehrfach
behandelt worden. Puscariu namentlich und eine Reihe
von Arbeiten in Weigands Institut haben schätzens-
werte Beiträge geliefert. Aber eine die gesamten Suf-
fixe in allen Mundarten zusammenfassende Darstellung
fehlte bisher, so dass das an erster Stelle genannte
Buch des Bibliothekdirektors in Ja.si sehr willkommen
ist. Verbreitung, Bedeutung, Herkunft und Flexion
werden besprochen, den lateinischen Suffixen folgen

die „de origine latino-balcanicä", d. h. solche, die teils

aus dem Lateinischen, teils aus dem Slawischen oder
Griechischen oder Türkischen stammen, dann die sla-

wischen, albanesischen , neugriechischen, türkischen,

magj^arischen, endlich diejenigen, die man in den anderen
Sprachen als buchwörtlich oder gelehrt bezeichnet, wie
-isni, -ahiJ u. dgl. Ein Schlusskapitel gibt statistische

Nachweise: Von 166 Suffixen sind 70 slawischen, 59
lateinischen Ursprungs, von den 33 neugriechischen
fallen 2.5 auf das mazedonische, die anderen auf Mazed.
und Meglen. oder nur auf Meglen, ein einziges ist

allen drei Mundarten gemein usw. Die Beispiele sind

mit möglichster Vollständigkeit gegeben und in der
Tat dürfte , wer das Rumänische nur aus gedruckten
Quellen kennt, kaum etwas Wesentliches hinzufügen
können; aber es ist ganz selbstverständlich, dass die

gesprochene Sprache immer weiterarbeitet, es sei

denn , was der ^'erf. nirgends bemerkt , dass das eine

oder andere Suffix nicht mehr lebendig ist. Ein inter-

essantes Wort, das fehlt, ist frate zilatec für den an
demselben Tag Geborenen, nach frate hinatic der im
selben Monat Geborenen in Ha^eg (Densusianu Graiul

din tara Hategului 15). Aus dem vielen Bemerkens-
werten will ich nur eines hervorheben. Das Dako-
rumänische , nicht aber das Mazedonische kennt ein

Diminutivsuffix -de, das mit dem romanischen -iftiis

zu verbinden sehr nahe liegt, das aber mit seinem
Ausgang -e auffällt. Es scheint aber auch hier mehr
der Volkssprache anzugehören, ist tatsächlich von
Puscariu, der seiner Arbeit die Schriftsprache zugrunde
legt, nicht berücksichtigt worden. Dagegen hat Mardarie
Cozianul in seiner Ausgabe des lexicon slavo-romanesc
von 1649 aus Anlass des Wortes hrajeaic auf S. 328
eine Anzahl Beispiele zusammengetragen, namentlich
auch eine Liste von Eigennamen auf -cte und -uJde
gegeben, und Pascu fügt noch einige Appellativa hinzu.

Gegen die Zuruckführung auf -iüu spricht nun aber
sowohl der Ausgang -p als auch das doch seltene Vor-
kommen, das bei einem alten vulgärlateinischen ' Suf-

fix schwer verständlich wäre. Unter den Wörtern
auf -de befinden sich einige , bei denen -de erst vom
Plur. Cef' aus neugebildet ist: fäcülde neben üblicherem

fäcälel, aJbde neben albet „Splint" ua., die Pascu auf-

zählt. Ferner stehen den Namen auf -de, -itleie solche

auf -ulet zur Seite. Liegt es da nicht näher, den
Ursprung dieses -ete eben in solchen Neubildungen zu

' Mit „Vulgärlateinisch" soll natürlich nicht gesagt
sein, das.s das Suffix lateinischen Ursprungs sei. Wenn sich
zeigen lässt, dass rum. -ete nicht damit zusammenhängt,
so ist damit der einzige Einwand gegen germanische Her-
kunft erledigt.

et-pluralen zu suchen? Was übrigens dieses -ef, Plur.

*e(/, betrifft, so möchte ich seinen Ursprung nicht oder

doch nur bedingt in slaw. et suchen, wie Pascu, Miklo-

sich folgend, tut. Wie er selber bemerkt, ist das

slawische Suffix tonlos, das rumänische betont, so dass

man seine Zuflucht zu einer Kreuzung mit lat. -iciu

nehmen muss. Einfacher ist es doch wohl, von -iciu aus-

zugehen, das von seiner adjektivischen Bedeutung der

Zugehörigkeit dann den der Aehnlichkeit und nun den
der Verkleinerung angenommen hat. — Kommt das

scheinbare -ittus nur linksdanubisch vor, so ist die

ParaUelfonn -ottu nur mazedorumänisch , noch dazu

bloss in cdmisotä belegt, das vielleicht direkt eine Ent-

lehnung aus dem Romanischen ist, dann strhwfä ..kleines

Kleid", das deutlich damit zusammenhängt, und in

misoiu , mijniü „Händchen", einer auch sonst merk-

würdigen Form der Kinderstube.

Bücherbesprechungen können entweder mehr re-

ferierend eine Charakteristik oder mehr kritisch eine

Besprechung der Punkte enthalten, in denen der Bericht-

erstatter vom Verfasser abweicht. Die ersteren sind

dem wertvoU, der ein Buch nicht kennt, vielleicht nur

ein entferntes Interesse zum Inhalt hat , aber doch

gerne erfährt, was vorgeht ; sie nützen dem Verfasser

und dem Kenner de.'» Buches nichts und fördern un-

mittelbar nicht; die letzteren haben nur Wert für den,

der das Buch kennt, der sich für das darin behandelte

wissenschaftliche Problem interessiert, bringen auch

meist dem Verfasser etwas Neues , wäre es auch nur

die Erkenntniss , dass er sich nicht klar genug aus-

gedrückt hat, und fördern zumeist das Problem. Pascu

stellt sich auf den zweiten Standpunkt, er gibt Rand-

bemerkungen zu meinem etymologischen Wörterbuch,

zu Candrea si Densusianu, dictionarul etimologic limbii

romine, zu meinem ,Wfdkiewicz' und Caracostea's-

Artikel in den Mitteilungen des rumänischen Institus

Wien, zu Wedkifwicz, Remarques sur quelques em-

prunts du slave occidental au roumain, Ion D. TiceloTu,

Zum rumänischen hü-Jae (ZRPh. 38, 485—490), Sainean,

La creation metaphorique en franfais et en roman,

Pu.scariu , Rumänische Deminutivsuffixe , Th. Capidau,

Die nominalen Suffixe im Aromunischen, N. Jokl, Stu-

dien zur albanesischen Et3-mologie und Wortbildung.

Dann folgt noch ein Verzeichnis der veröffentlichten

und einiger im Manuskript fertiger Ai'beiten des Ver-

fassers, die nun natürlich eine Charakteristik enthalten.

Pascus Interesse liegt , wie schon die Titel der an-

geführten Arbeiten zeigen, auf Seite der Wortgeschichte ;

lautliche Fragen werden kaum, sj'ntaktische gar nicht

berührt. Die Zusätze, Besserungen und Aussetzungen

sind sehr zahlreich, beweisen eine völlige Beherrschung

des Materials und müssen von jedem , der sich mit

einem der genannten Aufsätze beschäftigt, herangezogen

werden. Eine Kritik würde sich wieder in Einzel-

heiten verlieren müssen . ausserdem dann wohl einen

zu breiten Raum für die Begi-ündung einnehmen , so

wiU ich mich denn nur mit einem prinzipiellen Punkte

beschäftigen. Arum. ainte soll nicht ahante, sondern

*al)hite sein, gren von *greviis kommen, nunia ein

*nupia erfordern, rccoare ein *recor usw. Ich halte

solche Rekonstruktionen aus einer einzigen Sprache

nicht für richtig, namentlich nicht, wenn sie inner-

halb der Entwicklung dieser Sprache ebenso leicht ver-

ständlich sind . wie sie es als lateinisch nicht wären.

Wie soll eine lateinische L^^mhildung von grcvis zu
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*grcvus, von nuptiae zu *nnpta, eine Ableitung *recor

von recens gerechtfertigt werden und wie einfach

sind diese Formen, wenn man von rum. grei nu{n)fi

aus lat. imptiae^ rece ausgeht. Da übrigens diese

einzelsprachlichen Erklärungen schon längst gegeben

worden sind, hätte Pascu mindestens C4ründe für seine

abweichende Ansicht und gep;en die rekonstruierten

Formen innerhalb des Rumänischen geben sollen.

Und was ist *abii>tc, was ist mit einem solchen Worte
gewonnen? Oder nun gar ein lat. *b)bidiira, das S. 20

allen Ernstes vorgeschlagen wird. Aber daneben stehen

sehr viel bemerkenswerte Deutungen , wogegen die

lautlichen Auseinandersetzungen gegen einige Stellen

in meinem Aufsatz über Rumänisch, Romanisch, Alba-

nesisch recht schwach sind'.

M e y e r - L ü b k e.

Z ei t s c hr if t en u. ä.

Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und
Literaturen 143, L'2: K. Spiess, Die deutschen Balladen
von Wassermanns Braut und Wassermanns Frau. —
F. Lieber mann. Shakespeare als Bearbeiter des King
John. 2. Teil. — Hans R olof f , Zu Fords Neudruck von
Brights Stenographiesystem „Charaoterie" l.üSS. — A.
Götze, Die Chi-onologie der Briefe der Frau von Stael.

2. Teil. — H. Geiz er, Zum Problem „Erlebnis und
Dichtung". — F. Liebermann, Zu den Jagdlehrbüchern
des Mittelalters. — Ders., Althochdeutsche Glossen. —
Ders., Zum Notfeuer. — Ders., Zur Geschichte der
Ortsnamen-Etymologie. — Ders., Bresslaus Forschung
zur Angelsächsischen Urkunde. — E. Levy , Textkritische
Bemerkungen zu Bertran de Born. — S. Singer, Zur
Biographie von Arnaut Daniel. — K. Riegler, Germ.
Mt.rcolf und Verwandtes im Romanischen. — O. Schultz-
Gora, Fr. aubour „Goldregen". — L. Pfandl, Zu
Gonzalo de Berceo. — J. Bruch, Nochmals zu span.
iini-u und lat. novah's. — L. Spitzer, Zu Archiv 41, 111. —
Beurteilungen und kurze Anzeigen : Zur neueren deutschen
Literaturgeschichte: W. Liepe, Elisabeth von Nassau-
Saarbrücken. Entstehung und Anfänge des Prosaronians
in Deutscbland; H. H. Borcherdt, Augustus Buchner
und seine Bedeutung für die deutsche Literatur des
17. Jahrhunderts; W. Harich, E. T. A. Hoffmann. Das
Leben eines Künstlers; O. Walzel, Friedrich Hebbel
und seine Dramen; L. West, Martin Greifs Jugend-
dramen; H. Maync, Detlev von Liliencron; P. Leu-
zinger, Balladen und Romanzen in der Schweiz vor
C. F. Meyer; W. Deetjen, Sie sollen ihn nicht haben!
Tatsachen und Stimmungen aus dem .Jahre 1840; A.
Trendelenburg, Zu Goethes Faust (Albert Ludwig). —
E. Schweb soh. Schottische Volkslyrik in James John-
sons The Scots Musical Museum (H. Hecht). — E. Krui-
singa, A Handbook of present-day English I, 3. Aufl.
(Alfred Ehrentreich). — L. Marsden Price, English
German literary influences. Bibliography and survey
(F. Schönemann). — Ch. Singer, Early English magic
medicine (F. Liebermann). — A. F. Leach, Some results
of research in the history ot education in England (F.

Liebermann). — G. M. Trevelyan, Englishmen and
Italians; some aspects of their relations past and present
(F. Liebermann). — L. Foulet, Le Roman de Renard
(W. Suchier). — A. Hub er, Eine altfranz. Fassung der
Johanneslegende; H. Breuer, Eine gereimte altfran-

' Dass adicä von addicere stamme, habe ich natürlich
nicht gesagt, sondern nach dem Vorgang von Sitbak adäi-
crirc zugrunde gelegt. Wenn dann Pascu nach Ablehnung
dieser Erklärung als besser die anderen sonst gegebenen
anführt, so hätte er doch mit einem Worte der von mir
dagegen erhobenen Einwände gedenken müssen. Das ist

wohl nicht der richtige Weg, auf dem „das deutsche Publikum
über die philologische Bewegung in Rumänien unterrichtet
werden soll", wenn anders man von dieser Bewegung nicht
einen wenig günstigen Eindruck erwecken will, wie sie

ihn fürwahr nicht verdient.

zösisch-veronesische Fassung der Legende der heiligen
Katharina von Alexandrien (H. Geizer). — W. Ochs,
Die Bezeichnungen der „Wilden Rose" im Galloroma-
nisohen; A. Prein, Syntaktisches aus franz. Soldaten-
briefen; W. Gottschalk, Lat. „audire" im Französischen
(L. Spitzer). — E. Werder, Studien zur Geschichte
der lyrischen Dichtung im alten Florenz (B. Wiese). —
Fr. Schurr, Romagnolische Dialektstudien II (B. Wiese).— R. Gross mann, Spanien und das elisabethanische
Drama (L. Pfandl). — D. Antonio de Trueba, Cuentos
de vivos y muertos, bearbeitet von A. Dernehl (Leo
Spitzer). — G. Mauthner, Der Atheismus und seine
Geschichte im Abendlande (Fritz Neubert).

(jermanisch-Romanische Monatsschrift X, 1/2. Jan. 'Febr.
1922; H. Urtel, Hugo Schuchardt zum 4. Februar 1922. —
F. R. Schröder, Neuere Runenforschung. — A.Heusler,
Ueber die Balladendichtung des Spätmittelalters nament-
lich im skandinavischen Norden. — Jan de Vries, Die
Brautwerbungssagen U. — V. Klemperer, Maurice
Barres. — G. Wissowa, Tacitus' Germania im Zu-
sammenhange der antiken Ethnographie auf Grund der
neuesten Forschung. — S, 3/4. März'April 1922: E.
Schröder, Frankfurt und Salzwedel. — J. Risse,
Immermann und die neuere Forschung. — G. Hübener,
Scholastik und neuenglische Hochsprache. — V. Klem-
perer, Ernest Renan im modernen urteil. — G. Fitt-
bogen, Gleims und Ewald von Kleists poetischer Blut-
durst. Ein Beitrag zur Geschichte papierner Motive. —
E. Zitelmann, Zu Faust 3. Akt, 9843—50.

Die Neueren Sprachen 29, 3/4. Juni'Juli 1921: Theodor
Zeiger, Zum neusprachlichen Unterricht in der deutschen
höheren Schule. — H. Heiss, Vom Naturalismus zum
Expressionismus. — Richard Sohiedermair. Neuphilo-
logische Strömungen. — J. Caro, Die neueste autorisierte
Shaw-Uebersetzung. — Karl Bergmann, Kultur-
geschichtlich bemerkenswerte Wendungen der fran-
zösischen Sprache. — Walther Küchler, Französische
Dichter von heute. 2. Henri Gheon und sein Alexius-
Drama. — Zu Franz Dörrs 70. Geburtstag. — Anzeiger:
W. Gottschalk, Lateinisch „audire" im Französischen
(Karl Vossler). — Eugen Lerch, Die Verwendung des
romanischen Futurums als Avisdruck eines sittlichen

SoUens (Ludwig Geyer). — Lorenz Morsbach, Gramma-
tisches und psychologisches Geschlecht im Englischen. —
Otto Jespersen. A Modern English Grammar on
Historical Prinoiples. — Ders., Större Engelsk Grammatik
pä historisk grundlag (Franz Karpf). — Shakespeares
Werke in Einzelausgaben. — Henry Cormeau, Le Mal
joli (Walther Küchler). — .5'6. Äug.'Sept. 1921: Fritz
Strohmeyer, Dualismus in den französischen Sprach-
gesetzen. — Ernst Friedrichs, Werthers Einwirkung
auf den russi.schen Originalroman. — Erwin Rosen-
bach, H. G. Wells' Glaube und Geschichtsbetrachtung. —
Richard Riegler, ItaUenisch-spanische Sprachmischung.
— Leo Spitzer, Argotfranz, frere miroton.— H. S c b m i d t.

Eine auffallende Verwendung von des. — 0. Riemann,
Bericht vom 8. Vertretertag des Vereinsverbandes der
akademischen Lehrer. — Anzeiger: Albert Eichler,
Antibaconianus.— Bernhard ten Brink, Chaucers Sprache
und Verskunst. — Konrad Ehrke, Das Geistermotiv in

den schottisch-englischen Volksballaden. — M. Grass-
meyer und A. VVagner, Englische Hausübungen (Fritz

Karpf). — Anton Hviber, Eine alttranzösisohe Fassung
der Johanneslegenden (Werner Mullert). — Ernest Platz,
Les noms framjais a double genre. — Georg Loesch,
Die impressionistische Syntax der Goncourt. — K.
Engelke, Le petit vocabulaire. — John Koch, Prak-
tisches Französisch. — Ders., Verdeutschungen dazu
(Albert Streuber). — Panconcelli-Calzia, Experi-

mentelle Phonetik (Konrad Hentrich). — Anton Büchner,
Judas Ischariot in der deutschen Dichtung (Ludwig
Barthel). — Ake W:son Man the, Spansk Läsebok
(Adalbert Hämel). — 7/8. Okt./Nov. 1921: Kurt Glaser,
Zum Bedeutungswandel im Französischen I. — Franz
Karpf, Syntaxstudien I. — P. R. Pope, Der deutsche
Unterricht in den Vereinigten Staaten vor und nach
dem Weltkriege. — H. Breuer, Zu W. Rickens zweitem
Aufsatz über aller. — W. Koning, „Wenn" mit „würde".
— Walther Küchler, Editiones Insulae. — Ders.,
Romanische Texte. — Anzeiger: Albert Malte Wagner

,

18
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Heinrich Wilhelm von Gerstenberg und der Sturm und
Drang (H. Eoetteken). — F. Sommer, Vergleichende
Sj'ntax der Schulsprachen (M. Deutschbein). — Just
Thorning, J. M. Svnge (ü. L. Jiriczek). — Henry
Alfred Burd, Josef Ritsen. — Hans Hecht, Daniel
Webb „Max J. Wolff). — Schulausgaben ecglischer Werke
(Otto Weidenmüller). — Leo Spitzer, Italienische Kriegs-
gefangenenbriefe. — Ders., Die Umschreibungen des Be-
friffes „Hunger" im Italienischen (Eva Seifert). — E.
riedrichs. Russische Literaturgeschichte (Adolf Graf).— Ambroise V o 1 1 a r d , Auguste Renoir (Walther Küchler).— 9 10. Dez. 1921: Inhalt: Fritz Karpf, Syntax-

studien IL — Kurt Glaser, Zum Bedeutungswandel im
Französischen IL — F. Dörr, An die Herausgeber der
Neueren Sprachen. — Eugen Lerch, Mehr 'Wissenschaft
im neu^prachlichen Unterricht. — Th. Zeiger, Ent-
gegnung hierzu. — Gustav Haack, Der spanische Unter-
richt an den höheren Schulen der Vereinigten Staaten,
Frankreichs und Englands. — Ludwig Faser, Ein er-
freulicher Erfolg. — Th. Zeiger, Tagung des allge-
meinen deutschen Realschulmännerverems. — Walther
Küohler, Internationale Buchmesse in Florenz. —
Kitzing, Verein für neuere Sprachen, Hannover. —
Anzeiger: Ponsonby, Arthur und Dorothea, Eebels
and Reformers. — Heinrich Spiess. Die Englische
Sprache und das Neue England. — Friedrich Brie,
Aesthetische Weltanschauung (Walther Fischer). — Ivan
Pauli, ..Enfant'-, „garten", „fille" dans les langues ro-
manes (G. Rohlfs). — 6. Eilers usw., Brazileiro, Ligues
Portuguezas. — Neuere portugiesische Schriftsteller (Adal-
bert Hämel). — Karl Vore tzsch. Altfranzösisches Lese-
buch. — Neuere italienische Schriftsteller. — W.Suchier,
Aucasin und Nicolette (Walther Küchler). — Heinrich
Mutschmann, Milton und das Licht (Walther F.
Schirmer). — 30, 12. Jan./Febr. 1922: Inhalt: Eduard
Wechssler, Der Bildungswert des Französischen für
die deutsche Schule und den deutschen Geist. — M.
Deutschbein, Infinitiv und Gerundium. — Walther
Baerwolff. Racine und Euripides. — Hermann Urtel,
Das Malerische bei Guy de Maupassant. — R. Riegler,
Hugo Schuchardt als "Lehrer. — Wilhelm Kopas, Be-
merkungen eines Neuphilologen zu einer Neueren Ge-
schichte der Vereinigten Staaten von Amerika. — Trvgue
Tran aas, Remarques sur les propositions interrogatives
directes dans le fran9ais parle et populaire. — Th.
Eng wer, Ernest Renan. — Werner Mulertt, Ein
Studienaufenthalt in Madrid. — Anzeiger: Philipp Wit-
kop. Die deutschen Lyriker von Luther bis Nietzsche. —
Eniil Ermatinger, 'Die deutsche Lyrik in ihrer ge-
schichtlichen Entwicklung von Herder bis zur Gegen-
wart (Otto Weidenmüller). — '\\ ilhelm Hörn, Sprach-
körper und Sprachfunktion (Wilhelm Havers). — Eng-
lische Lehrbücher. - Max Kaluza, Chaucerhandbuch
(Fritz Karpf). — W. M e y e r - L ü b k e , Historische Gramma-
tik der französischen Sprache (Kurt Glaser). — Ferdinand
Heuckenkamp, Reformvorschläge für den Unterricht
auf dem Gebiete der romanischen Philologie an deutschen
Universitäten. — Eugen Lerch, Einführung in das Alt-
französische. — Victor Klemperer, Einführung in das
Mittelfrauzösische. — Iwan Goll und C'laire Goll-
Studer, Das Herz Frankreichs (Walther Küchler).

Zs. für französischen und englischen Unterricht 21, 1:

Inhalt: Jantzen, Max Kaluza. ^ Ders., Chrono-
logisches Verzeichnis von Kaluzas Schriften. — Th.
Kaluza, Verzeichnis der auf M. Kaluzas Anregung ent-
standenen Doktorschriften. — Jantzen, Nach zwanzig
Jahren. — Ders.. Verzeichnis der Mitarbeiter (Bd. 11— 2m).— Jacobius. Heinrich Morf als Lehrer. — Lerch, Zu
„E. Lerch und der Sprachunterricht". — Engel, Zu
„Shakespeares Edgar". — Kleiner, Sprachpsycho-
logisches zum Englischen. — Oczipka, Kurse zur
Englandkunde an der Universität Bre.-5lau. — H. J.,

Magaus Blümel f. — 18. Allgemeiner Deutscher Neu-
philologentag zu Nürnberg.— Literaturberichte: Jantzen,
Pädagogische Rundschau VII ((39. Norden, Bildungs-
werte der lateinischen Literatur; 70. Samt er, Deutsche
Kultur im lat. und griech. Unterricht; 71. Manns Pädag.
Magazin, Heft 406, 707, 715, 716, 722, 723, 734. 769, 770,
77u; 72. Wyneken, Der Kampf um die Jugend;
73. Moede und Piorkowski, Zwei Jahre Berliner Be-

gabteuschulen; 74. Borch, Bilderatlas zur Geschichte
der Pädagogik; 75. Graf, Los vom Philologismus;
7ü. Meyer, Pädagog. Neuland ; 77. Buchenau, Einheits-
schule; 78. Höhere Schule und sechsklassige Grundschule.
— Jantzen. Franz, Neuphilologische Strömungen. —
Oczipka, Fuchs, Das altfranzösische Vei-bum Errer. —
Ders., Loesch, Die impressionistische Syntax der Gon-
court. — Ders.. Priebsch, Französisches Lesebuch für
Handelsschulen. — Glöde, Merimee, Colomba. — Ders.,
Le Siecle de Louis XIV. — Ders., Conteurs modernes IV.
— Ders., Labiche et Martiu, Le Voyage de Ms. Perrichon.
— Born, Franoillon, Französisch-Deutsches Gesprächs-
buch. — Ders., Lortet, Nous autres Fran(;ais. — Ders.,
de Beaux,Französische Handelskorrespondenz.— Jantzen,
Foss, England als Erzieher. — Ders., Langenbeck, Eng-
lands Weltmacht. — Ders.. Dürrschmidt, Die Sage von
Kam. — Ders., Shakespeares dramatische Werke (Reclam).
— Ders., Shakespeares Werke in Einzelausgaben (Insel-

Verlag). — Ders., Kohler, Shakespeare vor dem Forum,
der Jurisprudenz. — Ders.. Febr. Studien zu 0. Wildes
Gedichten. — Ders., Hecht, Robert Burns. — Ders.,
Gregory, Armenhaus. — Sjmge, In der Bergschlucht. —
Ders., Die grosse Katharina. — Freund, Neue Tauchnitz-
bände (4.')34, 4540—42, 4-546. 4547). — Zeitschriftenschau.
Publications of the Mod. Lang. Association of America
34 u. 35. 1 (Werner).

Neuphilologische Mitteilungen (Helsingfors), 1922. SXIII.
13: Emil Ohmann, Hermann Paul in memoriam. —
Hannes Almark, English in our Secondary Schools. —
Leo Spitzer, Zu „Neuphilologische Mitteilungen" XXH,
113— 117. Entgegnvmg. — Besprechungen: F. Holt-
hausen, Altsächsisches Elementarbuch, 2. Aufl. (T. E.
Karsten). — Victor Michels, Mittelhochdeutsches Ele-
mentarbuch, 3. u. 4. Aufl. (H. Suolahti). — K. Voretzsch,
Altfranzösisches Lesebuch (A. Wallensköld). — Victor
Klemperer, Einführung in das Mittelfranzösische (A.

Wallensköld). — Fritz Strohmeyer, Französisches
Hilfsbuch für Studierende (A. Wallensköld). — Adolf
Zaun er. Altspanisohes Elementarbuch, 2. Aufl. (A.

Wallensköld). — Hermann Paul, Ueber Sprachunter-
richt (A. AVallensköld). — Frida Kocher. Reduplikations-
büdungen im Französischen und Italienischen (A. \\'allen-

sköld). — Poesie franfaise. 1<S50— 19"-!0, publ. et annotee
par Kr. Nvrop. 2i? ed. (A. "\\'allensköld). — Emü Otto,
Französisches Kou^ersationslesebuch I, 12. Aufl.; Elvira
Olschki-Keins, Italienisches Lesebv^ch : Carl Marquard
Sauer und W. A. Röhrioh, Spanische Gespräche,
5. Aufl.; Th. G. G. Valette, Niederländisches Lese-
buch, 3. Aufl.: Romeo Lovera und Adolf Jacob,
Rumänische Konversations-Grammatik, 3. Aufl. (A. Wallen-
sköld). — SextU Puscariu und Eugen Herzog, Lehr-
buch dei rumänischen Sprache (A. Wallensköld).

Neophilologus VII, 3: B. Faddegon, De systematiek der
syntaxis. — C. Kr am er. Andre Chenier et Bion. —

•

C. B. van Heer in gen, Aantekeningen bij de Gotiese
„breking". — J. H. Schölte, Versuch eines Bildungs-
gangs des Simplicissimusdichters. — W. Perrett, The
resonance hypothesis of audition. — 0. B. Seh lutter,
OE. Sarcrene ..so tender and sore to the touch aa to

niake vou crv with pain". — Ders., Another instance
of OE: Syla'„Ploughman". — Ders., OE. Fotsetl ..:i

footstool". — Ders., OE. StancEestil „ Acervus lapidum". -

Ders., OE. Swinlic „Porcinus". — Ders., OE. Tih -

MLG. ti = OHG. zieh. — R. van Waard, L. Brandin.
La Chanson d'Aspremont; E. Faral. Gautier d'Aupais. —
Jos. Schrijnen, Italische Dialektgeographie. — Selbst-

anzeige: J. Bauwens, La Tragedie franfaise et le

Theätre hollandais au XVII« siecle. — Kurze Anzeigen

:

G. Lanson, Manuel bibliographia. — Tauchnitz Ed. —
The Alalone Society Ed. — K. Voretzsch. Altfran-

zösisches Lesebuch. — Cervantes, De doorluchte
Vatenspoelster. — A.Ganivet, Spaniens Weltanschauung
und ANeltstellung. — F. Stronmeyer, Französische
Grammatik auf sprachhistorisch-psychologischer Grund-
lage. — Zeitschriften.

Leuvensche Bijdragen. Tijdschrift voor Moderne Philo-
logie XIII, 34: .1. Man.sion, Oud-tientsi-he Namenkunde.
Lene bijdrage tot de kennis van bet Oudnederlandsch.
(Forts.) — A. J. Carnoy, The Semasiology of American
and other Slangs. — A. L. Corin, Een verklaring van
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Docktor Lavx, bijnaam van Thomas Murner (Die Schelmen-
zunft). — L. G-rootaers, Dialectisch Kleingoed. I. —
Besprechungen: J. v. Mierlo, Jan van Ruysbroeck,
Van den bUnckenden steen, uitgeg. door Ph. Muller. —
A. Boon, J. Prin=9n, Handboek tot de Nederlandsche
Letterkundige Geschiedenis. 'if druk. — J. Leenen,
Jos. Schrijnen, De Isoglossen van Ramisch in Neder-

land. — L. Seh., Jacob Kats, Keur uit zijn verhalende

gedichten. — A. J. Caruoy, H. Güntert, Von der

Sprache der Götter und Geister. — G. Ch. van Langen-
hove, A. Lasch, Mittelniederdeutsche Grammatik. —
Ders., M. Förster, Die Beowulfhandschrift. — Ders.,
E. Mogk, Germanische ßeligionsgeschichte und Mytho-
logie. — Ders., A. Schröer, Neuenglische Elementar-
grammatik. — Ders., L. Schücking, Beowulf. — Ders.,
Ü. .Jespersen, Negation m English and other Languages. —
A. Carnoy, Zauner, Altspanisches Elementarbuoh, —
L. G o em a 11 s , Kr. Nyrop, Etudes de Grammaire francjaise.

— E. Ulrix, C. Voretzsch, Altfranzösisches Lesebuch. —
Ders., H. Suchier, Aucassin et Nicolette. — J. v. Mierlo,
Tondelus' Visionen, uitgeg. door R. Verdeyen. — L.

Grootaers, Uit de Camera Obscura, uitgeg. door J. M.
Acket, C. De Baere en J. Verboven. — Ders., _L.

Goemans, et R. Gregoire, Petit traite de prononciation
fran^aise. — Inhoud van Tijdschriften. — Nieuwe Boeken.
— In Memoriam Prof. Dr. C. Lecoutere, door L. Goemans.

Tijdschrift voor Taal en Letteren IS, 4: A. v. Delft,
Dante-Studie I. — Chr. Kops, De jongste Nederlandsche
Dante-verklaring. — G. Royen, Woordgeslacht V. —
5: A. V. Delft, Dante-studie II. — F. Buitenrust-
Hettema, Over Oud-Friese Letterkunde I. — G. Royen,
Woordgeslacht VI. — L. Herrn ans, Een opmerking
over de Paradijsvloek. — 6: F. Buitenrust-Hettema,
Over Oud-Friese Letterkunde IL — H. Linnebank,
Naar het Nederlanderssohap. — J. Witlox, Is Vondel's

..HoUantsche Transformatie" of „Op de Waegsohael van
Holland" een Hekeldicht?

The Modern Language Review XVII, 2. April 1922:

M. Ashdown. The Single Combat in Certain Cycles of

English and Scandinavian Tradition and Romance. —
Gladys D. Willcock, A hitlierto uncollated Version of

Surrey's Translation of the Fourth Book of the „Aeneid".

HL — A. H. Krappe, Pierre de Ronsard's „Hymne de

la Mort" and Plutarch's „Consolatio ad Apollonium". —
Margaret D. H ow i e . Achim von Arnim and Scotland. —
T. N. Toller, Additions to the Supplement of the Bos-

worth Toller „Anglo-Saxon Dictionary''. — W. J. Law-
rence, The Authorship of „The Costelie Whore". —
M. E. Seaton, Milton and the Myth of Isis. — I. N.
Raamsdonk, „Le Mystere d'Adam" e3. — H.G.Fiedler,
Ein Goethe-Brief. — Alice A. Scott, Lessing'sPhilotas
and Crebillon. — Reviews: The Works of Shakespeare
ed. by Sir A. Quiller Couch and J. Dover Wilson. I. The
Tempest (W. W. Greg). — G. G. Nicholson, Recherches
Philologiques Romanes (E. Weekley).— Chansons saüriques
et bachiques du XIII« siecle. Ed. par A. Jeanroy et

A. Langfors; Les Chansons de Conon de Bethune. Ed.
par A. Wallensköld (Louis Brandin). — Mysteres et

Moralites du Manuscrit 617 de Chantilly, p. p. G. Cohen
(Jessie Crosland). — L. Spitzer, Die Umschreibungen
des Begriffs „Hunger" im Italienischen (C. Foligno). —
Bertha S. Philip otts, The Eider Edda and Ancient
Scandinavian Drama (W. P. Ker). — J. Jakobsen,
Etymologisk Ordbog over dot norrone Sprog psi ShetJand
(J. G. Robertson). — Minor Notices: 0. Jespersen,
Engelsk Fonetik. — F. S. Boas, Introduction to the
Eeading of Shakespeare. — J. S. Smart, The Sonnets
of Milton. — A. H. Gilbert, Geographical Dictionary
of Milton. — Barrett Wendeil, The Traditions of

European Literature from Homer to Dante. — Lope de
Vega, Comedias I. — H. Paul, Prinzipien der Sprach-
geschichte; Deutsches Wörterbuch. — R. Petsch,
Deutsche Dramaturgie I. — H. E. Palmer, Principles

of Language Study.

Pubiications of the Modern Language Association of
America SXXVII, 1. March lyjü: Albert C. Baugh,
George L.Hamilton, and Daniel B. Shumway, American
Bibliography for 1921. — Walther Clyde Curry, More
about Chaucer's Wife of Bath. — Oliver Farrar Emerson,
Seme Notes on the Pearl. — Howard J. Sa vage, The

First Visit of Erasmus to England. — Francis A. Wat e r-

house. An Interview with Jean Jacques Rousseau. —
Stith Thompson, The Indiau Legend of Hiawatha. —
George F. Wh icher, The Present Status of the Biblio-
graph}' of English Prose Fiction between 1660 and 1800.

Modern Language Notes XXXVII, 4. April 1922: G.
Chinard, Chateaubriand et Mrs. Sutton; l'epilogue d'un
roman d'amour. — J. E. Gillet, Cueva's „Comedia del

Infamador" and the Don Juan Legend. — A. Constans,
Georges de Scudery's Lost Epik. — H. Collitz, Germa-
nische Wortdeutungen. — A. M. Clark, Thomas Hey-
wood as a critic. — T. Brooke, Stanza-Connection in

the „Fairy Queen". — Reviews: T. Navarro Tomas,
Manual de PronunciaciönEspafiola(M.A.Colton).— Thomas
J. Wise, A Catalogue of the Library of the late John
Henry Wrenn (J. W. Draper). — C. H. C. Wrigh t, French
classici-sm (H. C. Lancaster). — Correspondence : L. C o n s

,

La Preface des Fahles de La Fontaine. — F. B. Kaye,
. Seventeenth Century Reference to Shakespeare. — G. L.
van Roosbroeck, Sylvestre Bonnard and the Fairy. —
B. Confrey, A Note on Richard Crashaw. — Brief
mention: Gustav Stern, „Swift", „Swiftly" and their

Synonyms: A Contribution to Semantic Analysis and
Theory. — Philological Quarterly. — A. M. Freeman,
Vanessa and her Correspondence with Jonathan .Swift. —
Jennie Ma.sters T ab b , Father Tabb, his Life and Work. —
XXXVn, 5. May 1922: Irving Babbitt, Schiller and
Romanticism. — A. O. Lovejoy, Reply to Professor
Babbitt. — H. Collitz, Germanische Wortdeutungen II.

— H. S. Pancoast, Did Wordsworth jest with Matthew

?

— G. E. Gillet, Churoh-and-Stage Controversy in

Granada. — W. F ar n h am , Scogan's „Quem Quaeritis'?".—
Reviews: Oliver Towles, Prepositional Phrases of As-
severation and Adjuration in Old and Middle French
(P. B. Fay). — G. L. van Roosbroeck, The Cid
Theme in France in 1600; The Purpose of Corneille's

Cid (H. C. Lancaster). — H. G. Graf, Goethe über seine

Dichtungen (L, L. Mackall). — P.R.Lieder, Scott and
Scandinavian Literature (F. .1. W. Heuser). — Corre-
spondence: G. L. van Roosbroeck, Corneille's Re-
lations with Louis Petit. — 0. M. Johns ton, Note on
„Por ce que, Parce que, and Pour que". — R. A. Law,
The Background of Browuing's „Love Among the Ruins".
— T. Starck, The Rimes of Stefan George. — Helen S.

Hughes, A Letter to Richardson from Edward Young. —
Brief Mention: Robert Bridges, Milton's Prosody. —
W. P. Ker, Fleurs de France, Poesies lyriques depuis
le Romanticism. — John M. Hill, Index Verboi-um de
Covarruvias Orozco: Tesoro de la Lengua Castellana
o Espaüola.

Modern Philology XIX, 3. Febr. 1922: A. B. Benson,
English Critici.sm of the „Prologue in Heaven" in Goethe "s

Faust. — F. Schneider, Gustave Adolfo Becquer a
„Poeta" and his Knowledge of Heine's „Lieder". —
Francis B. Bar ton, The Sources of the Story of

Sesostris et Timarete in Le Gi-and Cyrus. — AI. H.
Krappe, The Sources of Sebastiane Erizzo's Sei Giornate.
— John L. Leister, Bernart de Ventadour's Reference
to the Tristan Story. — John Hawley Roberts, The
Nine Worthies. ~ Elizabeth C hure h, A Bibliographical

Myth. — E. K. Rand, J and I in Milton's Latin Script. —
James L. Barker, Syllable and Word Division in French
and English.

The Charles Mills Oayley Anniversary Papers. Uni-
versity of California Pubiications in Modern Philology,
Vol. XL Darin: C. B. Bradley, The Accentuation of

the Research-Group of Words. — E. B. McGilvary,
.James. Bergson and Deterniinism. — W. M. Hart, Some
old French Miracles of our Lady and Chaucers prioresses

tale. — Ch. W. Wells, The Art of Narrative in Auto-
biographv. — Stith Thompson, The Transmission of

Folk tale's. — G. R. MacMinn, English and American
Appreciation of Rabelais. — F. T. Blanchard, Coleridge's

Estimate of Fielding. — H. L. Bruce, Blake, Carlyle

and the French Revolution. — G. F. Richardson, Poe's

Doctrine of Effect. — H. E. Cory, Psyche analysis and
' Literary Criticism. — J. G. Dodge, The Litany in

English. — S. B. Hustvedt, The Lady from the Sea. —
W. W. Lyman, An Essay on Gaelio Ballads. — A List

of the published Writings of Ch. M. Gayley.



263 1922. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 7. 8. 264

Zs. für vergleichende Sprachforschung 50, 1'2: L.Spitzer,
Zu dieser Zs. 49, 9-5 (zu ital. mUe. jirlla). — E. Sittig,
Eine elliptische Konjunktion in den igm. Sprachen. —
W. Krause, Die "VVortstelhmg in den zweigliedrigen

"Wortverbindungen, untersucht für das Altindisclie,

Awestische, Litauische und Altnordische. — W. Schulze,
Vom Stammeln. — E. Hermann, Ergänzungen zum
elliptischen Dual und Kontamination in den igm.

Sprachen. — F. Holthausen, Etymologien. — W.
Schulze, Zur Blattfüllung (zu Ulf.' Mt. 10, 29). — A.

Bezzenb erger. Eine german.-baltische Grussformel. —
S. Simony, Knie und Geburt. — "W. Kaspers, Ety-

mologien, "l. kelt. dünos. 2. ndl. dniri, Düne.
Qlotta XI, 3/4: F. Hartmann, Nachtrag zu Germanus.

Edda XVII, 1: Fredrik Paasche, Tendens og syn i

kongesagaen. — Gustav Indrebo, Aagrip. — Kjeld
Galster, Stadier i Ingemanns Barndom og forste l^Dg-

(Jom. — Ad. S t ende r- Peter sen.Ett bidrag tili „Jeppe"-

motivets historia. — Ingeborg Simesen, Af N. F. S.

Grundtvigs Papirer. — Carl Lundh, Nogle Werge-
landiana. — Breve fra og til Henrik Wergeland. Meddelt !

af J. W. Oftedal. — Pierre Martine, Histoire de la

litterature moderne (l.'iOO—1900J.

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 46, 3: A.Knörnschild, Die Quantität minder-

toniger Vocale im Heliand. — G. Baesecke, St. Emme-
ramer Studien. — Hermann Paul f. Mit Bildnis. —
1. Mein Leben. — 2. Schriften. Von H. Paul. — o. Nach-
wort. Von W. Braune. Literatur.

Zs. für Deutschkunde, 1922, Heft 2: R. Wel trieb (f),

lieber das Verhältnis des Dramatikers zur Geschichte.

Hrsg. von J. Petersen. — K. lieuscliel. Neuere Dar-
stellungen der Nibelungenfrage. — "W.Marcus. Schillers

kleinere philosophische Aufsätze. — A. Biese, Ein neuer
Lyriker. — Job. Struker, Einführung in die Haupt-
formen des künstlerischen Schaffens. — F. Panzer,
Hermann Paul. — Ders., Zum Sprachunterricht. — P.

Loren tz, Literaturberichte. Der deutsche Klassizismus
(1920/21). — Ad. Müller, Zur Iphigenie. — 3: "W.

Liepe, Die Entstehung des Prosaromans in Deutsch-
land. — K. Back mann. Das neue Bildungsideal und
seine Verwirklichung. — Ch. Freytag, Zur Behandlung
der Prosadichtung. — R. Blümel, Der scheinbar sieben-

füssige Hexameter in „Hermann und Dorothea". —
M.Buttenwieser. Die Herkunft des "Wortes berappen. —
Ed. Carstenn, Zur Entstehung der Zahlwörter. — E.

Geissler, Literaturbericht. Phonetik, neuere Metrik
und Rhetorik.

Zs. des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Januar:
E. D r o n k e u. 0. Streicher, Deutsche Monatsnamen. —
O. Weise, Deutsche Namen ausländischer Erzeugnisse. —
A. Götze, Der Weibnachtsmann.

Euphorien 24, 1: A. Hübscher, Die Dichter der Neu-
kirchschen Sammlung. — H. Trutter, Neue Forschungen
über Stranitzky und seine Werke. — P. Fischer, Zum
Altonaer „Joseph". — M. Sommerfeld, J. M. R. Lenz
und Goethe = Werther. — K. Ebel. Fünf Briefe von
J. H. und Ernestine Voss an H. Ch. Boie. — 0. E. Hesse,
Ein Manuskript Jens Baggesens. — E. Arens, Zur
Datierung einiger Gedichte der Annette von Droste. —
A. War da, Ein Brief von F. Gregorovius an J. P.

Eokermann. — J. Fränkel, Ein schweizerischer Dichter-

Almanach. — F. Michael, Zum Lied: Vom hoh'n Olymp
herab ward uns die Freude. — K. Reuse hei, Bürgers
Lenorenstrophe. — A. Bassermann, Nachlese zu dem
Kapitel „Goethe und Dante". — M. Birnbaum, Nach-
träge und Berichtigungen zu den Registerbänden von
Goethes Tagebüchern III. — Theodor Zachariae, Kleine
Schriften zur indischen Philologie, zur vergleichenden
Literaturgeschichte, zur vergleichenden Volkskunde (M.

Winternitz). — Borinski, Geschichte der deutschen
Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart (A. Sauer).

Friedrich Vogt und Max Koch, Geschichte der deutschen
Literatur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.
(A. Sauer). — P.Beyer, Neuere Volksliedliteratur(Levy

,

Geschichte des Begriffes Volkslied; Alpers, Unter-
suchungen über das alte niederdeutsche Volkslied ; Rosen-
müller, Das Volkslied: Es waren zwei Königskinder). —

Jiriczek, .Tames Macphei-sons Fragments of ancient
poetry (1760) (Wihan). — Bernheim, Balzac und Sweden-
borg (Wihan). — E. Lehmann, Hölderlin-Schriften
(Arnold. Die Briefe der Diotima; Seebass, Der frühe
Hölderlin im Urteil seiner Zeitgenossen; v. Grolman,
Hölderlins Hyperion: Mönius. Hölderlin. Eine philo-
sopliisclie Studie; Vietor, Der Bau der Gediclite
Hölderlins). — Storm, Sämtliche Werke (W. Herr-
mann). — Selbstanzeige : Hölderlins Lyrik als zyklisches
Gesamtwerk (Lelimann).

Euphorion, 12. Ergänzungsheft : Bibliographie der in den
Jahren 1914 bis 1918 erschienenen Zeitschriftenaufsätze
und Bücher zur deutschen Literaturgeschiclite. Bearbeitet
von Alfred Rosenbaum. 3. und 4. Abteilung.

The Journal of English and Qermanic Philology XXI, 1.

Jan. 1922: Arturo Farinelli. Arturo Grat 1S4«—1913. —
George F. Lussky, Tlie Verb Forms Circumscribed with
the Perfect Participle in the Beowulf. — Herm. J.

Weigand, Heine's Family Feud — The Culmination of

bis Struggle for Economic Security. — E. F. Amy, The
Manviscripts of the Legend of Good Women. — E. Pro-
koscli, Lautverschiebung und Lenierung. — Mtirray W.
Bundy, Miltou's View of Education in Paradise Lost. —
A. L. Corin, Versuch einer neuen Deutung von Sunu
Fatarungo im „Hildebrandslied". — Alice D. Snyder,
Stevenson's Conception of the Fable. — Reviews: H. S. V.
Jones, W. H. Schofield, Mythical Bards and the Life
of William W^allace. — Albert Morey Sturtevant,
H. Falk, Betydningslfere. — Camillo von K lenze.
L. Cazamian, L'Evolution psychologique de la littera-

ture en Angleterre 1660—1914. — George T. Flom,
H. Hermannsson , Bibliograpby of the Eddas. — B. A.
U hl e^ dort, J. A. Kelly, England und the Englishman
in German Literature of ths eighteenth Century. — R. H.
Griffith, Tony Aston, Fool's Opera.

Qermania 5, 3: Fr. Gramer, Worringen und die Namen-
ordnung im Antoninischen Itinerar. — A. Biese. Ein
römi.scher Krieg gegen die Friesen ? — L. Schmidt.
Bemerkungen zu Dopsch, wirtschaftliche und soziale

Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung.

Revue germanique 13, 1 : D. S a u r a t , Milton et le Zohar. —
R. Pitrou, Les relations de Storm et de Heyse. — A.
Fournier, Le roman allemand. —• 2: Victor Fleury,
Les sources de Freiligrath. — J. D r e s c h , Lettres
inedites de Monsieur de La Roche. — Rene Lalou,
Note sur un point de terrainologie Meredithienne. —
F. C. Danchin, Le roman anglais.

Tijdschrift voorNederlandsche Taal- en Letterkunde XL,
2/3: W. de Vries. Etymologische Aanteekeningen. —
J. Prinsen. Rommelsoo 1.2.— R. Priebsch. Die Passion
der hl. Christine in mnl. Strophen. — D. C. Hesseling,
Kandeel. — J. Prinsen, Gedrukte Nederl. fragmenten
in de Universiteitsbibliotheek te Cambridge. — J. W.
Müller. Eeen en ander over den Nieuwnederlandschen
tweeklank öi of öu („vii"). — G. J. Boekenoogen, De
mansnaam Wuiten. — W". de Vieese, Velthem IV,

22, 65. — A. A. Verdenius, Lesiiologische aanteeke-

ningen bij stechtelijk proza uit de Middeleeuwen. -^

J. L. Walch, Nog eens: Het Proza in „Mariken van
Nieumeghen". — J. W. Muller, Bontwerker. — F. A.

Stoett. Johannes in eodem blijven. — 4: G. Neckel,
Zur Lehre von den germanischen Synkopen. — J. F. M.
Sterck, Tessalica. — Fr. Kossma'nn, De wijs van het

Wilhelmus in 1574. — C. B. van Haeringen, Sporen
van Fries buiten Friesland. — C. G. N. de Vooys, Twee
mystieke tractaatjes uit de eerste helft van de veertiende
eeuw. — C. Bake, Huygens en de Groote Zaal. —
Dcrs., Huygens over Hofwyck.

Arkiv för nordisk Filologi 38, 2: A. Kock, Runologiska
studier I—IV. — Bruno Sjöros, Ytterligare om Äldre
västgötalagen. Ett genmäle. — K. Vrätny, Zu „Islendzk
.lEventyri". — E. Olson, Nvfunna skänsk.a runinskrip-
tioner. — Björn M. Olsen, Til Eddakvadene. IH. Til

Vafl>rüSnismal. — V. Dahlem p, Nekrolog över P. K.
Thorsen. — Jobs. Br on dum -N i eisen , Nekrolog över
Carl Arnold Edvin Jessen. — E. Brate, Aumälan av
„Magnus Olsen, Eggjum-Stenens Indskrift med de seldre

Runer. — E. Kock, Anmälan av „Ake Holmbäck, Atten
och arvet enligt Sveriges medeltidslagar". — N. Beck-
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man, En förfalskning. — J. Loewenthal, Vohmdr. —
i

Hugo Gering, Zu Arkiv XSXVII , 829. — 38, 3.
|

Jolian Palm er. De avagtoninga vokalerna i Olavus
\

Petris skrifter. — E. A. Keck, Bidrag tili eddatolk- :

ningen. — E. Brate, Nv Kökstenslitteratur. — G.Lech,
Anmälan av „.Jobs. LoUesgaard, Syntaktiske studier over !

det wldste danske skriftsprog". — E. Brate, Nekrolog
över L. F. A. Läffler. — R. C. Boer, En halvstrofe i :

Malskrüdsfroedi. — A. Kock, Till etymologien av ordet

fordom. <

Namn och Bygd. Tidskrift för Nordisk Ortsnamns-
forskning 9, 1: E. Liden, Tj'dning av nägra danska
ortnamn. — N. Beckman, Nägra namnstudier i ter-

rängen. — E. Wessen, Linköping och lionga fing. —
E. Noreen, A'ästgötska ortnamn. — 2— 4: E. Noreen,
Västgötska ortnamn (Forts.). -- A. Mawer, Hanible-,

Humble- in English Place-iiames.— J. V'.Svens.son, Plinius

den äldres uppgifter om Norden. — E. Noreen, Märr-
spräiigarcn. Ett sjönamn och ett växtnamn. — E. Wessen,
Husts1;edc och Lekstdtt. — J.Kaien, Omn namnet Fauräs.—
J. Götlind, Uldihigen. ett västgötskt sjönamn. — E.
Noreen, Ett värmliindskt diplom kontrollerat. — R.
Ljunggren, Ji/sMurp og nägra andra ortnamn i Alvs-

borgs län. — J. Sahlgren, .^(«-namnens älder. — Smärre
bidrag. — x4.nmälningar.

Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och sprak-
forskning I, 4—-"). Innehall; Herman (Jeijer, öppna
och slutna vokaler. — T. Wenn ström, Adjektiven i

Creutz' Atis och Camilla. — Bernhard Risberg, Exe-
getiskt tili Stagnelius. — Smärre bidrag: 5. Adolf
Noreen, Ytterligare nägra sprakliga nötter attknäcka. —
6. Karl Ragnar Gierow, Textkritiskt tili Stagnelius. —
7. T. Hilding Svartengren, Dunder. dundergubbe etc. —
Till Redaktionen ingängna skrifter.

Englische Studien .56, 2: Ludwig Schuch, Alois Pogatscher
zum 70. Wiegenfest. — Karl Luick, Sprachkörper und
Sprachfunktion. — Max Förster, Englisch-Keltisches. —
Felix Hü tten brenner, Probe eines metrischen Wörter-
buchs für das Altenglische (Vhöni.r). — Albert Eichler,

;

Zur Quellengescliichte vmd Technik von L. Tiecks Shake- I

speare-Novellen. — F. B. Lil j e 2;ren, Defoes Robinson. — !

Wilhelm Hörn, Ne. Suhler ,Löten, Lötzeug'. — Otto '

Ritter, Zu einigen Ortsnamen aus Oxfordshire. — Fritz
i

Karpf, Beiträge zur Kongruenz im Englischen. — Be-
sprechungen: Brondal, Substrater oy Laan i ßomansk
og Germansk (G. Neckel).— Luick. Historische Grammatik
der englischen Sprache. .5. und 6. Lieferung. Leipzig 1921.

(Richard Jordan).

Anglia 46, 2: Helene Richter, Herbert George Wells.

—

F. Kluge, Offener Brief an Pro fe.s3or Otto B. Schlutter. —
Otto B. Schlutter, Weitere Beiträge zur altengl.
Wortforschung. — E. E., Bemerkung. —"Ernst A. Kock,
Interpretations andEmendations ofEarly English Texts. X.
— F. Kluge, Zur Lehre von der germanischen Anfangs-
betonung.

Anglia, Beiblatt XXXIII, 4. April 1922: Förster,
Keltisches Wortgut im Englischen; Wildhageu, Das
Kalendarium der Hs. Vitellius E XVIII. Brit. Mus.
(Ekwall). — Exameron anglice or The Old Englisli
Hexameron ed. by S. J. Crawford; The Stonyliurst
Pageants ed. by Charleton Brown: Fourteenth Century
Verse and Prose ed. by Sisam; Urlau, Die Spraclie des
Dialektdichters Will. Barnes (Holthausen). — .Jerpersen,
Engelsk Fonetic (Hörn). — LeabharGabäla, The Book
of Conquests of Ireland. The Recension of Micheal

Clerigh, I. Ed. by Stewart Macalister and Mac Neill

(Pokorny). — Meyer, Wealjjeoiw). — Hörn, Under-
standed. — Holthausen, Zum Physiologus. — Ders.,
Zu Chaucers ,.Reeves Tale". — 5. ilai 1922: Weston,
From Ritual to Eomance (Fischer). — Posies. Greifs-
walder Diss. von Anna H. Metger (Caro). — Ekwall,
OE. Gvrwe. — Eichler, Schauspielerinnen in London
um 16Ö0? — Notiz zu Beiblatt Dez. 1921: Ten Brink und
Skeat (Jiriczekl

English Studies IV, 2. April 1922: Edw. B. Kost er,
Lewis Theobald H. — F. P. H. Prick van Wely, War
Words and Peace Pipings II. — Reviews: Saurat, La
Pensee de Milton (S. B. LUjegren). — Vanessa and

her Correspondence with Jonathan Swift. With an In-

troduction bv A. Martin Freeman (N. van Maanen). —
Paul de Reül. Bvron (R. W. Zandvoort). — Six Short

Plays by John Galsworthy (A. G. van Kranendonk). —
H. Poutsma, Mood and Tense of the English Verb;

E Kruisinga, A Handbook of Present-Day English.

IL English Accidence and Svntax. Third Edition (E.

Kruisinga). — The Year's Work in English Studies

1919_]yj0. Edited for the English Association by Sir

Sidney Lee (K.).

Zs. für romanische Philologie XLII. 1: Herbert Steiner,

Zu Hugo Schuchardts 80. Geburtstag. — Leo Spitzer,

Aus Anlass von Gamillschegs „Französischen Etymo-

logien". - Hans Neunkirohen, Zur Teilungsformel

im Provenzalischen. - G. Rohlfs, Ein Problem der

vergleichenden Lautgeschichte. — Ernst Lewy, ^ur
• Wesensgestalt des Französischen. - Adolf Zaun er. Zur

Grammatik. - 6. Rohlfs, Zur „halben" Negation. -
Ernst Gamillscheg, Zu Zs. 4, S. 583. - Giacomo de

G r e " o r i o , II piü antico vocabolario dialettale italiano.—
Seaf, Spanische Etymologien. — Stefan Hof er. Zum
Yderroman. - Otto Müller, Zur handschriftlichen

Ueberlieferung des Poeme moral. — Besprechungen;

G Rohlfs. Arvid Rosenqvist, Lhnites administratives

et division dialectale de la France. - W. v. Wartburg
Platz, Les noms fran^ais ä double genre. — Ernst

Gamillscheg, H. Kjelman, La construction moderne

de l'infinitif dit sujet logique en francjais. — Uers.,

Kiellman, Mots abregea et tendances d abreviation en

frin9ais. - G. Rohlfs, E. Lerch, Einführung m das

Altfranzösische.

Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie 6<:

Leo Ulrich, Studien zu Rutebun.f. Entwicklungs-

geschichte und Form des Renart le Bestourne und der

ethisch-politischen Dichtungen Ruteboäufs.^ XU. U.. b. « •

Abonnementspreis M. 50; Einzelpreis M. /O.

Romania 189. Janvier 1922: E. Philipon L'a medial

posttonique dans les langues romanes. — F. iMarcnoc,

Notes critiques sur les plus anciens textes francais er.

provencaux (I: Lostanit dans les Serments. II: LAube

bilineue. III: Les deux derniers vers du 1 ragment d Alex-

andre. — M. Roques, Sur deux particularites metriques

de la Vie de saint Gregoire en ancien franijais. -;- E.

Hoepffner, Date et composition des jeux dramatiques

de CliantiUy. - A. Jeanroy, Boccace et Glmstme de

Pisan • le De claris mulieribus, principale source du i^ivre

de la Cite des Dames. - P. Champion, Remarques

sur un recueil de poesies du milieu du XV" siecle (B. W.

fj. 992:3) — P Marchot, Lat. yuIs,. ruaiiiu^ „cheval ae

Charge" — J. Leite de VasconceUos, Apontamentos

filologicos (portugues). - G.L.Hamilton, Les sources

du Ttaudelet. - L. Foulet, De la valeur de la sta-

tistique en syntaxe descriptivo. - Besprechungen :
K.Me-

nendez Pidal, Manual de gramatica historica espanola,

4. ed. a. Jud,A. Steiger). -S.DebenedettiHamenca
(A. JeanroY). - In der Chronique werden kurz besprochen

:

R. Lenz," La or:xciön v sus partes. — E. leeren, uie

Bedeutung der Modi im Französischen. — L. Uiison,

Etudes de philosophie medievale. — Mario i^ errara,

Contributo allo studio della poesia sayonaroliana (Arnos

Parducci). - J. B e d i e r , Les legendes epiques. Deux^eme

edition. — P. Tuffrau, La legende de GuiUaume

d'Orange renouvelee. - Les Proverbes de bon enseigne-

ment ä% Nicole Bozon p. p. A. Chr. Thorn (A.I^angfoi;s) -
Frangois ViUon, Les Ballades en jargon du

^^^^^^f^^^
de Stockholm - essai de restitution et d Interpretation

precede d'une introduction, suivi de notes et de commen-

taires, d'uu index des noms propres et dun glossaire

etymologique, par Rene F. Guillon (M. R.).

Revue d'histoire litteraire de la France 28, 4. Octobre'

Decembre 1921: Gonzague Truc La p.sycholog.e dans

les sermons de Bossuet. - Prosper D orb ec Les premier.

contacts avec l'atelier du pemtre dans la li«|rature

moderne. - M. Blum, Un lien entre les sujets de Ooi-

neille — R. Dezeimer is, Annotations medites de

Michel de >Iontaigne sur le „De rebus gestis Alexandn

Magni" de Quinte-Curce. (Forts^) - L. l3 o u r q u in
,
La

controverse sur la Comedie au XVIII" siecle et la lettre
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ä d'Alembert sur les speotacles. (Forts.)— Paul Bonnefon,
Victor Jacquemont annote par Stendhal et par Merimee. —
P. B., Autographes et documents. — Paul deLapparent,
Rabelais et le basque.— Comptes rendus : Henri C h a m ar d,
Les origines de la poesie francjaise de la Renaissance
(Kene Eadouant). — G. Atkinson, The estraordinary
voyage in French literature before 1700 (Georges Ascoli).

—

Henri Tronchon, La fortune intellectuelle de Herder
en France. La preparation (P. Hazard). — 29, 1. Janvier/
Mars 1922: Roger Sorg, Le secret de Ronsard. — Andre
Monglond, Au pays de la Venus d'Ille: ilerimee et
.Taubert de Passa. — Georges Mongredien, Les poesies
de Tallemant des Reaux. — H. Patry, L'epilogue du
proces des ,.Fleurs du Mal". Une lettre inedite de
Baudelaire ä Flmperatrice (1857). — Ch.-H. Boudhors,
Divers propos du Chevalier de Mere en 1674—1675. —
Comptes rendus: Gustave Cohen, Ecrivains franpais en
Hollande dans la ]:.remiere moitie du XVH»- sieole (Gustave
Lanson). — Rene Sturel, Bandello en France au
XVF' sifecle (L. Auvray).

Revue du XVle siede" VKI, 3-4: P. ViUey, Tableau
chronologique des publications de Marot IV. fSchluss.)

—

P. S p a a k
, Jean Lemaire de Beiges. Sa vie et son

Oeuvre. L — H. Clouzot, Philibert de l'Orme. HL —
H. Vaganay, De Rabelais a Montaigne. Les vocables
en -en, -een, -ien. IL — Du Nouveau sur Ronsard et
Baif. — Rabelais au XVIL- siecle. — „Calover". — Be-
sprecliungen: J. W. Marmelstein, Etüde comparee.
Inst, de la rehgion chrestienne. — G. Cohen, Ecrivains
fran(;ais en Hollande.

Etudes italiennes IH, 3: Ch. Samaran, Le Primatice et
les Guises d apres des documents inedits. — G. Bianquis,
Linfhience de Dante sur la liferature allemande. —
S. Gugenheim, Drammi e teorie drammatiche del
Diderot e loro fortuna in Italia. — L. Auvray , L'„Oxford
Dante Society".

Nuovo Qiornale DantescoV, 1: G. L. Passerini Biblio-
grafia dantesca. — E. Rostagno, Noterella paleo-
grafica fDante, Epist. VlII, 21. — B. Nardi. Noterelle
dantesclie: Di un passo d'Aristotile nel Convivio IV, 11;
L'„unico" o l',.uncto" nel ..De Monarclüa". — 2: G. L.
Passerini, Bibliografia dantesca. — 3: A. Foresti,
^el regno della malizia. — G. L. Passerini, Biblio-
grafia dantesca.

Bulletin du Jubile. Comite frang.ais catliolique pour la
celebration du sixieme centenaire de la mort de Dante
Alighieri 8: A. Perate, La Bolge des serpents, Inf.AX1\—XXV. — P. Fournier, Le „De Monarchia" de
Dante et 1 opinion franfaise. — A. Masseron. Dante
est-il alle a ParisV — C. Bellaigue, Dante et Boito. —
4: P. Battifol, Le catholicisme de Dante. — P.Durrieu,
Dante et l'art fi-amjais du XVe sitele. — E. Jordan,
Dante et Saint Bernard. — A. Ma.sseron, Les „sources
musulmanes" de la „Divine Comedie". — L. Prieur,
Le droit public dans la „Divine Comedie".— A. Masseron'
t hronique.

Spanien. Zs. für Auslandskunde in, 1—12: A. Altschul,
Lope-Uebersetzungeii aus vier Jahrhunderten. — E. Ass-
mann, Altspanische Ortsnamen als Zeugen babylonischer
Kolonisation. — A. del Castillo. Die Iberer und ihre
Kultur auf Grund der Ergebnisse der jüngsten For-
schungen. — Jos. Pro berger, Ein literarisclies Denkmal
für Jose Zorilla. — R. Grossmaun, Charakterköpfe
jungkatalanischer Lyrik. — A. Reiff, Felipe Pedrell,
der Gründer der spanischen Nationaloper. — B.Schädel,
Auslandskundliohe Neuentwicklungen im heutigen Deutsch-
land. — A. Schulten, Avienus. — J. H. Sussmann,
Ein Lustspiel Calderons und der Dichter selbst in neuer
Auffassung. — B. Willkomm, Deutsch-spanische Be-
zieliungen im Mittelalter. — Mitteilungen aus dem Wirt-
schaftsleben. — Mitteilungen aus dem kulturellen Leben.
Nekrologe: G. Baist t, H. Morf f, Chr. Sevbold f,
S. Gräfenberg f- — Besprechungen : Bibliotheca C'alleja (F.
Krüger). — Catalogue de la Bibliotheque hispanique de
R. Foulche-Delbosc (L. Pfandl). — Cervantes Saavedra,
Obras completas, Edicion p. p. R. Schevill y A. Bonilla. —
Coleccion Universal (F. Krüger). — A. K e"l 1 e r, Spanisch
für Kaufleute. Ein kurzes Lehrbuch der spanischen
Umgangs- und Geschäftssprache (E. Crass). — E. Me-
nendez P i d a 1 , El Cid en la liistoria. — Novelas ejemplares

de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Edicion de la
Real Academia Hispano-Americana de Cadiz (F. Krüger).

—

Prat de la Riba, Nacionalisme (F. Krüger;. — R.
Schevill. The Dramatic Art of Lope de Vega, together
with „La Dama Boba" (L. Pfandl).

__

Revue hispanique. Becueil cotisacre li Tetuäe des langues,
des Uttcrattires et de Vhi^lnire dis jinys castillans. catalans
et poiiugais. Band 38 (1916). 1. Texte und Studien.
S. 1—2i7: Ayres de Sä, Frei Guiioalo Vellm {Commen-
tarioi) ]41i:—i916. Ausführliche zum Teil auf handschrift-
lichen Dokumenten fussende Studie über den Anteil des
Gon(,-alo Velho an den portugiesischen Entdeckungsfahrten
des 15. Jahrhunderts. Gon(,-alo Velho versuchte bereits !

1416 den Seeweg von Europa nach Indien zu finden. Mit
wichtigen Beiträgen zur Landkartenkunde und zur Kritik
der älteren Entdeckungsliteratur. — S. 218—231 : J. P.
Wickersbam Crawford, Tlie Source of Juan del ^

Encinas Efilofin de Füeno 11 Zamhardo. Sucht an der
Hand verschiedener Parallelstellen nachzuweisen, dass
die erwähnte E(ßoga des Encina eine Nachbildung der
sogenannten Ecloga segonda des Italieners Antonio Tebaldeo
(t 1537) sei. Tatsache ist, dass Encina das nur 251 Vers-
zeilen umfassende Werkchen des Tebaldeo für den Schluss
seines Hirtendramas benützt hat. Von Bedeutung ist

Crawford's Fund deshalb, weil Menendez y Pelayo irgend-
welche italienische Einflüsse gerade in dieser Egloga des
Encina ausdrücklich abgelehnt und in seinem ausgeprägten
literarischen Nationalgefühl den Schluss des Dramas auf
die Cehstiiia zurückgeführt hatte. — S. 232—242: Alfonso
Reyes, El PeriijuiUo Saruiento y la critira mcxicann. Bei-

,

träge zur Geschichte und Kritik des 1816 zum erstenmal
erschienenen Schelmenromans El Fen'tiKtllo Sanii' nto des
mexikanischen Autors Jose Joaqüin Fernandez de Lizarde.
Aufnahme des Romans bei der mexikanischen Kritik.

Eigenes Urteil von A. Rej'es: El Perii[udlii deriva de la

Surela esjjanola cimio doiva una mala copia de un buen
inodch). — S. 243—321 : Didloao intitulado El Capon, piibli-

cado ]ior Lucas de l'oire. Erstmalige Veröffentlichung
einer dialogisierten Prosasatire gegen die Kastraten.
Schauplatz ist Toledo zu Anfang des 17. Jahrhunderts,
eine Zeit, aus der auch die Handschrift stammt. Die
Vermutungen über den möglichen Verfasser {el hachilkr
Xiirbae.: oder </ iiiaestru Emncisco de Belilla) sind ziemlich
haltlos. Der besondere Wert des TexJes besteht nach ,

Ansicht des Herausgebers darin, dass er ein unverfälschtes
i

Bild der damaligen Toledaner Umgangssprache gibt.

S. 326—463: Samuel M. Waxman, Cliapters on Magic'
in Sjianish Literature. Ein schätzenswerter Beitrag zur

'

Geschichte der okulten Wissenschaften in Spanien, soweit
sie in die Literaturgeschichte hereinreichen. Kap. 1 be-
handelt die angeblichen Zauberschulen in Toledo und
Salamanca. Kap. 2 den 3[dgico ProdigiofO von Calderon,
seine Qvielle und seine Beziehung zu der internationalen
Sage vom Teufelspakt, Kap. 3 die Legende von Enrique
de Villena als Zauberer, und Kap. 4 einige untergeordnete
Magiergestalten der spanischen Literatur. — S. 464—496:
.T. II. Probst, Fra Anseliti Turmeda et sa conversion ii

Vislaiiiisnie. Ein Problem der katalanischen Literatur-

1

geschichte. Turmeda ist der Verfasser einer (nur mehrl
in einer französischen Üebersetzung aus dem Jahre 1544

j

erhaltenen) katalanischen Satire über die Natur und denl
Adel der Tierseele. Die ältere und neuere Literatur über
den Autor ist ziemlich ausführlich verzeichnet und gründ-
lich verwertet. — S. 497— 531: El Libro de la Guerra de

Lvn Enrifjue de Villena, publieado por rez primtra por Lmaf:
de Torre. 26 Kapitel über Heeresorganisation und Kriegs-
technik, angeblich von Villena stammend und nach der
einzigen bis jetzt bekannten Handschrift der Madrider
Nationalbibliothek zum erstenmal veröffentlicht. Von
einem derartigen Werke des altspanischen Lyrikers und
angeblichen Magiers hat man bis jetzt noch nichts gewusst.
Die Verfasserschaft bedarf daher noch gründlichen Nach-
weises, den freilich Herr Lucas de Torre bereitwilligst
anderen überlassen zu wollen scheint. —- S. 532—612:
Miiiniel de Leon JMarrhante, La l'iearesea. publice jiar R.
Eiiahhe-Delboxc. Eines der zahlreichen noch ungedruckten
AVerke des begabten Zeitgenossen Calderons wird hier
zum erstenmal ediert. Es sind 76 teils in Versen, teils

,

in Prosa ahgefnsste. stellenweise äusserst freie Liebes- (

briefe an eine Nonne, von der mau freilich nicht sicher <
1
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weiss, ob sie nicht bloss in der Phantasie des Dichters
[

gelebt hat. Höchst dankenswert sind die dem Text voran-
gestellten bibliographischen Notizen über die weiteren
Drucke und Handschritten von Werken des Leon Mar-
chante. Ich bemerke dazu, dass die Münchener Bibliothek
ausser dem häufig vorkommenden Druck von 172'2 auch

:

eine suelta in-b" des Euirtnicit de los pojcs /yo/o.vos und ein

Exemplar der noch zu Lebzeiten des Dichters, und zwar
anonym veröffentlichten Kdacion de la fksta de turos r/ite

corrio la villa de Meco a 7 de Junio en el ano de IGTO

besitzt. — 2. Besprechungen. S. 322

—

26 : Julio Puy ol,

Vida y aventiiras de Don Tiburcio de Rediii, soldado y ca-

puchino (1097—1651), Madrid 1913. Besprochen von H.
Peseux-ßichard. — 3. Reproduktionen. S. 324 und
613: Jcuiiograpliie hifitaniqne. Fliinches 81 <i lOS. Umfasst
folgende Bilder: Eeina Isabel de Valois von Juan Pantoja
de la Cruz. Catalina Michaela, Isabel Clara Eugenia,
beide von Alonso Sänchez Coello. Francisco Bazän,
Carlos IL, beide von Juan Carrefio de Miranda. Carlos I\^.

Principe de Asturias, Maria Luisa de Parma, beide von
Mengs. Infanta Ana Victoria von Nicolas Largilliere.

Fel.ipe V. von Luis Michel van Loo. Las Hijas de
Felipe II. von Alonso Sänchez Coello. Isabel Clara Eugenia
von Bartolome Gonzalez. Fernando de Austria (in Kar-
dinaltracht) von Gaspar de Crayer. Eeina Maria Teresa
de Austria von Pierre Mignard. Felipe Duque de Parma
von Luis Michel van Loo. Fernando de Austria (in

Kavaliertracht) von Van Dyck. Felipe Duque de Parma
von Michel-Ange Houasse. Keina Mariana de Austria
von Juan Bautista Martinez del Mazo. Reina Catalina
de Portugal von Antonio Moro. Infanta Catalina Micaela
von Juan Pantoja de la Cruz. Fernando VI. von Joan
Ranc. Reina Mariana de Austria (in Nounentracht) von
Juan Careüo de .Miranda. Infante D. Fernando, Felipe IV.,

Reina Isabel de Borbön, sämtliche von Rubens. Reina
Maria Luisa de Parma von Goya. Archiduque Alberto
de Austria, Infanta Clara Eugenia, beide von Juan Pantoja
de la Cruz. Felioe Spinola von Van Dyck. — Band 39
(1917). 1. Texte und Studien. S. 1—82: J. H. Pro bst,
i'raiicescli Extineiiir-, scs idees politiqnef: et sociales. Inter-

essanter Beitrag zur katalanischen Literaturgeschichte.
Ueber den berühmten Enzyklopädisten und Zeitgenossen
von Vincent Ferrer (er starb 1409) vgl. man Gröbers

Gniiidriss II, 2, S. 98. — S. 83—111: E. Gigas, Etades
siir quelques comedias de Lope de Vega. 1. El Duque de

Viseo. Der Verfasser würdigt das Drama nach der
historischen und ästhetischen Seite und macht es sehr
wahrscheinlich, dass statt der bisher angenommenen
Quelle die Romanze Los Gra)ides de Fortugul (Duran
Nr. 1241) als Lopes hauptsächliche Vorlage zu gelten
hat. — S. 112—293: G.Desdevises duD ezer t, EUglise
espaqnole des Eides (( la fin du W'IJD siecle. Eine gründ-
liche, vielleicht etwas zu breit angelegte Geschichte des
spanischen Kirchenregiments in den südamerikanischen
Kolonien kurz vor löÜO. Als Quellen dienen fast aus-

schliesslich handschriftliche Dokumente des Arcliivo General

de hidias in Sevilla. — S. 294— 301: Fruy Dieqo Gonzales,

El Murciclago aleroso, puhlie par Leon Verger. Das an sich

recht bescheidene und nvir massige Komik entfaltende
Hassgedicht auf eine freche Fledermaus, verfasst von dem
1784 gestorbenen Augustinermönch Fray Diego Gonzalez,
wird hier nach einer Handschrift, die etwas vollständiger
ist als der Erstdruck von 1795, neu herausgegeben. Volks-
kundlich ist Strophe 17 von Wert, die einen alten Aber-
glauben festnagelt: wer in einer finsteren Nacht Baum-
wollfäden verbrennt, die in das Blut einer Fledermaus
getaucht sind, der sieht in der Luft Nattern und andere
grausige Dinge. Strophe IS sei angemerkt als Beispiel

einer Verwendung des noch heute gebräuchlichen Aus-
drucks (j'iitlar gori gori. — S. 313-390: l'edio Durdn, Vida
de D. Domiiuio de Yriarte, pidtlie'e par Antonio Aquirre.

Biographie des Domingo de Yriarte (1747—1795), der als

Gesandter Karls IV. den Friedensvertrag von Basel ab-
schloss. Nicht zu verwechseln mit dem Fabeldichter
Tomas de Iriarte. — S. 391—582: Lihrlus del tiempo de

Nripohon. Colecciöii forniada por Santiago Alrarez Gamero.
Satiren, Einakter und andere politische Kampfschriften
in Vers und Prosa aus der Zeit der Unabhängigkeits-
känipfe werden hier neu gedruckt. Die Sammlung wird
vermutlich fortgesetzt; gelegentliche Hinweise auf die

verschiedenen Napoleonbibliographien von F. M. Kirch-

eisen wären sehr erwünscht. — S. 583-607: Epänphia

hispainca. Eyitaphio Liisitanica. Aus der seltenen und

wenig bekannten Sammlung des Franciscus Swertius,

Epitaphia joco-seria latina, qallica, italica, hispanica, liisi-

tanica. belqica, Coloniae 1623. kommen hier 56 spanische

und 24 portugiesische Grabinschriften zum Abdruck. Zu
vergleichen wäre desselben Verfassers Seleetae Christiani

Orhis Deliciae, Coloniae 100>>, das auch Inschriften auf

Denkmälern und Gebäuden in allen möglichen europäischen

Städten gesammelt hat. — S. 608-610: A. H. Harrison,
Quelques mots arriigonais. Studiert die Wörter orhena,

coqueta, cuaderna, doblero. cahiz
,
fanega, cuartal, almud,

barcilla. — S. 610-612: N. A. Cortes, yotas a los Can-

tares populäres de Castilla. — Druckfehlerverbesserung

und sonstige kurze Korrekturen zu den Texten in Recue

ld<panique Bd. 32, S. 87—427. — 2. Besprechungen.
S. 302—309: R. Ottolenghi, Un lontano precmsore di Dante.

Lmiano 1910. Der ferne Vorläufer Dantes soll Ihn Gebirol

. genannt Avicebron sein. Besprochen von L. P. Dujols

de Valois. S. 309-311: Don Quijofe ed. F. Rodriguez

Marin. Madrid 1916. Besprochen von R. Foulche-Delbosc.

München. L. Pfandl.

Hispania — Paris. IV, 4 (octobre-decembre 1921): Francis

de Miom andre, L'Hispanisme de J.-E. Rodö (ä propos

d'un livre de Gonzalo Zaldumbide). — Louis Vaux Celles,

De Mateo Hernandez, du modelage et de la taille directe

dans la sculpture contemporaine. — Han Ryner, Hier

et demain [Aus einem unedierlen Buch des Verfassers:

L'ingenieux hidalgo Don Miguel Cervantes]. — Camille

Mauclair, Ortiz Echagüe. — Maurice S e r val, ün refugie

espagnol sous la Restauration. Le General Mma^ en

France ( 1 814— 1820). — K. d ' H e rm i g n y , Les esploitations

minieres de la provinee de Murcie. — Camille Pitollet,

Pot-pourri espagnol (VIIl. Sur un projet d'Histoire de la

Litterature Espagnole en 1901. -- IX. Comment on peut

ecrire une Histoire de la Litterature Espagnole sans rien

oonnaitre de cette litterature. — X. Cervantes pan-

germaniste. — XI. Comment la „Premiere tragedie

allemande" est empruntee ä l'Espagne, ou Lessmg et

Montiano. — Revue des Revues. Sur les routes de

l'ancienne Espagne. — Livres reifus (Ballester, Biblio-

grafia de la historia de Espana. — C. Pitollet, Blasoo

Ibänez, ses romans et le roman de sa vie. — R. Menendez

Pidal, El Cid en la historia). (A. Hämel).

Arhiva. Organul societätii istorico-filologice din la^i

XXVIII. 1. Juli 1921: Arhiva. Un Cuvint inainte. —
Ilie Bärbulescu, Catolicismul iar nu Husitkmul Initiator

al scrierii limbii romine. — Eufrosina Simionescu,
Codicele dela Cohalm. — Ch. Ghibänescu, Divanurile

domnesti din Moldova si Munteniea in sec. XVII. — lue

Bärbvilescu, Vechimea acuzativului cu pre. — Giorge

Pascu, Miron Costin, I De Neamul Moldovenilor. —
August Scrib an, Etimologii. — Margareta Stefanescu,

Cuvintele Grädiste si Horodi^te in Toponimiea romi-

neascä. - Coraunicäri: T. T. Burada, Descintece. —
N A. Bogdan, ün Testament ca nu multe altele. —
G. Pascu, Psaltire de Milesou? Gligorie üreache s_i

BandinUS; Cimpii luiDrago.s; Alexandru cel Bun; Lista

säracä; Propaganda romineascä in sträinatate; Spicuitor

in ogor vecin; Basarabiea; Tipografie la Bolgrad; Harti

Rominesti; ün Dictionar al limbii romine. Un Studiu

de toponimie romineascä. — P. Vataman, Contnbufu

la istoriea comertului nostru cu Rusiea in sec. XVlll. —
Ilie Bärbulescu, Din Psihologia lui I. C. ßratianu m
Bulgarii; Elementele rominesti in limba slavä dm satul

Novo-Selo in Bulgariea; Despre Cimpul lui Drago?;

Notitä despre cuvintul Jasi; LFn Antinus rommo-slav

necuiioscut; Falsificarea adevärului prm spiritul de gasca

in stiintä ; Izvoare pentru istoriea cea adevärata. — Gh.

Ghibänescu, Uricul lui luga Vodä. — I. lordan,

Räspuns D-lui 0. Densufianu. — Recenzu: Candrea ?!

Densusianu, Dic^ionarul etimologic al Imibii romine;

Densusianu, Ein albanesisches Suffix im Runiänischen;

I lotdan, Dittongarea lui e ?i o accentua^i in pozi-

tile ä si e (G. Pascu). — Eufrosina Simionescu, Accentul

in cuvintele vechi slave din limba rominä; A. Frunza-
Gramatica limbii romine (A. Scriban). — G. Pascu, Bei,

träge zur Geschichte der rumänischen Philologie; S.

Puscariu, Locul limliii romine intre limbile romanice;
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Ders., Der lu-Genetiv im Rumänischen; C. Giurescu,
Despre Boeri (I. lordan). — P. Cancel, Asupra temelor

vechi slave bisericesti in -u si asupra nasterii slavicului -y

(D. Gafitanu). — P. bancel, Terminii slavi de plugärie in

daco-TOmina; C. Gälu.scä, Slavisch-rumänisches Psalter-

bruchstück; Gh. Ghitänescu, Catastihul la^ilor diu

1755; S. Puscariu, Istoriea literaturii romine I si G.

Pascu, Istoriea literaturii ?i limbii romine din sec. XVI;
N. lorga, Ceva despre epiacopul maraniure^anlosif Stoica,

Fragmente de Cazanü (llie Bärbulescu). — XXVIII, 2. Okt.

1921: Giorge Pascu, Miron Costin, II LetopisäHil T^rii

JJoldovei. — Gh. Ghibänesou, Divanurile domuesti din

Moldovas! Mi.intenia inseo.XVII. — lorgu lordan.Lexicul
graiului din sudul Moldovei. — llie Bärbulescu, Ca-

tolicismul iar nu Husitismul Initiator al scrierii limbii

romine (argumen tele filologice).— Margareta§tefanescu,
Elemente rusesti in toponimiea romineascä. — I. Ne-
grescu, Cantitatea devenitä accent in limba rominä. —
August Scriban, Etimologii rominesti. — Comunicäri:

T. T. Burada, Descintece. — G. Pascu, Origina Ro-

minilor ; cronicä romineascä citatä de Pouqueville;

Diftongul ea in pozi^jea e in secolul XVI si XVII; Logica

ipotezei; Grabä ^ugubata; Bibliografiea, Bibliografie

istoricä, Bibliografie literarä, Bibliografie slavorominä;

Dictionarul limbii engleze, Dic|ionarul limbii romine,

Dictionarul elementelor latine, Mej'er-Lübke despre Ovid

Dehsusianu, Origina Macedo-Rominilor , Tämie si Plic-

tisealä', Revue des etudes slaves, Pärinti ji Copii, Semi-

narul Veniamin Costachi. Mänästirea Putna, Muzee,

Biblioteci si Monumente istorice. — P. Vataman, Nou
despre N. idilescu (din sec. XVII). — I. lordan, Tragedia

lui Lentor, Sufixele -ar §i-as indicind origina localä_, Ro-

manistxa germanä. — llie Bärbulescu, Panslayismul

in lumina Istoriei, ßtiinta, cultura bulgäreascä -si prof.

Bobi'ev. Istitut balcanic in Sofia, Originea ideologicä a

Micei Antante, sooalä necunoscutä in Oläne.stii din

Oltenia la 1697, Rectificare la „Izvoare pentru Istoria cea

adeväratä". — N. A. Bogdan, Dovezi nouä relative: la

originea numelui orasului lasi. — Recenzii: Sextil

Puscariii, Contribut,ii la Gramatica istoricä a limbii

rom'lne. — I. lordan, Nume de localitäti rominesti

provenite dela nume de popoare {G. Pascu). — N. lorga,
Giteva documente de cea mal veche limbä romineascä

(sec. XV §1 XVI). — loan Neculce, buletinul Muzeului
municipal din lasi (llie Bärbulescu). — Dr. N. Dräganu,
Codicele Todorescu §i Codicele Martian (Eufrosina Simio-

uescu). — V. Grecu, Erotocritul lui Cornaro in litera-

tura romineascä (Dr. S. 0. Isopesou). — P. Poni, Statistica

RäzesUor. — R. Cindea, Concordate (Gh. Ghibänesou).

Literarisches Zentraiblatt 8 ; S. S i n g e r , Walther von der

Vogelweide (-tz-). — H. Bischoff, Nikolaus Lenaus
Lyrik, ihre Geschichte, Chronologie und Textkritik (Ed.

Castle). ^9: Fischer, Goethes Altersweisbeit (M. K.). —
10; Erich Schwebsch, Schottische Volkslyrik in James
Johnson's The Scot's Musical Museum iM. Weyrauch).—
C. Kiesewetter, Faust in der Geschichte und Tradition.

Mit besonderer Berücksichtigung des okkulten Phänomena-
lismus und des mittelalterlichen Zauberwesens. Als An-
hang: Die Wagnersage und das Wagnerbuch (R. Petsch). —
Studier i nordisk filologi utgivna genom Hugo Pipping II.

— A. Vogt-Terh orst. Der bildliche Ausdr\ick in den
Predigten Johann Taulers (-tz-). — Rieh. Csaki, Vor-

bericht zu einer Geschichte der deutschen Literatur in

Siebenbürgen (K. Kaderschafka). — Th. v. Bodisco,
Dostojewski als religiöse Erscheinung (Sänge). — Dante
Alighieri, Das neue Leben. U ebertragen von Karl

Federn; Dantes Vita Nova. Deutsch von Rud. Borohardt;

Dantes Paradies. Deutsch von L. Zuckermandel ;
W.

Friedmann, Dante; 0. Wulff, Das Dante-Bildnis,

sein Ursprung und seine Entfaltung; H. H atzfei d.

Dante. Seine Weltanschauung; Die Dante-Sohätze der

Sächsischen Landesbibliothek; Dante, Abhandlungen
von Ad. Dj^roff, E. Krebs, M. Baumgartner, Jos. Sauer;

Deutsches Dante-Jahrbucb. 6. Band. Herausgegeben
von Hugo Daffner; K. Falke. Dante. Sein Leben,

seine Zeit, seine Werke (Friedrich Schneider).— H.Bettel-
lieiin-Gobillon, Im Zeichen des alten Burgtheaters

(Hans Knudsen). — 11: N. v. Heiligrath, Hölderlin

(W. Andreae). — 12; K. Borinski, Geschichte der

deutschen Literatur (Kurt Hille). — G. Bassi, Nuoyi
commenti su Dante; Dante Sexcentary Lectures. Publi-

shed by the Rice Institute; Medieval Studies in com-
memoration of the sixth centenary of Dantes Death.
Publ. by the University of North Carolina; A. Cossio,
Teoria dell'Arte e dellaBellezza in Dante; G. L.Passerini,
Dante; V. Turri, Dante; C. Ricci, Ore ed Ombre
Dantesche (A. Wihlfahrt). — 13; G. Neckel, Ibsen und
Björnson (I5enno Diederich). — Hans Wiegert, „Jim
an' Neil'' von W. F. Rock. Eine Studie zum Dialekt

von Devonshire (M. Weyrauch). — 14; A. B ran dl,

Shakespeare (M. L. VV.). — 1516: E. Ermatinger, Das
dichterische Kunstwerk. Grundbegriffe der Urteilsbildung

in der Literaturgeschichte (R. v. Schaukai). — Gottfried

Kellers Werke. Herausgegeben von Max Nussberger
(Fritz Bergemann). — 17: Pero Slep (' e vi i' , Buddhi.smu3
in der deutschen Literatur (R. F. M.). — 18; E. Crass,
Das Liebesproblem in der Tragödie des französischen

Klassizismus (0. Hachtmann). — K. v. Amira, Die
Bruclistücke der grossen Bilderhandschrift von Wolframs
Willelialm. — J. Sadger, Friedrich Hebbel. Ein psycho-
analytisclier Versuch (Wolfgang Liepe). — Job. Günther,
Der 'Theaterkritiker Heinrich Theodor Rötscher (O. Dam-
mann). — 19; G. Leopardi, I Canti. Con comento di

L. Kulczycki (W. Schulte). — A. Bettel heim, Marie
von Ebner-Eschenbachs Wirken und Vermächtnis (R.

v. Schaukai). — 20: F. Neubert, Einleitung in eine

kritische Ausgabe von B. de Maillets Telliamed ou
Entretiens d'un pliilosophe Indien avec un missionaire

fran?ais. Ein Beitrag zur Geschichte der französischen

Auflärungsliteratur(0. Haahtmann). — L. Marsden P rioe,

Englisli-German Literary Influences. Bibliography and
Survey (F. Werner). — P. Benndorf, Zwei vergessene
Goethestätten (R. O.).

Deutsche Literaturzeitung, Nr. 1; Wächter, Kleists

Michael KoliUiaas. — Nr. 2: Bianohi, Novelle und
Ballade in Deutschland, von Witkop. — Hampe, Mittel-

alterliche Geschichte (wissenschaftl. Forschungsberichte),

von Schneider. — Nr. 3'4: Lehmann, Meister Eckehart,

von Straucli. — Balladen aus alter Zeit. Aus dem Alt-

engl. und Altschott, übertr. von H. Lüdeke, v. Imelmann. —
L. Schmidt, Geschichte der deutschen Stämme bis zum
Ausgang der Völkerwanderung. II, 4, von Levison. —
Nr. ö: ,E. Lerch, Sprachgeschichte und Kulturgeschichte.
— K 1 a i b e r , Die deutsche Selbstbiographie, von Brecht. —
Nr. 6; Hall er, Pestalozzis Dichtung, von Nohl. —
von Inge

r

sieben, Das Elisabetlianische Ideal der Elie-

frau bei Overbury, von Eichler. — Die Bilderhandschrift

des Hamburgischen Stadtrechts von 1497, von Keutgen. —
Nr. 7 8: Die Geschichte vom Goden Snorri, übertragen
von Niedner, von Naumann. — Kalkoff. Luther und
Friedrich der Weise; ders., Ulrich von Hütten und die

Reformation, von Giemen. — Nr. 9; K. Luick, Zum
Abschluss des Oxfordei Wörterbuches. — Holthausen,
Altsäclisisches Elementarbuch, 2 Aufl., von Jellinek. —
Puscariu, Sextil, Looul limbii romäne intre limbile

romanice. von Friedwagner. — K. H. Meyer, Slavische

und indogermanische Intonation, von Vasmer. — Kostr-
zewski. Die ostgermanische Kultur der Spätlatene-Zeit.

Sitzungsberichte der Heidelberger AJcademie der Wissen-
schaften. Philosophisch-Historische Klasse. 1922. l.Abli.

:

R. SiUib , Auf den Spuren Johannes Hadlaubs. — 2. Abb.:

H. Oncken, Die Utopia des Thomas Morus und das
Machtproblem in der Staatslehre.

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften
zu Göttingen, Heft 1: R. Meissner, Zur Eggjam-
inschrift.

Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen
Akademie der Wissenschaften, 1921, Heft LH.Boehmer,
Loyola und die deutsche Mystik.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge-
schichte und deutsche Literatur und für Pädagogik,
24. Jahrgang. 47. und 4S. Band, Heft 10: O. Oster-
tag, Schiller der Befreier. — 49, 1'2: H. Dütschke.
Lessings Nathan. — E. Kornemann, P. Quinctilius

Varus.

Historische Zeitschrift, 125, 2; Norden, Die germanische
UrgeschicliCe in Taoitus' Germania, von Ali.
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Historische Blätter, Heft 2: V. Bibl, Das Don-Carlos-
rroblem im Lichte der neuesten Forschung.

Die Heimat 31, 7: Chr. Trän ckner. Die nordschleswigsche
Mundart.

Mülhäuser Qeschichtsblätter 21: H. Groth, Familien-

und Personennamen aus dem H.Jahrhundert. — E.Brink-
mann, Ein unbekanntes Gedicht Osterwaids Ober Mul-
hausen.

Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Altertums-
kunde 42: Ew. V. Kleist in Zwickau und Wildenfels

1758 und 1759, von K. Hahn.

Hessische Chronik III: Ad. Bach, Joh. .Joach. Ewald in

Ems. — lU/IV: W. Reu SS, Hessische Backwerks-
benennungen. — Bach, Schluss des Aufsatzes in III.

Mainzer Zeitschrift, XV u. XVI: K. Schumaclier, Bei-

träge zur .Siedluno;s- und Kulturgeschichte Rheinhessens.
— E. Schwarz. Eine neue Ausgabe von Tacitus Ger-
mania.

Württembergische Vierteljahrshefte f. Landesgeschichte
XXI: P. Goessler. ,\n der Schwelle vom germanischen
Altertum zum Mittelalter.

Elsass-Lothringen. Sonderheft der Zs. Deutsches Vater-
land: Die deutsche Spraclie in den Schulen des Elsass

von 1648 bis 1870: E. v. Borries, Deutsche und fran-

zösische Sprache im Elsass. — Elsässische Lyriker. —
Elsässische Volkslieder.— E. v. B o r r i e s , Geiler v. Kaisers-

berg und Strassburgs geistiger Aufschwung im 16. Jahr-
hundert.

Der Seldwyler Hinkende Bote I, 1: M. B. Scherrer,
Deutsche Literaturforschung im Kriege.

Erzgebirgs-Zeitung, Xov.'Dez., 1921: Meder, Die Flur-
namen von Milsau. — "VVeniscli, Zum Wortschatz der
Mundart der Kaadner Gegend.

Corinthia I, 112, 1— 6: Primus Lessiak, Die Kärntnischen
Stationsnamen, mit einer ausführlichen Einleitung über
die Kärntnische Ortsnamenbildung.

Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische
Landeskunde 41, 9—12: G. Kisch, Gainar.

Zeitschrift für Brüdergeschichte 14: W. Bett ermann,
Einige Lieder Zinzendorfs in ihrer Urge.'stalt.

Mitteilungen des Vereins für Sächsische Volkskunde
und Volkskunst VIII, 9 u. lU: H. Beschorner, Volks-
kundeverein und Ortsnamen. — K. Reuse hei. Die
Wege eines Volksliedes. — E. John, Volksglaube bei

der Taufe in alter Zeit. — 0. Philipp, Vom Humor in

alten sächsischen Familiennamen. — P. Müller, Volks-
tümliche Schreckgestalten für die Kinderwelt in Sachsen.

Geographische Zeitschrift 28, 1/2: R. Gradmann, Zur
Geographie der Vor- und Frühgeschichte.

Zs. für Psychologie 88, 1 u. 2: H. Lachmund, Vokal
und Ton.

Archiv für die gesamte Psychologie 42, 3 u. 4: J.Fischer,
Ueber das Entstehen und Verstehen von Namen.

Zs. für Aesthetik 10, 2: A. Köhler-Deditius, Mignon,
Untersuchungen über die Struktur des Goetheschen Ge-
dichtes und seiner Kompositionen. — H. Marcus, Land-
schaft und Seele. — Elkuss, Zur Beurteilung der Ro-
mantik und zur Kritik ihrer Erforschung. — Cassirer,
H. V. Kleist und die Kantsche Philosophie; Ohmann,
Kleist und Kant, von Petsch. — Die Edda, Heldenlieder,
übertragen von Gorsieben, von Neckel. — Wundrej',
Theod. Fontane, von J. v. .Schulenburg.

Neue Blätter für Kunst und Literatur 4, 3'4: A. Läpp,
Landauers Shakespearebuch. — E. Sauer, Friedrich
Gundolf. — ö: M. Schiff, Stefan Zweigs Romain-Rolland-
Biographie.

Deutsche Revue 46, 11. Nov. 1921: J. K. Ratislaw,
Paul Heyse und das Burgtheater. — 12. Dez.: A. Dre yer,
Richard Wagner und das schöngeistige München 1864/5. —
47. Jan. 1922: Briefe Richard Wagners an Eduard Devrient
1848,9. Mitgeteilt von K. Obser. — H. de Boor, Zwerge,
Riesen und Helden. Lehren der germanischen Sage für
die Gegenwart.

Deutsche Rundschau, Jan. : H.Schiffers, Heines Jugend-
freund Joh. Baptist Rousseau.

Die neue Rundschau, Febr.: Richard Dehmel, Briefe.

Preussische Jahrbücher, Januar: H. Bahr, Feuchters-

ieben. - Die Edda, übertragen von Gorsieben; die Edda,

zweiter Teil, übertragen von Genzmer, von Busse. —
Februar: J. Körner, Eine unbekannte Novelle von

Clemens Brentano. — März: Axel von Harnack, Pe-

trarca über sich selbst.

Oberdeutschland. Eine Monatsschrift f. jeden Deutschen
3 3- J. Hof milier, Einige Bemerkungen zur fran-

zösischen Literatur. — H. Binder, Goethe und das

Elsass.

Historisches Jahrbuch. Im Auttrage der Gorres-Gesell-

schaft herausgegeben von E. König, 41, 2: J. Martin.
Volkslatein, Schriftlatein, Kirchenlatein.

Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens,

der Literatur und Kunst 19, 4: M. Schwarz, Gottfried

Kellers Weg zum Atheismus.

Das literarische Echo 24, 1 : F. Kluge ,
Hermann Paul. -

• F Strunz, Der echte und legendarische Paracelsus. —
24, 9: 0. Grautoff, Gedanken über Andre Gide. —
Will Scheller, E. T. A. Hoffmann im Roman. — A.

Wesselski, Noch einmal zu Kellers „Sinngedicht .

—
24, 10: K. Walter, Ungedruckte Briefe Mörikes.

Didaskalia 23. April: K. Schneider, Etwas vom Binde-s.

Museum XXIX, 4. Januar 1922: D. K. Bornhausen.
Pascal. —'Februar 1922: Eringa, La Renaissance et

les Rhetoriqueurs neerlandais. — S. von Lempicki,
Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum

Ende des 18. Jahrhunderts. - E. Wolf f bar dt, Shake-

speare und das Griechentum. — A. de Kidder, Remy
de Gourmont.

Maandblad van den Vlaamschen Leerarsbond van het

Officieel Middelbaar Onderwijs, Dez 1921: Weten-

schapplijk ouderzoek der Zuidnederlandsche Dialeoten.

Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences,

Arts, and Letters XX: Edw. W. C. Roedder, Richard

Wagner's „Die Meistersinger von Nürnberg anü its

literarv precursors.

Academie Royale de Belgique. Bulletin de la classe des

lettres et des sciences morales et politiques, ii-i, d.

Mercier, Le genie poetique de Dante. — l^.Khn optl,

Les ceuvres d'art inspirees par Dante. — P- Lrrera,

Dante et les Flandres.

Bulletin du bibliophile et du bibliothecaire, 15 Mai-
1.5. Juni 1921: Pierre Villey, Recherches sur la Chrono-

logie des Oeuvres de Marot. (Forts.) - Georges Mon-
gredien, Revisions sur une lettre de Malherbe. —
15. Juli- 15. August und 15. Sept.— 15. Oktober: Pierre

Villey, Recherches sur la Chronologie des oeuvres ae

Marot." (Forts.)

Journal des Savants XIX, 9-10, ^T^^ ,^V
^^

4 Vj'
Linguistique historique et linguistique generale (aus Anlass

von Meillets Buch).

Revue critique des idees et des livres, 10 Mai 1921

:

H. Gheon, Theätre classique et theatre chretien. —
A. Therive, L'argot et la langue populaire. — H. M^fV
tineau, Stendhal et l'education des femmes. — -ö. iW ai

:

A. Thibauaet, Propos sur Fenelon. — ir de iosca,

A propos des nouvelles representations de „La i-rincesse

d'Elide". - Andre M. de P o n c h e vi 1 1 e Le comte

Greppi ami de Stendhal. - 10. Juni: H Martineau,

Ce que Nietzsche doit ä Stendhal. - 2o._ Juni: Jean

Rivain, Ils etaient quatre amis (La Fontaine, Moliere,

Racine, Boileau). - A. Therive Le poete enchame

(La Fontaine). - X. de CourviUe, Le silence de La

Fontaine.

Revue bleue. Revue politique et litteraire, 15. Januar

1921: G. Mongre dien, Une vieille querelle: Rfo.ne et

Pradon. (Forts, in der nächsten Nummer.) — U. iWi..

: A Belle SS ort, Samuel Butler et son voyage aux pays

imaginaires. - 19. März: E. Schure L'ame celtique

et le genie de la France. - Edm. Champion, Le

scepticisme de Montaigne. - 7. Mai: A. Asselyn La

langue francaise en Hollande. - 21. Mai: L. Maury,

Les confessions de Strindberg. - 4. Jum: A^ Bellessort,

Les debuts de Meredith. - G. Rageot, De Shakespeare

a Bernard .Shaw. - 2. Juli: F. Roz, L'art et la doctrine

chez M. Paul Bourget.
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Revue hebdomadaire, 21. Mai: Antoine, Mes souvenirs

sur le Theätre-Libre. I. Le theätre en 1887. La
trinite Augier, Sardou. Dumas. L'enfance d'Antoine.
Fondation du Theätre Libre. Premiere repre.sentation

de „Jacques Damour". — Edm. Jaloux. Les dernier.s

roraans de Paul Bourget. (L'Ecuyere. et Un drame dans
le monde.) — 28. Mai: Antoine", Mes Souvenirs sur le

Theätre-Libre II. „La Duitbergamasque" d'Emile Bergerat.
Souvenirs sur Sarcey. Porel, Meudes, Banville etc. De-
misson d'Antoine ä la Compagnie du gaz. — H. Mal-
herbe, L'evolution de la musique dramatique fraupaise
depuis 1851. Georges Bizet. — 4. Juni: Antoine, Mes
Souvenirs sur le Theätre-Libre. III. „ScBur Philomene"
de Goncourt. Le Theätre-Libre passe de Montmartre ä

Montparnasse. Un feuilleton de Jules Lemaitre. I'n duel
de Sarcey. ün diner chez Alplionse Daudet. — Lorenzi
deBradi, „Les Bandits" de Proper Merimee. — 11..Juni:

Antoine, Mes Souvenirs sur le Theätre-Libre. IV. ,,Le

Baiser" de Banville. Courte apparition de Gemier. De-
jeuner chez Severine. Les Cinq abjurent le Katuralisme.
„La puisfance des tenfebres" de Tolstoi. Souper des
Pierrots chez Willette. „La Parisienne" de Becque avec
Eejane. — 18. Juni: Antoine, Mes Souvenirs sur le

Theä,tre-Libre. V. Diner chez Zola. Le „scandale" de
„Lucie Pellegrin". Une lettre de Eenan. Flaubert et

la mise en scene de „Madame Bovary. Mort d'Emile
Augier. Sarcey et la „Rolande" de Luis d& Gramont. —
M. Barres, La grande mission de Dante. — E. Poin-
care, Dante colonne milliaire de la latinite. — Fr.

^Ruffini, Le caractere moderne de la pensee politique

de Dante. — 7. Juli: Antoine. Mes souvenirs sur le

Theätre-Libre. VI. Apres la premiere de „Germinie
Lacerteux". Un souper chez Alphonse Daudet. Capoul
dans „la Reine Fiamette". Irving dans Macbeth. Une
Interview de Zola; Ceard contre Goncourt. „La Patrie
en danger". — E. Jaloux, Le centenaire de Baudelaire.
— A. Therive, La legende de Dante heretiqvie. — L.

Veran, Dante et les troubadours. — 9. Juli: Antoine,
Mes Souvenirs sur le Theäti-e-Libre. VII. — 16. Juli:

Dass., VlIL — 28. Juli: Dass., IX. - 30. Juli: Dass.,X.—
6. August: Dass., XL — 13. August: H. Prunieres,
Stendhal et la musique. — Stendhal, Nouvelles notes
d'un dilettante, fragments inedits I. — Antoine, Sou-
venirs sur le Theätre-Libre XII. — 20. August: Dass., XIII.

L'Opinion, 21. Mai 1921: J. de Lacre teile, A propos de
Dante. — J. Boul enger, La nouvelle quereile des
anciens et des moderns. — 28. Mai: G. Oudard, Flaubert
et Louis Bouilhet. — Richelieu, Flaubert et Frederic
Masson. — G. Baume, Le moulin de Daudet. — J.

Bou lenger, ün livre de jeunesse de M. Charles Maurras.
— 16. Juli: E. M arsan, La Fontaine et Chäteau-Thierry.
— Gonzague Truc, Fenelon et Bossuet. — 30. Juli: E.
D e r ni h e n g h e m , .Toseph de Maistre et notre temps
d'apri's des docunients inedits.

Revue des deux mondes, 1. Juli 1921: Andre Hallays,
Jean de La Fontaine. I. Les annees de jeunesse. — E.
Pilon, Autour de La Fontaine. — Maucroix et la mar-
quise de Brosses. — 1.5. Juli: A. Hallays, Jean de La
Fontaine. II. Les premiers poemes. — 1. August: E.
Seilliere.Le romanesque d'Octave Feviillet. — L. Gillet

,

La reuommee posthume de Samuel Butler. — A.Beauuier,
Un nouveau portrait de Madame de Sevigne. — 15. August:
A. Hallays, Jean de La Fontaine. III. „Psyche". Les
amis de La Fontaine. l.Sept.: Marie-Louise P ailleron,
Fr. Buloz et ses amis. IV. Henri Blaze de Bury et la

baronne Rose. — 15. Sept.: P. Hazard, Les plagiats

de Stendhal. — A. Hallays, Jean de la Fontaine. IV. La
vieillesse et la conversion. — L. Gillet, Dante a Ra-
venne. — 1. Oktober 1921: G. Lanson, Ecrivains fran^ais

en Hollande au XVII« siecle. — A. Bea unier, Ernest
Daudet.— 1-5. Oktober : A. A u g u s t i n - T h i e r r y , Augustin
Thierry d'apres sa correspondance et ses papiers de famille.

I. La jeunesse. — V. Giraud, Chateaubriand romanesque
et amoureux. — 1. November: E. Ripert, Edmond
Rostand et la Provence. — A. Augustin-Thierry,
Augustin Thierry d'apres sa correspondance et ses papiers

de famille. II. Une revolution en histoire. — A.Beaunier,
La jeunesse de Tallemant des Reaus. — 15. November:
Comte d'Haussonville. La Fayette et Madame de
Stael, lettres inedites. — J. Bouleuger, Au pays de

Rabelais: I. Les enfances de Gargantua. — H. Bidou,
M. Joseph Bedier ä l'Academie fran^aise. — 1. Dezember:
L. Bert r and, Pour le centenaire de Flaubert. — G.
Lanson, Eeflexions d'un vieux critique sur la jeune
litterature. ~ M. Bauteron. Balzac et Madame de
Berny. — H. de Balzac, L. de Berny, Lettres inedites. —
J. Bou lenger, Au pays de Rabelais : La guerre Pichro-
coline. — l."i. Dezember: E. Fahre, Le troisieme centenaire
de Moliere: comment la Comedie-Franfaise l'a prepare. —
A. Augustin-Thierry, Augustin Thierrv d'apres sa
correspondance et ses papiers de famille. lil. Le roman
d'un malade.

Revue de France, 15. Juni 1921: P. de Nolhac, La
Pleiade et le Latin de la Renaissance. — 15. Juli: J.

Bedier. Scenes de la „Chanson de Roland''. — M.
Bouteron, Le lieutenant-colonel Periolas et Balzac:
documents inedits sur „la Bataille". — 1. August: J.

Longnon, Le renouveau du roman du moyen äge. —
15. August: Ch.-V. Langlois, Mystiques de la premiere
partie du XVII« siecle. — 1. Sept.: R. Chauvelot.
Flaubert et Alphonse Daudet. — G. Flaubert, Neuf
lettres inedites. — P. Arbelet. Chronique stendhalienne:
une reclame pour le livre „De lamour''. — 1. Oktober
1921: Jos. Bedier, Les sources des „Essais" de Montaigne.
15. Oktober: Fr. de Nion, Le roman naturaliste au
XVIIe siecle. — 1. November: Comtesse de Noailles,
Lettre ä M. Joseph Bedier sur Edmond Rostand. — H. de
Gorsse, L'enfance pyreneenne d'Edmcnd Rostand. —
15. November- E. Etienne. Un probleme d'histoire

litteraire: ä la recherche des sources de „She" et de
„L'Atlantide". — I.Dezember: G. Maugain, Le voyage
de Dante a Paris. — H. d'Almeras, Rabelais etudiant
en medecine a Montpellier. — E. Etienne, A la re-

cherche des sources de „She" et de „L'Atlantide" IL —
15. Dezember: Lorenzo de Bradi, La vraie Colomba. —
Solange Rodenmark, Voyage de Baudelaire a File

Maurice. — H. d'Almeras, Rabelais etudiant en mede-
cine ä Montpelliei'. II.

Mercure de France, 1. Juli 1921: Gabriel Brunet, L'art
de vivre et l'auvre de La Fontaine. — G. Izamhaid,
L'exemplaire conversion de M. de la Fontaine. — 15. Juli:

A. M. C. de Paradol, Une maladie litteraire: la pein-

turite. — Leon Deffoux, Des origines de l'Academie
Goncourt: Edmond de Goncourt membre de l'Academie
de Bellesme, d'apres des documents inedits. — 15. August:
Ernest Raj-naud, Les parents de Baudelaire. — 1. Sep-
tember: Florian Delhorbe, Dante critique litteraire.

—

15. September: Ganudo, L'heure de Dante et la nötre. — .

1. Oktober 1921: G. Chenneviere, De la necessite

d'une discipline poetique. — 15. November: Pierre Las-
serre, Renan ä Saint-Sulpice. — 1. Dezember: R. Du-
mesnil, Flaubert et TOpinion. — P. Monnier, Flauberfc

ooloriste. — 15. Dezember: P. Olli vier, Maeterlinck et

le grand secret. — H. Mazel, Les trois tentations de
Saint .Intoine. — G. Lazzari, L'anner de Dante.

Revue de Paris, I.Juli 1921: J. Desseint, Le centenaire

de Joseph de Maistre. — 15. August: J. Aynard. Un
critique anglais de Verlaine (H. Nicolson). — 15. .Sept.:

R. de Traz. H.-Fr. Amiel. — H. d'Almeras, Dante
etudiant ä, Paris. — 15. Oktober 1921: P. Lasserre,
Renan au seminaire I. (Forts, in den nächsten Nummern).
— A. Albalat, La langue fran^aise et le style archa'ique.
— 1. November: -\. Chaumeix, D'Edraond Rostand ä
Joseph Bedier. — 15. November: C^omte Promoli,
Gustave Flaubert chez la princesse Mathilde. — 1. De-
zember: P. Lasserre, Renan au seminaire. (Schluss.) —
P. Souday, Le centenaire de Gustave Flaubert.

Revue de Oeneve, Juli: H. Lichtenberger, La sage?-

de Goethe. — Sept.: H.-F. Amiel, Fragments inedits li.-

„Journal intime".

Nouvelle Revue d'ltalie XVH, 1: A. Pingaud, Un essai

du theätre franc,ais en Italic 1806—1814. — 2: A. Maurel.
Le voyage de Montaigne en Italie. — 3: E. Portal,
L'iufluence de la poesie proven^ale sur l'ancienne lyrique

sicilienne. — 4: C. Pellegrini. Saiute-Beuve et la littera-

ture italienne. — J. Bertaut, Floi-ence romantique. —
5: F. Momigliano, Pensee italienne et action fran^aise

(18. Jh.). — 8:A. Peliizzari, L'encyclopedisme et l'huma-

nisme en Italie. — 9: F. Momigliano, Lamennais et

Mazziui. — 10: C. Reuauld, Cliarles Algernon Swiu-
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burne et l'Italie. — P. Desfeuilles, Le goüt franpais

ä la fin du Consulat et las Italiens d'apres la „Domenica".
— 12: E. Alle doli, La littei-ature italienne en 18:^5 selon

Stendhal. — E. R ota, L'esthetique du sensualisme fran^ais

dans la litterature italienne du X\'III>^ siede. — H.
Buriot-Darsiles, Quelques transcriptions fran9aises

de poemes de Carducoi. — S\'1II, 2: P. de Montera,
Andre Chenier et l'Italie. — H. Gambier, Carducci et

Villemain. — 4: J. Bertaut, Naples romantique. —
6: D. May, Le sisieme centenaire de Dante a Paris et

en France" — 7: F. Bover, L'Academie de France ä

Rome sous la l^e Republique 1792—1801. - XVIll, 9—10:
P. Molmenti, La premiere edition de la Divine Co-
medie. — G. L. Passerini, La question du „Fiore". —
— A. Valentin, la musique dans les vers de Dante. —
E. R ipert, Traduction des chants III et IV de l'Enfer. —
H. Hauvette, Les paiens appeles par Dante au Paradis.

Ch. Diehl, L'hommage de la France ä Ravenne. —
M. Scherillo. Dante et Folquet de Marseille. — G.

Bourgin, Le centenaire de Dante en Angleterre. —
E. .Jordan, Dante et l'idee de „Virtü". — P. Ronzy,
Bellarmin et Dante. — H. Goch in, La science et l'amour
de Dante. — P. Hazard, Dante poete mondial. — G.

Soulier, L'inspiration dantesque dans l'art francjais. —
A. Bonaventura, Dante et la musique. — C. Ricci,
Femmes des Polenta ä Bologne. — A. Perate, Fragment
d'une traduction nouvelle de la Divine Comedie. — Fl.

Pellegrini, L'aUegorie du „nobile castello" dans les

limbes dantesques. — M. Mignon, A propos du cente-

naire dantesque. — A. Masseron, Chronique francjaise

du jubile de Dante. — F. Flamini, La conception
poetique de la „Divine Comedie". — G. Mazzoni,
„Vendetta di Dio non teme suppe". — G. Franciosi,
Religion et mysticisme au temps de Dante. — J. Gay,
Quelques reflexions sur Dante, son temps et son iufluence.
— A. Farinelli, A propos de „Dante e la Francia". —
E. G. Parodi, Au sujet de la lettre du frere Ilario.

La bibliofilia XXII, h—8: F. Rizzi, Intorno a un codice

parmense delle Rime di G. Guidiccioni. — XXIII, 3—5:
F. Oreti, Le edizioni e gli editori del ,Dittamondo". —
XXIII, 6—8: G. C. Olschki, Un codice savonaroliano
sconosciuto. — F. Oreti, Le edizioni e gli editori del

„Dittamondo". (Forts.)

Rassegna critica della letteratura italiana XXVI, 7— 12:

N. Cortese, Xuovo contributo al carteggio di Basilio

Puoti. — B. Pennacchietti, Sul primo libro del-

r„Iliade" tradotto da V. Monti. — T. L. Rizzo. Di
alcune incoerenze artistiche nella lirica del Leopardi.
I. Aspasia.

Rivista della Societä filologica friulana Q. I. Ascoii II, 1:

A. Schiaffini, Frammenti grammaticali latino-friulani

del secolo XIV. — B. Chiurlo, Particolari zoruttiani.

I. Un poeta dialettale friulano imitatore del Beranger. —
P. S. Leicht, L^na fönte toponomastica friulana.

La Critica XIX, 4: G. Gentile, Appunti per la storia

della cultura in Italia nella seconda metä del secolo XIX.
\

V. La cultura piemontese. — G. Brognoligo, VI. La
cultura veneta. — B. C, Libri secentesohi sui misteri dei

numeri. — h: B. Croce, Note sulla poesia italiana e

straniera del secolo decimonono. XIV. Manzoni. — G.
Gentile. Appunti per la storia della cultura in Italia nella
seconda meta del sec. XIX. V. La cultura piemontese. —
C. Zacchetti, Reminiacenze e imitazioni nella lettera-

tura italiana durante la seconda metä del sec. XIX. —
B. C, I versi di un prigioniero di stato e condannato a
morte: Giovanni Antonio de Petruciis. — B. C, Un
umanista gaudente: Pietro Gravina. — XIX, 6: B. Croce,
Xote sulla poesia italiana e straniera del secolo deci-

monono. XV. Monti. — G. Brognoligo, Appunti per
la storia della cultura in Italia nella seconda metä del
secolo XIX. VI. La cultura veneta. (Forts, im nächsten
Heft.) — C. Zacchetti, Reminiscenze e imitazioni nella
letteratura italiana durante la seconda metä del secolo XIX.
XV. Su alcune derivazioni nelle poesie di Giovanni
Pascoli. — B. C, Per la biografia di G. B. Vico. I. II

Vico e la famiglia Rocca. I. II Vico e la congiura di

Macchia. — XX, 1: G. Gentile, Appunti per la storia
della cultura in Italia nella seconda metä del sec. XIX.
V. La cultura piemontese. (Forts.)

La Cultura. Rivista mensile de filosofia, lettere, arti I, 4 :

Edg. Maddalena, Edoardo Mörike. — Fil. Ermini,
II Golia dei Goliardi. — Besprechungen: V. Santoli,
C.Curcio, L'estetica italiana contemporanea. — M. Vinci-
guerra, II testamento letterario di G. Leopardi. —
5: Mario Praz, La Francesoa da Rimini di Gabriele
d'Annunzio: il dramma storico. — A. Cajumi, Critici

recenti di C. A. Sainte-Beuve. — Besprechungen: B.
Migliorini, K. Sneyders de Vogel. Syntaxe historique

de la langue fran^aise; L. de Anna, Essais de grammaire
historique de la langue franfaise. — G. Marcovaldi,
K. Bapp, Aus Goethes griechischer Gedankenwelt. —
6: Cesare de Lollis, V. Berard contro la letteratura di

Propaganda. — Rod. Bottacchiari, Romanticismo e

realismo in E. T. A. Hoffmann. — Mario Praz, A pro-
posito di alcune derivazioni nelle poesie di 6. Pascoli. —
Besprechungen: G. Guerrieri-Crocetti, II Codice
Landiano della Divina Commedia. — 7: Mario Praz,
La Francesca da Rimini di Gabriele d'Annunzio : il

'dramma d'ambiente. — R. Palmieri, Alle soglie del

romanticismo spagnuolo. — Besprechungen: V. Santoli,
L. Russo, iSalvatore di Giacomo. ^ A. Cajumi, C. Pelle-

grini, Eugenio Fromentin scrittore. — C. d. L., G. Long-
worth Chambrun, Giovanni Florio, un apötre de la re-

naissance eu Angleterre ä l'epoque de Shakespeare. —
C. Guerrieri-Crozetti, Lope de Vega, Teatro.

Rivista di Cultura II, vol. IV. 9— 10: A. Cervesato, La
casa di Dante. — G. Lattanzi, Eva e Beatrice. — G.

Carrelli, Un nome. — A. Cappelletti, La „divina

foresta'' e il poema ravennate di 0. Wilde. — V. Defelioe

Lancellotti, Gemma Donati. — A. Buonaiuti, Con-
fessioni di Dante. — E. Boch, La ruina: quäle sia il

significato di tal vocabolo nel Canto V dell' Inferno. —
A. Lancellotti, Dante e le belle arti. — G. Testa,
Alcune indagini su Dante e la vita. — A. Cappelletti,
Imagini di Dante. — G. De Feiice, Sacro giubileo.

Conferenze e prolusioni XIV^, 13: G. Loria, Dante e la

scienza del suo tempo. — 17: F. D'Ovidio, La cele-

brazione mondiale di Dante. — 18: P. Emanuelli,
L' astronomia in Dante. — 19: C. Ricci, Roma nel-

1' ideale politico e religioso di Dante. — 23: D. Bon-
gini, Dante e Giovanni del Virgilio. — 24: G. Albert i

La poesia scientifica di Giacomo Zanella. — XV, 1

:

A. Fradeletto, La figura storica e morale di Dante.

La LetturaXXI, 7: A. G. Bianchi, Canzoni di „maggio". —
8: A. V'ivanti, Alcuni ricordi di Carducci: „L'Apollinea
fiera". — 0. Cerquiglini, Leopardi giornalista. —
9: E. Maddalena, Peripezie vecchie e recenti di Mirando-
lina. — S. Morpurgo, Dante e la Venezia Giulia.

Archivio storico italiano LXXIX, I, 1: A. Solmi, Stato

e Chiesa nel pensiero di Dante. — G. Mazzoni, II nome
di Dante e le due Societä italiane intitolate da lui. —
I. DelLungo, II „giusto giudicio" imprecato da Dante
(Purg. VI, 100). — A. Panella, Firenze e il secolo

critico della fortuna di Dante. — C. Levi, Dante „dra-

matis persona". — F. Maggini, La mostra dantesca

alla Laurenziana di Firenze. — A. Sapori, Rassegna
critica: Pubblioazioni dantesche italiane del Centenario.

Nuovo Archivio veneto XLL 121—122: G. Brognoligo,
Le feste dantesche del 18öö nelle provincie venete. —
A. Belloni, Xuove osservazioni sulla dimora di Dante
in Padova. — A. Serena, Dante a Treviso'? — G.

Gambarin, Per la fortuna di Dante nel Veneto nella

prima metä dell' Ottocento. — A. Monterumici, Dante

e Gaia da Camino. — G. Fiocco, L' ammirazione di un
umanista veronese per Dante. — A. Pilot, Lettere inedite

di U. Barozzi, J. Bernardi, G. Bianchetti, F. Dal-

r Ongaro, J. Ferrazzi, P. Selvatico a G. Ghivizzani, in

proposito del volume „Dante e il suo secolo"^ — V. Lazza-
rini, I piü antichi codici di Dante in Venezia. — G.

Pavanello, Giuseppe Biadego.

Bollettino storico per la provincia di Novara XV, 4:

G. Regaldi, Beatrice.— L. Ca ss an i, Dante e Novara.

Archivio storico lombardo XLVIII, 1921, 1—2: A. Otto-
l i n i , Una canzonetta del Parini sconosciuta. — E. V e r g a

,

Briciole montiane.

Miscellanea storica della Valdelsa XXIX, 1—2: A. Pie-
ratti, Intorno alla vera tomba ed alle vere ossa del

Boccaccio.
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La Rassegna XXIX, 8—5: M. Poren a, II pessimismo di

G. Leopardi. — B. Chiurlo, Coiisonanze mantiniane. —
L. Foscolo Benedetto, La ritrattazione del Lamartine
suir Italia. — L. Frati, Per un volgarizzamento del

Cavalca.
Rassegna NazionaleXLIII, 1—16. August 1921: 0. Grand i,

Per una celebrazione dantesca. — L. Piccioni, 11 Gior-

nalismo italiano. Rassegna storica. — 1. September:
A. De ßubertis. Nel centenario del „Cinque Maggio''. -

\^. September: G. L. Colomljo, Centenario manzoniano.
II „Cinque Maggie". — M. Ziino, Per la storia d' una
similitudine manzoniana. — 1.—lö. Oktober 1921: A.

Meozzi, La rMonarchia'' e il concetto delF Impero
romano ai tempi di Dante. — 1. November; A. Belloni,
Una visione dell' oltretomba contemporanea alla dantesca.
— 16. November— 1. Dezember: G. Jannone, Süll' imi-

tazione straniera e suUe biblioteche popolari. (Tre lettere

inedite di Niccolö Tommaseo.) — F. Giulio, Pa poesia

di Dante (über Croces Buch).

Rivista d' Italia XXIV, 12: A. Foresti, Due sonetti

di Francesco Petrarca al card. Giovanni Colonna. —
XXV, 1: L. Rava, Ugo Foscolo in memoria di Fran-

cesco Horner; oon la lettera al figlio di Lord Holland. —
F. Rizzi, La terra dei morti: Dal duello di Gabriele

Pepe a una lettera ignorata di Giovanni Prati.

II Qiornale d'Italia, 12. .Juli 1921: L. Barzetti, Una
mirabile scoperta artistica. Dante a Siena e a S. Gi-

mignano. — 2. August 1921: L'Infarinato, La Crusca
non deve perire. — 9. Sept. 1921: N. Zingarelli, La
falsa attribuzione del „Fiore" a Dante. — 20. Sept.:

B. Croce, In che Dante e utile al mondo d'oggi.

II Marzocco XXVI, 29: E. Pistelli, L'ultima crociata

contro la Crusca. — C. Musatti, La „Vedova scaltra"

di Goldoni e le buffonerie di Stenterello. — 30: A, Faggi,
Suggestione e poesia (zu Shakespeare, Dante und Leo-
pard!). — 31: P. Rajna. II nome della citta di Dante. —
33: E. G. Parodi, Pubblicazioni del Centenario dan-

tesco. — 31: G. Urbini, Una nuova data della morte
di Bramante. — G. Antonucci, II folklore giuridico. —
b7: B. Barbadoro, La veritä suUa morte di Bramante.
— 38: G. S. Gargano, Influssi italiani in Inghilterra

fra il XVI e il XVII sec. La vita e l'opera di Giovanni
Florio. — 44: A. Foresti, Una fönte di metri per

il Parini. — G. Antonucci, II canto popolare della

„Donna lombarda". — 46: G. Vandelli, Dante com'era
letto dai contemporanei. — 49: A. Morselli, Qual e il

vero centenario dei „Promessi Sposi". — -M : A. Foresti,
L'etä di Dante e di ser Petracco. — XXVll, 1: 6. Van-
delli, II piii antico cbdice datato della „Commedia". —
3:E. Maddalena, Goldoni in America. — A. Gas teil an i,

Dante e il Giappone. — C. Levi, Moliere e il teatro

italiano. — 6: L. Tonelli, Giovanni Verga. II ro-

manziere. — Gaio, Giovanni Verga. II teatro.

Nuova Antologia 1189: G. Rosadi, Domenico Gnoli. —
A. Lipari, Cristoforo Colombo e il viaggio di Ulisse

nel poema di Dante. — G. Bustico, Le esitazioni matri-

moniali di Giulia Manzoni (con due lettere inedite di

Alessandro Manzoni). — 1190: G. Lesca, L'„Adelchi" e

la cen-^äura austriaca. — 1191: O. Gori, II centurione.

Dai „Carmina" di Giovanni Pascoli. — E. Maddalena,
II viaggio del Goldoni in Francia. — 1192: A. Chiappelli,
II messaggio spirituale di Dante pel nostro tenipo. —
G. Lesca, Ancora dell' „Adelcbi". Con notizia di varie

cose inedite. — L. Rava, La „Bibliografia foscoliana". —
1193: F. Crispolti, I „Promessi Sposi" secondo Bene-
detto Croce. — 1194: A. Fradeletto. Rileggendo il

Parini. — 1195: L. Messedaglia, GH Ultimi „Cimbri"
(Tramonto d' una parlata). — 1197: R. Barbiera, II

villaggio del Parini e il poeta Alessandro Arnaboldi.

Nuovo Convito VI, 8—10: M. Del Vasto Celano, II se-

centenario dantesco e 1' ora presente; Notiziario dantesco.
— J. Lindsay, Dante filosofo. — G. Fal della, Dante
e la vittoria. — V. B runeil i. Dante e la Dalmazia. —
A. Bruers, Dante nelle scuole. — G. Bilancioni,
Alcune osservazioni di fonetica sperimentale sul verso di

Dante. — G. Gori, II dramma nella Diviua Commedia, —
S. De Ohiara, Giustiniano. — G. Sollini, Perche Dante
non a concesso la salvezza eterna a Virgilio. — 11—12:

T, D, D. Venuti, Una ignota e propabile ispiratrice di

Dante. — L. Vischi, „Solon" di Giovanni Pascoli.

Civiltä cattolica 1710: Poesia e storia nella Divina Com-
media (über das Dante-Werk von Parodi). — 1711: L'ori-
gine deir anima umana in Dante secondo le sentenze
agostiniana e tomistica. — 1712: L' antropogenesi aristo-
telica in Dante. — 1715: La creazione infusiva deU'anima
umana secondo Dante e le sue fonti. — 1716: Lo spirito
nuovo unica anima delP uomo secondo Dante e le sue
fonti. — 1718: II linguaggio dantesco e il linguaggio
tomistico suU' unitä sostanziale dell' anima umana.

Scientia XIV, 8: 0. Jespersen. The Classification of
languages.

Bilychnis X, 9: A. Farinelli, Misticismo germanico e
,.Le Eivelazioni" di Matilde di Magdeburg. — 10: G.
Pioli, La religiositä di Alfredo Loisv nella „Vita di
A. Fogazza,ro'- di T. Gallarati-Scotti.

—"ll- 12: D. Pro-
venzal, Kovellistica italiana e reazione cattolica.

Athenaeum X, 1 : R. Zagaria, Alessandro Poerio e la
contessa Gozzadini. — P. Lorenzetti, Ancora sulla
Matelda di Dante. — C. Pascal, Due Sonetti del Betti-
nelli.

Emporium LIV, 319: M. Scherillo, Manfredi (II canto III
del „Purgatorio"). — 320: M. Scherillo, Bertram dal
Bornio (II canto XXVIII dell' Inferno), — 321: N.
Zingarelli, La vita di Dante. — A. Annoni, Ra-
venna monumentale per il centenario di Dante. — M.
Scherillo, Farinata (II Canto X dell' Inferno). — A.
Lualdi, ,,I1 dolce canto" (Daite e la musica). — 324:
A. Franchi, I canti delle vie nella Firenze di Dante.

Musica d'oggi III, 1—3: G. Pavan, ..Orfeo" sogetto
d' opera teatrale.

Musica italiana I, 4: L. Torri, La preghiera dantesca
di S. Bernardo alla Vergine, musicata nel sec. XIV.

Armonia I, 4: F. Beltrame, L" arte dei suoni e il Divin

o

Poema.

Neu erschienene Bücher.

Brooks, Neil C, The Sepulchre of Christ in Art and
Liturg}', with special reference to the Liturgie Drama.
Urbana, University of Illinois ^ University of Illinois

Studies in Language and Literature Vol. VII, Nr. 2.

Haas, Josef. Ueber sprachwissenschaftliche Erklärung.
Ein methodischer Beitrag. Halle, Niemeyer. 16 S. 8". M. J.

He3'ne, Hildegard, Das Gleichnis von den klugen und
törichten Junsjfrauen. Literar. ikonograph. Studie. Leipzig.

H. Haessel. TM. 50; geb. M. 60.

K 1 a a r , Alfred, Probleme der modernen Dramatik. München,
Rösl & Cie. 1921. 204 S. kl. 8» = Philosophische Reihe.
Bd. 36. Pappbd. M. 25.

Lietzmann,Hans, Schallanalvse und Testkritik. Tübingen,
J. C. B. Mohr. 1922. 39 S. gr- 8"- M. 15. Aus: Göttin-
gische gelehrte Anzeigen. 1919, Nr. 5 6. 11'12.

Meyer, Richard Moritz. Die Weltliteratur im zwanzigsten
Jahrhundert. Vom deutschen Standpunkt aus betrachtet.

2. Aufl bis zur Gegenwart fortgeführt von Paul Wiegler.
Stuttgart und Berlin , Deutsche Verlags-Anstalt. 1922.

VIII, 311 S. gr. 8». Hlwbd. M. 85.

Richter, H., Lavitbildung.skunde. Leipzig, Teubner =
Teubners philol. Stvulienbücher.

Schuchard t-Bre vier. Ein .Vademekum der allgemeinen
Sprachwissenschaft. Als Festgabe zum 80. Geburtstag
des Meisters, zusammengestellt und eingeleitet von
Leo Spitzer. Mit einem Porträt Hugo Schuchardta.
Halle, Niemeyer. 375 S, 8". M. 60. (Inhalt: Der Laut-
wandel, Etymologie und Wortforschung. Sprachmischung.
Sprachverwandtschaft. Urverwandtschaft. Urschöpfung.
Sprachursprung. Ueber allgemeine Sprachwissenschaft.
Sprache und Denken. Sprachgeschichte und Sprach-
beschreibuug. Sprach wisseuschaft im Verhältnis zur Ethno-
graphie, Anthropologie und Kulturgeschichte. Sprache
und Nationalität. Sprachpolitik und -pädagogik, Sprach-
therapie. Ueber Wissenschaft im allgemeinen.)

Sohürr, Friedrich, Sprachwissenschaft und Zeitgeist. Eim
sprachphilosophisohe Studie. Marburg, Ehvert. SO S. !^"-

M. 25 = Die Neueren Sprachen Band XXX. Beiheft I.

Tegethoff, Ernst, Studien zum Märchentypus von Amor
und Psyche. Bonn und Leipzig, K. Schroeder. 1922.

133 S. "4" = Rheinische Beiträge und Hilfsbücher zur
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german. Philologie und Volkskunde. Bd. (2; überkl. :) 4.

M. 30.

Vendryes, .J., Le langage. Intx-oduction linguistique a

rhistoire. Paris, La Henaissance du Livre. XXXII,
489 S. 8°. Fr. 15.

Aeppli, Ernst, Spittelers Image. Eine Analyse. Frauen-
feld und Leipzig, Huber & Co. 1922. 107 ,S. 8». Fr. 4.

A m m o n , Herrn., Repetitorium der deutschen Sprache.
Gotisch, Althochdeutsch, Altsächsisch. Berlin und Leipzig,

Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. VIII, 79 S. 8°.

M. 18.

.V mm o n , Herrn., Repetitoriuna der deutschen Literatur-
geschichte (von den Anfängen bis Luther). Berlin und
Leipzig, Vereinigung wissecschaftlicher \'erleger. VIII,

131 S. 8«. M. 2.3.

Bach. Adolf, Die Schärfung in der moselfränkischen Mund-
art von Arzbach. Diss. Giessen. 2.5 S. 8".

Bauwens, J., La Tragedie fran9aise et le Theätre
hollandais au XVIL' siecle. I. L'influence de Corneille.

Pariser These. Amsterdam, A. H. Kruyt.
Behrens, Hans, Die Bildung der starken Praeterita in

den niederdeutschen Mundarten. Untersuchungen zur
Geschichte ihres Umlauts und Ablauts. Hamburger Diss.

Auszug.
Berger, Anton, VVarsberg. Ein Kapitel österr. Literatur-

geschichte. 1. u. 2. Tsd. Graz, Wien, Leipzig, U. Moser.
1922. 141 S. 8° = Grazer Stimmen. 7/9. M. 50.

Bettinas Briefwechsel mit Goethe. Hrsg. von Reinhold
Steig. Leipzig, Insel -Verlag. Hlwbd. M. 80; Hldrbd.
M. 140.

Biancbi, Lorenzo, Von der Droste bis Liliencron. Bei-

trüge zur deutschen Novelle und Ballade. (Neudruck des
zuerst 1915 in Bologna erschienenen Werkes.) Leipzig,
H. Haessel Verl. 19>2. 243 S. 8". M. .50; Hlwbd. M. 7ö;
Hldrbd. M. 120.

Bianchi, Lorenzo, Prof. Dr., Untersuchungen zum Prosa-
Rhythmus Johann Peter Hebels, Heinrich von Kleists
und der Brüder Grimm Heidelberg, Weisssche Univ.-
Buchh. [Verl.]. 1922. 40 S. 8°. M. 13.60.

Bock, Eng. de, Hendrik Conscience en de opkomst van de
vlaamsche roniantiek. Antwerpen, „De Sikkel". 319 S. 8".

Bock, Eng. de. Beknopt oversicht van de vlaamsche letter-

kunde, hoofdzakelijk in de 19'' eeuw. Antwerpen, „De
Sikkel". 108 S. 8".

Boehn, Max von, Biedermeier. Deutschland von 1815 bis

1847. Mit 4 färb. Blättern u. 290 111. nach Orig. d. Zeit,

Einb., Titel u. 8 Kapitelumrahra. von Karl Walser. 3. Aufl.
Berlin, Bruno Cassirer. 192^^. XII, 584 S. 4«. Lwbd.
M. 300.

Boor, Helmut de, Studien zur altschwedischen Syntax in

den ältesten Gesetztexten und Urkunden. Breslau, M. u.

H. Marcus. 1922. VI, 215 S. gr. 8" = Germanistische
Abhandlungen. Heft 55. M. 50.

B r a i g , Fr., Das Gesetz und die immanente Tragik in

Heinrich von Kleist. Diss. Erlangen. Auszug.
B ran dl, B., Goethes erster Kuraufenthalt in Marienbad

(29. .luli bis 25. August 1821). Marienbad 1921. Selbst-
verlag, Th. Hanika in Komm. 43 S. 8". Kr. 10.

Braun, Friedrich, Die Urbevölkerung Europas und die
Herkunft der Germanen. Berlin und Leipzig, W. Kohl-
hauimer. 91 S. 8" = Japhetitische Studien zur Sprache
und Kultur Eurasiens. Herausgegeben von F. Braun und
N. iMarr. L

Braun. H., Grillparzers Verhältnis zu Shakespeare. Diss.
München. VIII. 115 S. 8«.

Giemen, Carl, D. Dr. Prof., Deutscher Volksglaube und
Volksbrauch. Bielefeld und Leipzig, Velhagen & Klasing.
1921. V, 90 S. 8" = Die Bücherei der Volkshochschule.
Bd. 23. M. 5-)-100»/oT.

Campion, John L., Das Verwandtschaftsverhältnis der
Handschriften des Tristan LUrichs von Türheim, nebst
einer Probe des kritischen Textes. Diss. Baltimore, J. H.
Fürst Co. 1918. 42 S. 8».

Crul, Cornelis, Een schoone ende gheneuchlicke historie
of cluchte van Heyneken de Luyere warachtelijk ghe-
sohiet seer verheuohlyok om lesen ende deur Cornelis
Cruls eerst in dichte ghestelt. Ghedruct Thantwerpen
op de Lombaerde veste, in den witten hasewint by Jan
van Ghelen. Anno MDLXXXII. Neudruck. Antwerpen,
.,De Sikkel". 64 S. 8».

De Laet, Job. Alfred, Uitgekozen Gedichten. Antwerpen,
„De Sikkel". 49 S. 8». (Herausgeber: Eugen De Bock.)

Dilthey t, Wilhelm, Das Erlebnis und die Dichtung.

Lessing. Goethe. Novalis. Hölderlin. 8. Aufl. Mit 1 Titelb.

Leipzig und Berlin, B. G. Teubner. 1922. VII, 482 S. 8".

M. 75; Hlwbd. M. 90.

Diotima (d. i. Susette Gontard), Die Briefe der Diotinia.

Veröff. von Frida Arnold. Hr.sg. von Carl Vietor.
11.— 15. Tsd. Leipzig, Insel-Verlag. 1922. 84 S. 1 Titelb.,

2 Faks. 8». Pappbd. M. 45; Hldrbd. M. 100.

D räch mann, Holger, Skrifter. Udg. ved V. Andersen.
10 Bde. Kopenhagen, Gyldendal. Kr. 68.

Egan, Rose F., The Genesis of the Theory of „Art for

Art's Sake'' in Germany and in England. Northampton.
61 S. 8". Smith College Studies in Modern Languages 11,4.

Ernst, .A.dolphine Bianka. Frauencharaktere und Frauen-
probleme bei Ludwig Anzengruber. Leipzig, Buchh.
G. Fock. 19'22. V, 118 S. 8». M. 30.

Escher, Karl, Bettinens Weg zu Goethe. Berlin-Lichter-

felde, Edwin Runge. Geb. M. 20.

Falbe-Hansen, Ida, 0hlenschIiegers nordiske digtning og
andre afhandlinger. Kopenhagen, Aschehoug. Kr. 12.

Feist, Sigmund, Einführung in das Gotische. Texte mit

Uebersetzungen und Erläuterungen. Leipzig, Teubner.
(Teubners Philologische Studienbücher) VI, 156 S. 8»

und 1 Tafel.

Feist, S., Etymologisches Wörterbuch der gotischen

Sprache. Mit Einschluss der krimgotisohen und sonstiger

gotischer Sprachreste. 2., neubearbeitete Auflage. 3. Liefe-

rung: H-PL Halle, Niemeyer. 193 S. 8«. M. 30.

Fink, K. F. R., Studien zu '^den Dramen des Nikodemus
Frischlin. Diss. Leipzig.

Fischer, Hermann, Schwäbisches Wörterbuch. Auf Grund
der von Adelbert v. Keller begonnenen Sammlungen und
mit Unterstützung des Württemberg Staates bearbeitet.

Weitergeführt von Wilhelm Pf leiderer. Lieferung 66.

Weiset—widerwärtig. Bd. 6, Sp. 641—800. Tübingen,
H. Lauppsche Buchh. 192'2. 4». M. 30.

Frey tag, Gustav, Die Technik des Dramas. 13. Aufl.

Leipzig, S. Hirzel. I9'22. X, 314 S. 8°. M. 60; geb. M. 90.

Friedrich, Johannes, Dr., Laiseins gutiskaizos razdos.

Lehrbuch der gotischen Sprache für den Selbstunterricht.

Mit Uebungsbeisp., Lesestücken und Wörterverz. Wien
und Leipzig, A. Hartleben. 1922. VIII, 94 S. kl. 8» =
A. Hartlebens Bibliothek der Sprachenkunde. Teil 132.

Pappbd. M. '24.

Frings und Kuhn t, König Rother. Bonn. K. Schroeder =
Rhein. Beiträge u. Hilfsbücher z. german. Philol. u. Volks-

kunde. Bd. 3. M. '24.

Gasterstädt, E., Zur Entstehungsgeschichte des Parzival.

Diss. Leipzig.
Goethe, Johann Wolfgang von, Gott, Gemüt upd Welt
(Werke, Ausz.). Goethes Selbstzeugni.sse über seine Stellung
zur Religion u. zu religiös-kirchl. Fragen. In zeitl. Folge
zusammengestellt von D. Dr. Theodor Vogel. 5., un-

veränd. Aufl. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner. 1922.

VI, 256 S. 8». Hlwbd. M. 40.

Goethe, Johann Wolfgang von, Gesuch um Aufnahme in

die Loge Amalia zu Weimar vom 13. Febr. 1780. Faksimile.

Weimar, Wasmunds Buch- u. Kunsth. 19'2'2. 2 BI. 4«.

M. 10.

Goethewoche, Die Frankfurter, 27. Februar bis 3. März
1922. (Beitr. von Rudolf G. B i n ding , Georg B ran d es,

Carl Ebert u. a.) Frankfurt a. M., Englert & Schlosser.

1922. 42 S. mit 1 Abb. 8». [Umschlagt.] M. 10.

Goethe, Katharine Elisabeth, Frau Rat, Gesammelte
Briefe. Anh.: Johann Wolfgang Goethes Briefe an
seine Mutter. Hrsg. von Ludwig Geiger. Neudr. Mit
einem Bildn. [Taf.] Leipzig, Hesse & Becker, Verl. 192'2.

XXXV, 5S7 S. 8». Lwbd. M. 90; Hldrbd. M. 150.

Gnllparzer, Franz, Grillparzer über sich selbst. Ein
Aktenfaszikel, zusammengestellt von Dr. Rudolf Payer
zum Thurn. Zürich, Leipzig, Wien, Amalthea-Verlag.
1921. VU S,. 1 Taf., t'2 S. Fa\-s. 2». M. 400.

Grimm, Jacob, u, Wilhelm Grimm, Deutsches Wörter-
buch, Fortges. von Dr. Hermann Wunderlich u. a.

Bd. 13, Lfg'. 18. Schluss des 13. Bandes. Weg—Weg-
zwitschern. Bearb. von Dr. Karl von Bahder unter

Mitw. von Dr. Hermann Sickel. Sp. '2913-3160, V S.

Leipzig, S. Hirzel. 1922. 4°. M. 19..50; Bd. 13 vollst.:

M. '240,50; Hldrbd. M. 390.
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H a m 111 e r i c h , Louis L., Zur deutschen Akzentuation.
Kopenhagen, Andr. Fred. Host & Son. 330 S. 8'. Kai.
Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-Filoloeiske
Meddel. VII, 1.

Haudbücherei für den deutschen Unterricht. Heraus-
gegeben von Franz Saran. Erste Reihe: Deutschkunde.
1. Franz Saran. Deutsche Heldengedichte des Mittel-
alters: Hildebrandslied, Waltharius. Bolandlied, König
Rother, Herzog Ernst. 100 S. 8". M. 30. — 2. Franz
Saran, Deutsche Heldengedichte des Mittelalters: Das
Nibelungenlied. 135 S. 8». M. 30. — 3. Franz Saran,
Deutsche Heldengedichte des Mittelalters: Kudrun. 90 S.
8». M. 20. Halle, Niemeyer.

Helbling, Carl, Die Gestalt des Kunstlers in der neueren
Dichtung. Eine Studie über Thomas Mann. Bern[C. Hönn],
Verlag Seldwyla. 19Ü2. VII, 163 S. gr. 8". M. 120;
Hpergbd. M. '200.

Heiland und Genesis. Hrsg. von Otto Behaghel.
3. Aufl. Der Heliandausgabe 4. Aufl. Halle, Niemeyer
XXXVI, 300 S. 8«. M. 60 = Altdeutsche Testbibliothek 4.

HeUingrath, Norbert von, Hölderlin. 2 Vortr.: Hölderlin
und die Deutschen. Hölderlins Wahnsinn. Vorw.: Ludwig
v. Pigenot. 2. Aufl. München, Hugo Bruckniann. 1922.
85 S. mit 1 eingedr. Abb. gr. 8". Pappbd. M. 30.

Hengs berger, Käthe, Isaak von Sinclairs Leben und
geistige Entwicklung. Diss. Frankfurt a. M. Teildruck.
120 S. 8°. Berlin, Ehering.

Hol seh er, Eberhard. Gleim und Voss in ihren persön-
lichen und literarischen Beziehungen. Diss. Kiel. S".

Idiotikon, Schweizerisches. Heft 90, 91. Bd. 9. Frauen-
feld, Huber & Co. 1921. 4". Jedes Heft Fr. 3..50.

90. Bogen 8— 1.5. Enth. die Stämme schl-f u. schl-g (bis

Rat-Schlag). Sp. 114-240. 91. Bogen 16—23. Enth. die
Stämme schl-g, schl-gg und schl-h (bis üf-schlahen).
Sp. 241-368.

Kardel, H., Die Stadt Kiel in der Literatur. Diss.Kiel. 8".

Karg, O. Fr., Die Klangformen des Kompositums im
Althochdeutschen. Eine rhythmisch-melodische Unter-
suchung. Diss. Leipzig.

Karstien, C, Dr., Die reduplizierten Perfekta des Nord-
und Westgermanischen. Giessen, v. Münchowsche Hof-
u. Univ. Druckerei. 1921. XII, 169 S. gr. 8" = Giessener
Beiträge zur Deutschen Philologie. 1. M. 40.

Kluckhohn, Paul, Prof., Die Auffassung der Liebe in
der Literatur des 18. Jahrhunderts und in der deutschen
Romantik. Halle a. S , M. Niemever. 1922. XIII, 640 S.
gr. 8». M. 100; Lwbd. M. 1.50. "

Kurath, Hans, The semantic sources of the words for
emotions in Sanskrit, Greek, Latin and the Germanic
languages. Di.ss. Chicago. VIII, 68 S. H".

Lenau, Nikolaus (d. i. Nikolaus Niembsch Edler von
Strehlenau) an Sophie Löwenthal. Briefe. Hrsg. von
Stefan Zweig. Leipzig, Insel-Verlag. 1922. 83 S. kl. 8"^
Insel-Bücherei. Nr. 101. Pappbd. M. 12. Bildete bisher:
üesterreichische Bibliothek. Nr. 16. 1916.

Leon, X., Fichte et son temps. I. Avec un portrait hors
texte et de nombreux documents inedits. Paris, Colin.
XVI, 649 S. 8». Fr. 30.

Levin, Herbert, Die Heidelberger Romantik. München,
Verlag Parcus & Co. 152 S. 8". M. 50.

Lewalter, E., Friedrich Schlegel und sein romantischer
Witz. Diss. München. 64 S. 8".

Leyen, Friedrich von der, Deutsche Dichtung in neuer
Zeit. Jena, E. Diederichs. M. 60; geb. M. 90.

Linden, Waltlier, Studien zum Wigamur. Ueberlieferung
und Sprache. Diss. Halle. 61 S. 8».

List, Friedrich, Der junge Goethe als Sozialerzieher.
Giessen, Ferbersche Univ.-Buchh. 1922. 41 S. 8°. M. 18;
signierte Vorzugsausg., geb. M. 30.

Loewe, Richard, Dr., Germanische Spracliwissenschaft. 1.

Berlin und Leipzig, Vereinigung wLssenschaftl. \'erleger.
1922. kl. 8» = Sammlung Ciöschon. 238. Papi)bd. M. 12.

1. Einleitung und Lautlehre. 3. Aufl. Neudr. 96 S.
Lussky, G. Fr.. Die mit dem Partizip des Präteritums
umschriebenen Tempora im Altsächsischen. Diss. Uni-
versity Wisconsin. .57 S. 8".

Maenner, L., Karl Gutzkow und der demokratische Ge-
danke. Diss. München. 149 S. 8".

Magelone, Die schöne. Berlin, Dom-Verlag = Veröffent-
lichungen aus den Handschriftensohätzen der
Staatsbibliothek. 2.

preuss.

Norske folkeminne utgjevne av den Norske Historiske
Kildeskriftkommission. V. Norske Eventvr. Kristiania,
Dybwad in Komm. XI, 152 S. 8°.

"^

" •

Oberbeck, Erich, Die Stichomythie im deutschen Drama.
Renaissance und Klassizismus. Eine Untersuchung über
ihr Wesen und ihre Technik. Diss. G-öttLngen. Göttingen,
Dieterich. 79 S. 8".

Ogier, Guilliam, De guLsigheydt, herdrukt, ingeleiden
aangeteekend door Dr. Willem van Eeghem en versierd
met houdsneden door Hansi van Straten. Antwerpen,
.,De Sikkel". XXX, 40 S. 8».

Ohmann, Emil, Zur Geschichte der Adjektivabstrakta
auf -ida, -i und -heit im Deutschen = Annales Academiae
Soientiarum Fennicae, ser. B. Tom. XV, Nr. 4. Helsinki.
1921. .56 S. 8».

Olafs Saga hins helga, utg. av den Norske Historiske
Kildeskriftkommission ved 0. A. Johnsen. Kristiania,
Dybwad in Komm. LVII, 115 S. 8».

Panzer, Fr., Deutschkunde als Mittelpunkt deutscher Er-
ziehung = Ziele und Wege der Deutschkunde. Heft 1.

Frankfurt a. M., Diesterweg. 18 S. 8".

P e s s 1 e r , Wilhelm, Niedersächsische Volkskunde. Hannover,
Th. Schulzes Buchh. M. 20.

Prem, Simon M., Geschichte der neueren deutschen Litera-
tur in Tirol. Abt. 1. Innsbruck, H. Polilschröder. 1922.

gr. S". 1. Vom Beginn des 17. bis zur Mitte des 19. .lahrh.
Mit einem Textanlu XI, 195 S. M. 50.

Puchtinger, F., Goethe in Karlsbad. Karlsbad und
Leipzig |R. Hengstenbergs Nachf.J, W. Heinisch. 1922.
192 S. mit färb. Abb. 8". M. 80; Hlwbd. M. 1:^0; Hldrbd.
M. 180.

Rijswijk, Theodor van, Uitgekozen Gedichten. Ant-
werpen, „De Sikkel". (Herausgeber: Eug. De Bock.)
71 S. 8°.

Rother. Herausgegeben von Jan de Vries. Heidelberg,
Winter. VIII, 129 S. 8». M. 28. Geb. M. 40.60 = Ger-
manische Bibliothek. IL Abt. Untersuchungen und
Texte. 13.

Ry ebner, Max, G. G. Gervinus. Ein Kapitel über Literatur-
geschichte. Bern [C. Hönn], Verlag Seldvvvla. 1922.

IX, 136 S. gr. 8». M. 120; Hpergbd. M. 200.

Salomon, Gottfried, Das Mittelalter als Ideal in der
Romantik. München, Drei Masken-Verlag. 1922. 127 S.

8". M. 35.

Schriewer, Franz, Klaus Groth und das malerische Sehen.
Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der optischen
Naturauffassung in der Dichtung des 19. Jahrhunderts.
Diss. Kiel. 8".

Schumann, E. H., Der Dichter Daniel Lessmann 1793—
1831. Diss. Leipzig.

Schüppel, J. Ed.. Frauen Ehr und Unehr in der Litera-
tur Deutschlands zu Beginn der Neuzeit. Diss. Leipzig.

Seuffert, Bernhard, Prolegomena zu einer Wieland-Aus-
gabe. 7. Berlin. Verlag der Akademie der Wissenschaften:
Vereinigung wissenschaftl. Verleger in Komm. 1921. 4"

-

Abhandlungen der Preuss. Akademie der Wissenschaften.
Philos.-hist. Klasse. Jg. 151. 1921. Nr. 3. 7. Nachträge
und Untersuchungen. 71 S. M. 12.

Sieb eck, Hermann, Goethe als Denker. 4. Aufl. Stutt-

gart, F. Frommann. 1922. 215 S. 8" = Frommanns
Klassiker der Philosophie. 15. M. 38: geb. M. 48.

Sieber, Siegfried, Johann Michael von Loen, Goethes
Grossoheim. Leipzig, Historia-Verlag Paul Schraepler.
Geb. M. 50.

Sillib, Rudolf, Zur Geschichte der grossen Heidelberger
(Manesseschen) Liederhandschrift und anderen Pfälzer
Handschriften. Heidelberg. Carl Winter Verl. 1921. 27 S.

gr. 8" = Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der
Wissenschaften. Stiftung Heinrich Lanz. Philos.-hist.

Klasse. Jg. 12. 1921. Abb. 3. M. 1.60 4- 200» o T.

Soergel, Albert, Dichtung und Dichter der Zeit. Eine
Schilderung der deutschen Literatur der letzten Jahr-
zehute. 15. Aufl. 53.-54. Tsd. Mit 345 Abb. Leipzig,

R. Voigtländer. 1922. XII, 892 S. gr. 8». M. 300; Hlwbd.
M. 375; Lwbd. M. 400; Hldrbd. M. 600.

Stifter, Adalbert, Briefe. Ausgew. u. hrsg. von Rieh.
Smekal. Leipzig, Insel-Verlag. 1922. 94 S. kl. 8» -=

Insel-Bücherei. Nr. 207. Pappbd. M. 12. Bildete bisher:

Oesterreichische Bibliothek. Nr. 22. 1917.

Strasser, Karl Theodor, Björnstjerne Björnson. Miteinem
ITitel-]Bihln. des Dichters. Leipzig, Ph. Reclam jun.
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1922. 93 S. kl. 8»= Dichter-Biographien. Bd.24= Reclams
Universal-Bibliothek. Nr. 0295. M. 3; Bibliothekbd. Jl. 7.

Strich, Fritz, Deutsche Klassik und Romantik oder Voll-

endung und Unendlichkeit. München, Meyer & Jessen.

That, Erich, Goethe und Moriz. Diss. Kiel' 8".

Thomas, Robert, Oberstud.-R. Dr., Wandlungen der
deutschen Sprache seit Goethe und Schiller. Vortr. Augs-
burg, Gebr. Reichel. 1922. 23 S. 8». M. 2..50.

Thule. Altnordische Dichtung und Prosa. Achter Band:
Fünf Geschichten von Aechtern und Blutrache. Mit zwei
Uebersichtskarten und einer Stammtafel. Uehertragen
von Andreas Heusler und Fr. Ranke. Jena, Diederichs.
3.53 S. S«.

Vietor, Karl, Die Oden und Elegien Hölderlins. Diss.

Frankfurt a. M. 122 S. 8°. Teildruck.
Yiser, Danske, fra Adelsviseboger og Hyveblade 1.530— 1630.
Udgivne af H. Grüner Nielsen. Med Ordbog af Marius
Knstensen. .5. Binds. 1. Hefte. Kobenhavn. Gyldendal.
IV, 152 S. gr. 8».

Vogt, Friedrich, Französischer und deutscher Nationalgeist
im Rolandslied und im Nibelungenlied. Rede zur akad.
Feier der Reiehsgrflndung am 18. Jan. 1922 geh. Mar-
burg, N. G. Elwert.'sche Verlh. 1922. 28 S. S» = Mar.
burger Akadera. Reden. Nr. 40. M. 6.

Waldstein, AV., Richard Wagner. Eine kulturhistorische
Studie über die Entwicklung der künstlerischen Reform-
pläne in der entscheidenden Epoche zwisclien „Lohengrin"
und der „Ring"-Dichtung. Berlin, Ebering. XVI, 155 S.

8". M. 45 = Germanische Studien 17.

W agner, Eilhardt v.Oberg.Tristrant. Bonn.K.Schroeder=
Rhein. Beiträge u. Hilfsbücher z. german. Phil. u. Volks-
kunde. Bd. 5. M. 20.

Walter, Karl, Justinus und Theobald Kerners Beziehungen
zum Elsass. Ludwigsburg. C. F. Schulz.

Wasserzieher, Ernst Dr., Woher? Ableitendes Wörterb.
der deutschen Sprache. 5., stark verm. u. verb. Aufl.
31.— 44. Tsd. Berlin, F. Dümmlers Verlh. 1922. 245 S.
8». Pappbd. M. 28.

Weidel. Karl, Dr., Goethes Faust. Eine Einf. in sein
Verständnis. 2. Aufl. Berlin-Zehlendorf, G. Merlan. 1922.
2.53 S. mit 1 Abb. kl. &;". Pappbd. M. 37; Hldrbd. M. Ö4.

Des Priesters Wernher driu liet von der Maget. Berlin,
Dom-Verlag = Veröffentlichungen aus den Handschrifcen-
schätzen der preuss. Staatsbibliothek. 1. M. 4500: nach
Ersch. M. 6000.

Wiegan d, Julius. Geschichte der deutschen Dichtung in
strenger Systematik, nach Gedanken, Stoffen und Formen,
in fortgesetzten Längs- und Querschnitten. Mit Bilder-
anhang. Köln, Schaffstein. VIT, 512 S. 8». Geb. M. 1-50;

in Kalbleder M. 2.50.

Wieland, Christoph Martin, Brief an die Loge Amalia
zu Weimar vom 5. Aug. 1810. Faksimile. Weimar, Was-
munds Buch- und Kunsth. 1922. 2 Bl. M. 10.

Wiget, Wilhelm, Altgermanische Lautuntersuchungen.
Dorpat. 34 S. Aus: Acta et commentationes universitatis
Dorpatensis. B. II, 3.

Wilhelm, Friedrich, Zur Geschichte des Schrifttums in
Deutschland bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts. 2.

VII S., S. 57—162. München, G. D. W. Callwev. 1921.
8 "= Münchener Archiv für Philologie des Mittelalters
und der Renaissance. Heft 8. M. 30.

Worringer, Wilhelm, Die altdeutsche Buchillustration.
3. Aufl. 5.-7. Taus. Mit 105 Abb. nach Holzschn.
München, R. Piper & Co. 1921. 152 S. 4» = Klassische
Illustratoren. 9. Pappbd. M. 80.

Zehme. Berth., Jakob Hermann Obereit. Diss. München.
37 S. S°.

Zeissig. E. J., Das Künstlerische in den Sarepta-Predigten
des Joh. Mathesius und die Stellung der Sarepta-Idee
innerhalb der Predigt-Liter.^tur. Diss. Leipzig.

Zipper, Albert, Dr.. Schillers Kabale und Liebe. Erl.
Leipzig, Ph. Reclam jun. 1922. 80 S. 16° = Erläute-
rungen zu Meisterwerken der deutschen Literatur. Bd. 21 ^
Reclams Universal-Bibliothek. Nr. 6287. M. 3.

Albert, Hermann, Mittelalterlicher englisch-französischer
Jargon. Halle. Niemeyer. 74 S. 8'. M. 20 = Studien
zur englischen Philologie 63.

Alden, Raymod Macdonald. Shakespeare. Master Spirits

of Literature. New York, Duffield & Co. XIX, 377 S. 8".

Aronstein, Philipp , Oskar Wilde. Berlin, Deutsche
Bibliothek. = Deutsche Bibliothek. Bd. 145. Geb. M. 30.

Baltensberger, H., Eid, Versprechen und Treuschwur
bei den Angelsachsen. Diss. Zürich.

Berkeley, La Siris. Publiee pour la premiere fois en
1744. l'raduotion framjaise, par Georges Beaulavon,
Dominique Parodi. Paris, Colin. VEI. 160 S. S". Fr. 5.

Bischoff berger, Elise, Der Einfluss John Skeltons auf

die englische Literatur. Diss. Freiburg.

Bognitz, A., Doppelsteigende Alliterationsverse im Angel-
sächsisclien. Diss. Berlin.

Borowski, Bruno, Zum Nebenakzent beim altenglischen

Nominalkompositum. Halle, Niemeyer. VIII, 162 S. 8".

M. 40 = Sächsische Forschungsinstitute in Leipzig. IH.

Anglistische Abteilung unter Leitung von Max Förster.

Bosworth -Toller. An Anglo-Saxon Dictionary based
on the manuscript collections of the late Joseph Bosworth.
Supplement. By Northcote Toller. Part III. Oxford
University Press. 316.

Büge, Carl, Untersuchungen über SmoUetts Roman „Äd-
ventures of Sir Launcelot Greaves". Insbesondere über
seine Technik und seine Quellen. Diss. Königsberg. 8".

Child, Fred. Anth., The Life and Collected Poems of

Thomas Flatman. Diss. Philadelphia, University of

Pennsylvania.
Cook, Albert S., The Possible Begetter of the Old English

„Beowulf ' and „Widsith". New Haven, University Press =
Transactions of the Connecticut Aoademv of Arts and
Sciences. Vol. 25. S. 281-346.

Döring, E. H. G., Die Personennamen in Langland Piers

the Plouhman. Diss. Leipzig.

Dupre, Henri, Un Italien d'Angleterre, Le Poete-Peintre

Dante Gabriel Rossetti. Preface du Professeur Legouis.

Paris, J. Dent & Fils.

Dutt, S., Shakespeare's Macbeth. An Oriental Study.

Calcutta, M. Böse & Co. 107 S. 8».

Eismann, Albert, Der Konjunktiv in Nebensätzen in der

altenglischen Poesie. Diss. Kiel. 8°.

Essays and Studie s. By Members of the English

Association. Vol. III. Oxford, Clarendon Press. 7 6.

(Inhalt: Rhvme in English Poetry, by B. de Selinoourt. —
Words and'Music in Song, by A"^. H." Fox Strangways. —
Thomas Parnell, or What"was Wrong with the eigh-

teenth Century, by A. H. Cruickshank. — A Contemporary
Light upon j'ohn''Donne, by John Sampson. — A Bündle

of Ballads, by G. Neilson. — The 1604 Text of Marlowe's

Doctor Faustus, by Percy Simpson.)

Every Man in bis Hunior. By Ben Jonson. Edited

with introduction, notes, and glössary by Henry Holland

Carter. New Haven, Yale University Press. London,

Milford. (Yale Studies in En^ish.) CV," 452 S. 8". 17 sh.

Fernald, James C, Historie English. New York, Funk
and Wagnalls Co.

Fischer, Walther, Die Briefe Richard Monckton Milnes'

ersten Barons Houghton au Varnhagen von Ense (1844

—

1854). Mit einer literarhistorischen Einleitung und An-

merkungen herausgegeben. Heidelberg, Winter. IX,

178 S. 8" = Anglistische Forschungen, herausgegeben von

J. Hops. 57.

Fish er, Henrv W., Abroad with Mark Twain and Eugene

Field. New York, Nicholas L. Brown. Doli. 2.25.

Flasdieck, Herrn. M., Forschungen zur Frühzeit der neu-

englischen Schriftsprache. Teil 1. Halle, Niemeyer. 44 S.

8". M. 20 = Studien zur englischen Philologie 65.
_

Fries er, A. J. W., Das Sprichwort in den dramatischen

Werken John Lylv's. Diss. Leipaig.
.

Gepp, Edw., A Coiatribution to an Essex Dialect Dictio-

nary. London, Routledge & Sons.
. tt -i j

Hanstein, M., Die französische Literatur im Urteil der

englischen Romantiker Wordsworth, Coleridge, Southey.

Diss. Halle. ,

Höpner, Arthur, Ueber den Gebrauch des Artikels m
Ben Jensons Dramen. Diss. Kiel. 8».

. , ,, t^j
Howard 's, Sir Robert, Comedy ,The Committee Ed.

with introduction and notes by C. N. Thurber. ürbana,

University of Illinois. 138 S. 8». Doli. l.öQ.

Hyamson, A. .M., A Dictionary of English Phrases.

London, Routledge. XVI, 365 S. 12 sh. 6 d.
,

Koch, John, Kleine Englische Synonymik. Erweiterter

Sonderdruck aus des Verfassers Englischer Schulgramma-

tik. Hamburg. Grand. 48 S. 8°.
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Kock, Ernst A., Piain Points and Puzzles. 60 notes on
Old English Poetry. Leipzig, 0. Harrassowitz. Beprinted
from Lunds Universitets Arsskrift XVII.

Kruisinga, E., A Handbook of Present-Day English.
Vol. II. English Accidence and Syntax. Third Edition.
Utrecht, Kemink & Zoon. XXXI, 912 S. 8«. F. 19.50.

Kruisinga, E. and J. H. Schutt, Lessons in English
Grammar. Utrecht, Kemink <$: Zoon. 17.5 S. 8". F. 3.2.5.

Lange, A., Die Einführung der Personen in Shakespeares
Romerdramen. Diss. Leipzig.

Law, Ernest, Shakespeare's ..Tempest" as original! y produced
at Uourt. London, Chatto and Windus. 1 sh. 6 d.

Leopold, Werner, Die religiöse "Wurzel von Carlyles
literarischer Wirksamkeit. Dargestellt an seinem Aufsatz
„State of German Literature" 1827. Halle, Niemeyer.
114 S. 8". M. 30 = Studien zur englischen Philologie 62.

Levy, Lüli, Der Einfluss der moralischen Woclienschriften
auf Richardsons Romane. Diss. Königsberg, b".

Low eil, Amv, Tendencies of Modern American Poetry.
London. Blackwell. 364 S. 8». 12 s. 6 d.

L u c a s . F. L., Seneca and Elizabethan Tragedy . Cambridge
University Press. 136 S. 8". 7 s. 6 d.

Manly, John M., and Edith Rickert, Contemporary
British Literature. Bibliographies and Study Outlines.

New York, Harcourt, Brace & Co. 196 S. 8».

McCIorey, Jolin A.. An Estimate of Shakespeare. New
York, Schwanz, Kirwin & Fauss.

Murray, Gilbert, Lord Byrons Correspondence, chiefly
with Lady Melbourne, Mr. Hobhouse, the Hon. Douglas
Kinnaird, and P. B. Shelley. 2 toIs. London, John Murrav.
25 sh.

Notkutt, H. Clement, The Story of Glaucus in Keats's
„Endymion". South Africa, Stellenbosch LTniversity.

Oxford English Dictionary, The, edited by Sir James
A. H. Murray, Henry Bradley, W. A. Cra'igie, C. T.

Onions. Vol. X: U-Z. U—Unforeseeable. Bv W. A.
Craigie. 192 S. 15 s. — W. Wash. By Henry Bradlev.
128 S. 10 s. — Z—Zyxt. By C. T. Onions. lOo S. 10 's.

Oxford, Clarendon Press. London, Milford.

Poe. The Complele Works of Edgar Allan Poe. Edited
by J. H. Whittv. London, Constable. LXXXVI, 190 S.

8». 7 s. 6 d.

Probst, H., Short Repetition-Course of English Litera-
ture in Dialogue Form. Breslau, Trewendt & Granier.
VUI, 209 S. 8". M. 40.

Quentin, E. Fr., Die Form des Epithetons in den Ge-
dichten Coleridges nach ihrem sprachlichen L^rsprung
und ihrem psychologisch-ästhetischen Wert betrachtet.
Diss. Leipzig.

Reul, Paul de, L'ffiuvre de Swinburne. Bruxelles, Les
Editions Robert Saud. 502 S. 8». Fr. 30.

Robertson. J. M., The Shakespeare Canon. I. The Ori-
gination of „Henry V". IL The Origination of .,Julius

Caesar". III. The authorship of „Richard III". London,
Routledge. XVL 2U5 S. 8". 12 s. 6 d.

Robertson, J. M., Croce as Shakespearean Critic. London,
Routledge. 32 S. 8«. 2 s 6 d.

Roe, Fr. W.. The Social PhUosophv of Carlvle and Ruskin.
London, Allen & Unwin. VII, 335 S. 8»." 12 sh 6 d.

Rührich t, Irmgard, Massingers Idealbild der Frau in

seinem Wesen und seiner Bedeutung. Diss. München.
121 S. 8».

Sägesser, Arthur, John Hoole, bis Life and his Tragedies.
Diss. Bern.

Schaubert, Else, Draytons Anteil an Henrj' VI, 2 und 3.

Diss. Breslau.
Schweizer, Fr., Die Ausländer in den Romanen von

Dickens. Diss. Giessen. 41 S. 8°.

Shakespeare, William, Dramatische Werke (Teils., dt.).

Debers. von August Wilhelm von Schlegel und Ludwig
Tieck, Hrsg. von .\lois B ran dl. 2., krit. durchges. u.

erl. Ausg. (in 10 Bänden). Bd. 1—3. Leipzig. Biblio-

graphisches Institut. 1922. kl. 8" =' Meyers lilassiker-

Avisgaben. Lwbd. je M. 100. 1—3. Königsdramen. 80,

366 S., 1 Titelb., 1 Faks.-Taf.-, 518, 439 S.

Shell}', Percy A'an Dj-ke, English and French in Eng-
land 1066—1100. Dissertation, l'liiladelphia, University
of Pennsy'lvania.

Sidney. The Complete Works of Sir Philip Sidney. Edited
by Albert Feuillerat. 3 Bände. Vol. II. X, 395 S. 8».

Cambriage University Press. 12 sh. 6 d.

Späar, 0., Prolog und Epilog im mittelalterlichen eng-
lischen Drama. Diss. Giessen.

Stop es, Charlotte Carmichael, The Life of Henry Third
Earl of Southampton, Shakespeare's Patron. Cambridge
University Press. 42 s.

Texte und" Forschungen zur Englischen Kulturgeschichte.
Festgabe für Felix Liebermann zum 20. Juli 1921. Halle,
Niemeyer. 369 S. 8°. M. 30. (Inhalt: Ed. Sievers.
Zum Widsith. — B. Fehr. Altenglische Ritualtexte für
Krankenbesuche, heilige Oeluug und Begräbnis. — K.
Wildhagen, Das Kalendarium der Hs. VitelHus
E. XVIII. — M. Förster. Keltisches Wortgut im Eng-
lischen. — L. Morsbach, Drei englische Urkunden de.^;

15. Jahrhunderts. — A. Brandl, Zur Vorgeschichte der
Weird Sisters im Macbeth. — A. Goldschmidt. Der
ags. Stil in der mittelalterlichen Malerei. — Cl. Freiherr
von Schwerin. Zur Entwicklung der Teilnahme im
ags. Recht. — H. Böhmer, Das Eigenkirchentum in

England. — F. Salomon, Das Problem der Organisation
des Britischen Weltreichs

)

Thaler, Alwin, Shakspere to -Sheridan. A Book about
the Theatre of Yesterday and To-Dav. Cambridge,
Harvard University Press." XVIII, 339 S." 8«.

Trent, W. P., Erskine, J., Stuart P. Sherman, Carl
van Doren, A Hi.story of American Literature. Vol. III.

Vol. IV. Cambridge University Press. X. 224; VI, 425

—

872. 30 s.

Watts- Duntow, Clara, The Home Life of Swinburne.
London, A. M. Philpot. 15 sh.

Weinmann, P., Ueber den Gebrauch des Artikels im
Ormulum. Diss. Kiel.

Yorkshire Dialect. X little Book of Yorkshire Dialect.
Original Tales and Verses- in dialect by Membres of the
Yorkshire Dialect Society. York, T. A. J. Waddington.
1 sh. 6 d.

Zacchetti, C, Lord Byron e l'Italia. Palermo, Sandron.
VIII, 118 S. 8».

Abbondio, Valerie, La materia classica nella tragedia
italiana del romanticismo. Lugano, Tipogr. luganese
Sanvito. (Dissertation, Freiburg i. Schw.)

Angst, Adolf, Dante, seine Zeit und seine Commedia.
Vortr. zur Erinnerung an seinen 600jährigen Todestag
geh. an der St. Moritzer Dante-Feier im Sept. 19Z1 und
in Baden, Brugg und Aarau. St. Moritz, Manatsohal
Ebner & Co., [aufgest.:] Chur, F. Schuler. 1921. 31 S. 8«.

Fr. 2. Aus Engadiner Post.

A r e n s b u r g , AV., The Cryptographv of Dante. New Y'ork,
Knopf. .500 S. 8". Doli. 6.

Barbier. Paul, English Influence on the French Vocabulary.
Oxford, Clarendon Press. London, Milford. 44 S. 8".

Belmonte Bermüdez, L. de, La Hispalica. Publicala
por vez primera precedida de un estudio biog'rafico-

critico, don Santiago Montoto. Sevilla, Impr. de Seb.
de Iz(juierdo. 324 S. 4».

Berthe de Besaucele, Louis, J.-B. Giraldi, 1504—1573.

Etüde sur l'evolution des theories litteraires en Italie

au XVI<? siecle. Paris, Picard.
Berthe de Besaucele, Louis, Les Cartesiens d'Italie.

Recherches sur l'influence de la philosophie de Descartes
dans Tevolution de la pensee italienne aux XVII« et

XVIII>^ siecles. Paris, Picard. (Beide Schriften Disser-
tationen der Universität Aix-Marseille.)

Biblioteca Filologica de l'Istitut de la Llengua Catalana.
Vol. VIII. Barcelona, Impr. Elzeviriana. 133 S. 4".

Vol. XIII. Ebenda. 148 S. 8».

Boissonnade, P., Du Nouveau sur la Chanson de Roland.
Essai sur la genese historique, le cadre geographique,
le milieu, les pcrsonnages, la date, et l'auteur du poeme.
Paris. Champion. S".

B o V - E d , Ida, Germaine van Stael. Ein Buch anlässlich
iHrer [!J.

4.-6. Tsd. Stuttgart und Berlin, J. G. Cottasche
Buchh. Nachf. 1922. 301 S., 1 Titelb. 8". M. 22; geb.
M. 40.

Biunelli, B., I Teatri di Padova. Padova, A. Draghi.
548 S. 8". L. 45.

Busetto, Natale, La poesia di Dante. Saggio. Napoli.
Albrighi, Segati e Co.

Busetto, Natale, La genesi e la formazione dei ,)Pro-

messi Sposi''. Bologna, Zaniohelli.
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Chevalier, Jacques, Descartes. Paris, Plon-Nourrit.
VIT, 867 S. 8". Fr. 9.

Ciau, V., Annibal Caro traduttore deir„Eneid6". TorLno,
Paravia.

Ciattino, Oreste, Dante. La vida y las obras. Buenos
Aires.

Classiques franpais du nioyen äge. Nr. 25: La
Chanson d'Aspremont. Chanson de geste du XIII" si^cle,

tome II. ed. par Louis Brandin. Fr. 10. — Nr. 26:

Piramus et Tisbe. Poeme du XII" sifecle ed. par
C. de Boer. XII. .52 S. 8«. Fr. 3. Paris, Champioa.

Cornou, Fr., Elie Freron 1718—177(5. Trente aniiees de
lüttes contre Voltaire et les philosophes du XVIII" siecle.

Paris, Champion. 478 S. 8". Fr. 12.

Crescini, V., Ancora della .,rotrouence" di Gaucelm Faidit.

Padova, Fratelli Drucker. L. 2.

D'Amico, A,, L' imitazione ariostesoa de La Hermosura
de Angelioa di Lope de Vega. Pistoia, A. Pacinotti e C.

30 S. 8".

Dante Alighieri, La Divina Commedia. Vollständiger
Text, mit Erläuterungen, Grammatik, Glossar und vielen

Tafeln herausgegeben von L. Olsohki. 2., verb. Aufl.
Heidelberg, Groos. XVII, 640 S. 8".

Dante Alighierii, Die Göttliche Komödie. Uebersetzt
von Karl Streckfuss. Mit einer Einleitung von Eduard
Wechssler und einem Aufsatz von Franz Dülberg. Berlin,

Volksverband der Bücherfreunde. Wegweiser-Verlag,
G. m. b. H.'

Dante Alighieri, La Divina Commedia con le note di

N. Tommaseo e introdiizione di U. Cosimo. Vol. II.

Purgatorio. Toriuo, ünione tip.-ed. torinese. 442 S. 8".

L. l-"i. Collezioue di classici italiani von note IV.

Dante Alighieri, La Divina Commedia. Col commento
di Pietro» Fraticelli. Nuova edizione. riveduta da un
letterato toscano. Cenni storici intorno al poeta. nuova
concordanza speciale invece di rimario, compilata da
L. Polacco, indice dei nomi e delle cose, sommario del

poema. Firenze, Barbara. 623, CLXIX. L. 15.

Dante Alighieri, La Vita Nuova e il Canzoniere. Per
cura di M. Scheri llo. 8» ed. accresciuta. Milano, Hoepli.
487 S. 8».

_
L, 25.

Dante e Siena. Con illustrazioni di Arturo Viligiardi.

Siena, tip. Lazzeri.
Debenedetti, Santorre, II „Sollazzo". Contributi alla

storia della Novella, della Poesia musicale e del Costume
nel Trecento. Torino, Fratelli Bocca.

Del Cerro, Emilio, La vita di Dante Alighieri. Messina,
Principato.

Delecluze, E. .1., Mademoiselle Justine de Liron. In-

troduotion et Notes de Marc. Tinavre. Paris, Editions
Bossard. 195 S. 8.

De Sauctis, Fr, Manzoni. Studi e lezioni a cura di

Giovanni Gentile. Bari, Laterza.
Doumergue, E., Le Caractere de Calviir; le Style et

l'Homme; le Theologien; l'Organisateur des eglises et de
la societe. Paris, editions de Foi et Vie. 108 S. 8".

Dufresny, Charles, Amüsements serieux et comiques.
Texte nouveau, publie avec une introductiou et des notes
par Jean Vic. Paris, Editions Bossard. 219 S. 8",

Dulong.G., L'abbe de Saint-Real. Etüde sur les rapports
de rhistoire et du roman au XV1I<" siecle. 2 Bände.
Paris, Champion. 372 u. 176 S. 8". Fr. 2-5.

Esnault, Gaston, La vie et les oeuvres comiques de Claude-
Marie Le Lae. Poemes franijais : Les trois bretons,
L'Ouessantide. Poeme breton: La burlesque oraison
funebre de Michel Morin. Edition critique. Commentaire
et traduction d'apres les manuscrits aulographes inedits.

^ 1745—1791. Paris, Champion. 300 S. 8°. Fr. 20.

Fenelon. Ecrits et lettres politiques de Fenelon, publies
sur les manuscrits autographes par Ch. Urbain. Paris,
Editions Bossard. 199 S. 8».

Fenelon. Les Aventures de Telemaque. Nouvelle edition
publiee avec une reoension complete des manuscrits
authentiques, une introduction et des notes, par Albert
Cahen. Paris, Hachette. 2 vols. CXXV, 380, II, 561 S.
8°. a Fr. 20. Les Grands Ecrivains de la France.

Ferreccio, J,, Essai d'etude integrale des substantifs.
Paris, Champion. 72 S. 8". Fr. 5.

Fooken, G. Fr., Die Metrik Lamartines. Diss. Leipzig.
Franklin, A., Paris et les Parisiens au XVIf siecle. Paris,
Emile-Paul freres. XXII, 538 S. 8». Fr. 12.

Galimberti, Alice, Dante nel pensiero inglese. Firenze,

Le Monnier.
Gardner, Edmond G., The National Idea in Italian

Literature. Manchester, University Press. Longmans,
Green and C.

Garzia, Raffa, Note manzoniane. Bologna, Stabilimenti

poligrafici riuniti.

Giessener Beiträge zur Romanischen Philologie. Heraus-

gegeben von D. Behrens. VII. Kurt Holtzmann, Die

Stellung Honore de Balzacs in der Geschichte der fran-

zösischen Literatur. Giessen 1922. Im Selbstverlag des

Romanischen Seminars. M. 20.

Girard, Henri, Un bourgeuis dilettante k l'epoque ro-

mantique, Emile Deschamps (1791— 1871). 2 Bände. Paris,

Champion. XLIV, 578; XII, 128 S. 8». Fr 50. Biblio-

theque de la Revue de litttirature comparee tome II.

Gozo, C, L'enigma forte e quelle del „Veltro" risolti con

una soluzione, coli' aggiunta di un' Appendice pll'Enigma

forte. Milano, Societä Editr. Lombarda.
Haas, Joseph, Äbriss der französischen Syntax. Halle,

Niemeyer. VIII, 270 S. 8». M. 70 = Sammlung kurzer

Lehrbücher der romanischen Sprachen und Literaturen.

Herausgegeben von C. Voretzsch. 8.

Haiusa, Tezelin, P., Mitgl. der Dante-Gesellschaft, Dante

Alighieri und sein hl. Lied. Gedenkblätter zur 600. Wieder-

kehr von Dantes Todestag. Karlsruhe, Badenia, A. G. f.

Verlag und Druckerei. 1921. VIII, 63 S. 8". M. 9.35._

Hurtado y Serna, J., y Angel Gonzalez Palencia,
Historia de la literatura espaüola. Madrid, Revista de

Archivos. Pes. 8.

Insinga, A., La tensione intelletuale dell' immagine nel-

r Inferno dantesco. Palermo, Libreria moderna. 31 S. L. 3.

Kaminsky, St., DerTrouvereThibaut de Blaison, kritische

Ausgabe.' Diss. Königsberg. 8".

Krüger, Gustav, Prof. Dr., Französische Synonymik nebst

Beiträgen zum Wortgebrauch. Lfg. 12. S. 1073-1152.

Dresden und Leipzig, C. A. Koch. 1921. gr 8». Subskr.-

Pr. M. 10. «

Lafuente,F., El romancero del Quijote. Madrid, Progreso

Grafico. 170 S. 4».

Lemus y Rubio, P., Manual de preceptiva literaria con

notas historicas sobre las combinaciones raetricas. Murcia,

Impr. de J. Sanchez. 214 S. 8».

Leweis, M, Neuphilologische Theologie. Kritische Kate-

chesen für Studenten der altfranzösischen Literatur.

Hamburg, Lamersdorf. 95 S. 8".

Longnon, Auguste, Les noms de lieu de France, leur

origine, leur signification, leurs transformations. Resume
des Conferences de to{)onomastique generale faites a l'ecole

pratique des hautes etudes. Publie par Paul Marichal et

Leon Mirot. Deuxieme fascicule: Noms de lieu d'origine

saxonne, burgonde, wisigothique, franque, scandinave,

bretonne et basque. Paris, Champion. Fr. 12.

Lopez Barrera, J., Estudios literarios. Critica de tra-

ducciones en prosa y en verso. Malaga, Tip. Zambrana.

186 S. 8».

Martinenohe, Ernest, L'Espagne et le romantisme

fran^ais. Paris, Hachette. 1922.

Mendez Bejarano, M., Vida y obras de don Jose Ma.

Blanco y Crespo. (Blanco-White.) Obra premiada por

la Real Academia Espanola. Madrid, Impr. de la „Re-

vista de Archivos". 605 S. 4".

Merian-Genast, E. W., Voltaires Essai sur la poesie

epique und die Entwicklung der Idee der Weltliteratur.

Diss. Leipzig.
Michaelis, Henriette, Taschenwörterbuch der portu-

giesischen und deutschen Sprache, mit bes. Berüoks. der

techn. Ausdrücke des Handels und der Industrie, der

Wissenschaften und Künste und der Umgangssprache.

3. Auflage. In 2 Teilen. Teil 1, 2. Leipzig, F. A. Brock-

haus. 1921. VI, 357, IV; V, 423 S. kl. 8». M. .50; in

1 Hlwbd. M. 60. 1. Portugiesisch-Deutsch. 2. AUemao-
portuguez, [Nebent.:] Michaelis: Diccionario abreviado

da lingua portugueza e allem H.

Möckel, M. J., Die verbalen Bezeichnungen für physio-

logische Reflexe wie Atmen, Husten, Niesen, Schnarchen

usw. im Französischen. Diss. Leipzig.

Monti, Vincenzo, L' Iliade di Omero. Introduzione e note

di R. D' Alfonso. Vol. I. Torino, ünione tip. ed. torinese.

XLIV, 210 S. 8". L. 12. Collezione di classici italiani

con note XLIV.
20
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Mortariuo. G. (Mario Nort), Esposizione sintetica della

DIVina Commedia, oon tavole schematiche. 2^ edizione

migliorata. Parte I: L' Inferno. Torino, G. B. Paravia.

84 S. 8». L. 3.

Natoli, L., Musa siciliana. Antologia della poesia dia-

lettale sicula. Milauo, R. e. c. Caddeo. LXVI, 304 S. 8".

L. 10.

Nesselstrauss.B., Flauberts Briefe. 1871—1880. Versuch
einer Chronologie. Halle, Niemeyer. 64 S. 8". M. 30.

Neviere portugiesische Schriftsteller. IV. Antonio
Correa D' Oliveira. Auswahl aus seinen Dichtungen mit
einer I^iiileitung und einigen Nachdichtungen in deutscher

Sprache herausgegeben von Luise Ey. Heidelberg, Groos.

XLIV, 87 S. 8".

Nissim, Lea, Gli „Scapigliati'' della Letteratura italiana

del Cinquecento. Prato.'stab. tipograf. Martini.

Nodier, Gh.. Moi-meme, ouvrage inedit. Introduction sUr

le roman personnel par Jean Larat. Paris, Champion.
70 S. 8». Fr. 3.

Olschki, L., Geschichte der neusprachlichen -wissenschaftl.

Literatur. 2. Band: Bildung und Wissenschaft im Zeit-

alter der Renaissance in Italien. Leipzig, Firenze, Roma,
Geneve, L. S. Olschki. X, 344 S. 8".

Parisi, A., I reflessi del Giansenismo nella letteratura

italiana. Vol. I; Catania, Impresa editr. siciliana.

Pascu,Giorge, IstorieaLiteraturii Romine dinSeoolulXVII.
Jasi. Institutul de Arte Grafice „Viata Romineasoa".
S.A. 1922. 184 S. 8». Lei 28.

Pauphilet, Albert, Etudes sur la Queste del Saint Graal
attribuee a Gautier Map. Paris, Champion. XXXV, 207 S.

8". Fr. 20.

Pfohl, Ernst, Prof., Neues Wörterbuch der französischen

und deutschen Sprache für den Schul- und Handgebravich.

16. Aufl. 2 Tle. in 1 Bd. Teil 1. 2. Leipzig, F. A. Brock-

haus. 1922. XII, 620, .i42 S. 8». In 1 Hhvbd. geb. M. 4.=.;

in 2 Bde. geb. M. 50. 1. Französisch-Deutsch. 2. Deutsch-
Französisch.

Piste Ui, E., Per la Firenze di Dante. Firenze, Sansoni.

48 S. 8». L. 3.50.

Plaintes de la vierge en Anglo-Fran9.ais. XIII« et

XIVi' siecles. Publiees avec une introduction et un
glossaire par F.-J. Tanquerey. Paris, Champion. 180 S.

8". Fr. 10.

Romanische Texte zum Gebrauch für Vorlesungen und
Hebungen, herausgegeben von E. Lommatzsch und
M. L. Wagner, ö: Le Lai de Guingamor. Le Lai de

Tydorel. (12. Jahrhundert.) Hrsg. von E. Lommatzsch.
Berlin, Weidmann. IX, 84 S. 8».

Roosbroeck, G. van, The purpose of Corneille's Cid.

Paris, Champion. 36 S. 8". Fr. 5. (Vom gleichen Ver-

fasser: The Cid Theme in France in 1600. 8". Fr. 3. —
Corneille's Early Friends and Surroundings. 8". Fr. 3. —
The Genesis of Corneille's Melite. 8». Fr. 3. Paris,

Champion.)
Ruppert y Ujaravi, Ricardo, Shakespeare en Espafia.

Traducciones, imitaciones e influencia de las obras de

Shakespeare en la literatura esjsaöola. Madrid, Tip. de

la „Rev. de Archivos, Bibl. y Museos". 1920. 107 S. 8".

Sainean, L., La Langue de Rabelais. Teil 1. Civilisation

de la Renaissance. Paris, Service Centrale de Librairie.

520 S. 8". (Teil 2: Langue et Vocabulaire erscheint

demnächst.) Subskriptionspreis Fr. 60, nach Erscheinen

des 2. Bandes Fr. 80.

Samperisi, Giacomo, La poesia di Mario Rapisardi.

Palermo, Trimarchi.
Sanders, E. K., Jacques Benigne Bossuet. A study.

New York, Macniillan. 408 S. 8°. Doli. 6.

Saulino, Vinc , Francesco De Lemene nella vita e nelle

opere. Palermo, Em. Priulla ed.

Scheludko. Dimitri, Mistrals „Nerto". Literarhistorische

Studie. Halle, Niemeyer. (i4 S. 8». M. 16. Romanistische

Arbeiten, hrsg. von C. Voretzsch. 8.

Schinz, A., \ ie et oeuvres de J. J. Rousseau. Boston,

Heath. 382 S. 8°. Doli. 1.60.

Schuchardt, Hugo, Zur Kenntnis des Baskischen von
Sara (Labourd). Berlin, Verlag der .Akademie der Wissen-

schaften; Vereinigung vrissenschattl. Verleger in- Komm.
19'22. 39 S. 4". M. 10. Aus: Abhandlungen der preuss.

Akademie der Wissenschaften; Phil.-hist.klasse. Jg. 1922.

Nr. 1.

Sgroi, C, L'estetica e la critioa letteraria in V. Gioberti:
contributo alla storia dell'estetica e della critica. Firenze,
Vallecchi. XIII, 188 S. 8°. L. 5.

Shears, Fred., Recherches sur les prepositions dans la

prose du moven francjais. XIV'* et XV'- siecles. Paris.

Champion. 238 S. 8». Fr. 16.

Strohmeyer, Fritz, Französisches üebungsbuch für Fort-
geschrittene zum Gebrauch in den obersten Klassen der
Vollanstalten und in den Universitätskursen. Ausgabe
ohne Ergänzungsgrammatik. Leipzig, Teubner. vll,

r2B S. 8».

Suarez, C, Vocabulario cubano. Suplemento a la 14^ ed.

del Diccionario de la R. A. de la Lengua. Barcelona,
Impr. Clarasc. XXX. 578 S. 8".

Suberville, Jean, Edmond Rostand. Son theätre. Son
ffiuvre posthume. Paris, E. Chiron. 2. ed. VIII, 159 S.

8». Fr. 5.

Symons, A., Charles Baudelaire. A study. London,
Mathews. 15 sh.

Tarozzi, Giuseppe, Note di estetica sul „Paradiso" di

Dante. Firenze, Le Monnier.
Tilley, A. A., Moliere. New York, Macmillan. 363 S. 8».

Doli. 4.

Toesca, Pietro, Sandro Botticelli e Dante. Firenze, Stab.

Tip. Galletti e Cocci.

Torraca, F., Nuovi studi danteschi nel VI centenario

della morte di Dante. Napoli, Federico s Ardia. VIII,

532 S. 8«. K. 18.

Turquet-Milnes.G., Some modern Frenchwriters(Barres,
Bourget, France, Claudel, Moreas usw.). New York, McBride.
XIII, 302 S. 8». Doli. 2..50.

Valli, Luigi, 11 simbolo centrale della Divina Commedia:
La Croce e 1' AquUa. Estratto dal Giornale Dantesco
XXV, 1. Firenze. 71 S. 8°.

Veuezian, Silvia, Olimpo da Sassoferrato. Poesia popo-
laresca marchigiana nel sec. XVI. Bologna, Zanichelli.

Veröffentlichungen des Romanischen Auslandsinstituts

der Rheinischen Friedrich -Wilhelms-Universität Bonn.
Band II: Giovanni Vittorio Amoretti, Giovanni Boine
e la letteratura italiana contemporanea. Bonn, K.Schröder.

83 S. 8». M. 30.

Weigand, Gustav, Spanische Grammatik für Latein-

schulen, Univer.sitätskurse und zum Selbstunterricht. Halle,

Niemeyer. XII, 212 S. 8». M. 50.

Zabughin, Vladimire, Vergilio nel Rinascimento italiano

da Dante a Torquato Tasso. Fortuna. Studi. Imitazioni.

Traduzioni e parodi. Iconografia. Vol. I, U. Trecento

e il Quattrocento. Bologna. Zanichelli.

Zauner, Adolf, Romanische Sprachwissenschaft. I. Teil.

Laut- und Wortlehre I. 4., verb. Auflage. 160 S. 8».

Sammlung Göschen, Nr. 1'28.

Zimmermann. H., Die Stilkunst bei Eugene Fromentin.
Diss. Leipzig.

Zweifel, Margvierite, Untersuchung über die Bedeutungs-
entwicklung von Langobardvis-Lombardus mit besonderer
Berücksichtigung französischer Verhältnisse. Halle, Nie-

meyer. IX, 135 S. 8». M. 40.

Literarische Mitteilungen, Personal-
nachrichten usw.

Nachdem Professor Dr. Karl Vollmöller sich aus

Gesundheitsrücksichten genötigt sieht, die Redaktion der

von ihm begründeten „Romanischen Forschungen" (Verlag

Junge & Sohn, Erlangen) niederzulegen, geht diese mit

dem 39. Bande an Professor Dr. Rudolf Zenker in Rostock,

Hermannstrasse 7, über. Die Verlagsbuchhandlung hofft,

dass es ihr trotz der gegenwärtig bestehenden erheblichen

Schwierigkeiten möglich sein wu-d, die Zeitschrift in der

gleichen Weise, wie bisher, weiterzuführen.

Im Verlage von Max Niemeyer in Halle wird vor-

aussichtlich noch in diesem Jahre der 3. Band der Ge-

schiclite des neueren Dramas von W. C reize nach in

zweiter, vermehrter und verbesserter Auflage 1 1. Aufl. 1903,1,

besorgt von Privatdozent Dr. Adalbert Hämel (Würzburg)

zum Druck gelangen. Im Rahmen des Gesamtwerks (als

Band VI) wird auch die von A. Hämel seit Jahren vor-

bereitete „Geschichte des spanischen Dramas" erscheinen.
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Privatdozent Dr. Ernst Beriram an der Universität

Bonn ist zum ord. Professor für neuere deutsche Sprache
und Literatur an der Uni>-ersität Köln ernannt worden.

Dem Privatdozenten der deutschen Sprache und Litera-

tur an der Universität Marburg Dr. Kurt Wagner wurde
ein Lehrauftrag für Plionetik und Volkskunde übertragen.

Dr. Martin Sommerfeld hat sich an der Universität

Frankfurt a. M. für neuere deutsche Literaturgeschichte

imd deutsche Sprachkunde habilitiert.

Dr. C. Vietor hat sich an der Universität Frank-
furt a. M. für das Fach der deutschen Philologie habilitiert.

Der ord. Professor der englischen Philologie an der

Universität Basel Dr. Hans Hecht ist in gleicher Eigen-

schaft an die Universität Göttingen berufen worden.
Der ao. Professor der englischen Sprache und Literatur

an der Universität Jena Dr. J ord an ist zum ord. Professor
ernannt worden.

Der Privatdozent Dr. Max Leopold Wagner an der
Universität Berlin wurde zum ao. Professor der romanischen
und insbesondere spanischen Philologie daselbst ernannt.

Der Privatdozent der romanischen Philologie an der

Universität Göttingen Dr. Walther Suohier ist zum ao.

Professor ernannt worden.

t zu Charlottenburg im März der Literarhistoriker

Dr. E. Fürst, ö'i Jahre alt.

t am 20. Februar zu Berlin Prof. Dr. Gustav Krüger,
Lektor an der Teclin. Hochschule Charlottenburg, 63 Jahre alt.

Der Verlag von W. Gente in Hamburg schickt uns
die nachstehende Erklärung, unnötiger- und unberechtiger-
weise unter Berufung auf das Pressgesetz. Denn ob etwa
die Aeusserungen von Schnitzer S. 2U „hämisch" seien oder
nicht, ist eine Frage des Urteils , kann nicht Gegenstand
tatsächlicher Berichtigung sein

:

„Ein Aufsatz von 0. Heuer in Heft 3/4 des .Literatur-

blattes für germanische und romanische Philologie' enthält
bei der Besprechung des Buches ,Manuel Schnitzer, Goethes
Josephbilder — Goethes Josephdichtung' die Sätze:

,Wenig erfreulich aber berühren seine hämischen Aus-
fälle gegen die ,zünftigen Gelehrten', die bösen Uni-
versitätsprofessoren. Er beschuldigt sie immer wieder
des blassen Xeides , der dem bescheidenen G3annasial-
professor Piper den Triumph einer grossartigen Ent-
deckung nicht gönnt.'

Dem gegenüber stelle ich fest, dass die in meinem
Verlage erschienene Schrift .Goethes Josephbilder — Joseph-
dichtung' (eine andere ist meines Wissens nicht vorhanden)
hämische Ausfälle gegen Universitätsprofessoren nicht
enthält, diese vielmehr, wie die anderen Gelehrten, mit
Hochachtung auch da behandelt werden, wo der Verfasser
ihnen glaubt widersprechen zu müssen. Ganz besonders
werden sie an keiner einzigen Stelle des Buches ,des blassen
Xeides beschuldigt', noch wird auch nur andeutungsweise
von ihnen behauptet, dass sie Herrn Prof. Piper .den
Triumph einer grossen Entdeckung' nicht gönnen. Worte
und Sinn dieser Art sind in dieser Schrift nicht zu finden."

Es gibt eine literarische Kampfesweise, die den Gegner
nicht offen angreift, sondern ihn durch leicht verständliche
Andeutungen als persönlich interessiert erscheinen lässt

und so seine Sachlichkeit verdächtig macht.

Nachdem Schnitzer (S. '20) die überragende und be-

herrschende Stellung der Gegner in der Goetheforschung
wie an den Universitäten stark betont hat. fährt er fort:

„Und auf der anderen Seite: so ein kleiner Gjnnnasial-
oberlehrer a. D. Nicht wahr? . . . Archivar der Stadt
Altona nur im Nebenamt . . . Ein alter Herr von 77 Jahren,
sonst aber . . . natürlich ! ein sehr, sehr braver Staatsbürger.
Dies und dergleichen mischt sich, spottender Weis', ein

bisschen gutmütig, ein bisschen ironisch, ein bisschen bös-

artig in die kritischen Besprechungen..." Was soll das:
„Nicht wahr?" und: „natürlich", was sollen die Reihen von
Gedankenpunkten, wenn der Leser sich nicht etwas Un-
ausgesprochenes dabei denken sollV Aehnliche Andeutungen
find n sich überall in den zahlreichen Propagandaartikeln,
in der Tagespresse. So spricht Schnitzer (Tag, 22. Mai
1921) von .Tatsachen, die von den Vertretern der Goethe-
wissenschaft in ihrem Eifer, Professor Piper in mehr oder

weniger witziger, spöttischer oder gar höhnischer Polemik
abzutun, übersehen worden sind". Piper selbst sagt (Unter-
haltung und Wissen): „Der persönlich-gehässige Ton, in

welchem Interessierte die Echtheit bekämpfen", und zwar
ohne jeden triftigen Grund zu haben.

In der Kölnischen Volkszeitung vom 29. Nov. 1921
lesen wir von den Forschern, die gegen „gewisse Dinge,
die nicht von ihrer Zunft ausgehen", kämpfen.

Hier und an vielen anderen Stellen zeigt sich immer
das gleiche Bestreben, im Leser den Eindruck zu erwecken,
als wollten die zünftigen Goethepäpste den „kleinen Gym-
nasialoberlehrer a. D." nicht aufkommen lassen. Den Grund
eines solchen unsachlichen Gebahrens. den Neid, der dem
Unzünftigen die grosse Entdeckung missgönnt, wird sich

dann ein jeder hinzudenken.

0. Heuer.

Erwiderung.

In der Januar-Februar-Nummer dieses Jahres hat Lerch
meinen Artikel „Maupassant und Flaubert" mit einer aus-

führlichen Besprechung bedacht. Er greift mich persönlich
an, indem er Uebereiustimmungen zwischen Stellen bei mir
und bei Zarifopol festzustellen sucht. Ich zitiere , was
Maupassant über Flaubert sagt : „Das waren für ihn Glaubens-
artikel". Auch Zarifopol hat Glaubensartikel. Wie soll ich

denn anders übersetzen? Auch E. W. Fischer ..In Memoriam
Gustave Flaubert, Leipzig 1918, S. 67 übersetzt Glaubens-
artikel ; und dann, nüchtern und kühl : Maupassants Auf-
fassung ist nun einmal nüchtern und kühl, und nichts anderes!

Dass in „Boule de Suif " die Insassen des Wagens eine

Art Mikrokosmos der Gesellschaft darstellen, ist ein Ge-
memplatz, der wohl von Anfang an von jedem Leser und
Kritiker Maupassants von selbst festgestellt worden ist.

Ich erinnere mich, als Student in Strassbtirg von Gillot

diese Ansicht gehört zu haben : er trug sie nicht als Neuig-
keit vor, und ich fasste sie nicht als eine solche auf.

Der Ausdruck vom „Kämmen" des Stils ist mir seit

Jahren geläufig und wird von mir in den Vorlesungen ver-

wandt. Jetzt habe ich die Ahnung, als ob ich ihn einmal
bei Alfred Kerr gefunden hätte. Aber ich brauche mich
nicht bei einer Verteidigung gegen diese angeblichen Ueber-
einstimmungen zu ereifern, denn Lerch sagt selbst: „Ich
will G. nichts Böses nachsagen . . . Ich hätte diese Ueber-
eiustimmungen nicht erwähnt , wenn G. wenig.stens die

Quelle angegeben hätte." Hier hat Lerch etwas fahrlässig

gehandelt. Er wusste, dass der Artikel ein Kapitel aus
meinem Buch über Maupassant ist, und ihm musste eigent-
lich bekannt sein, weshalb ich keine Anmerkung über
Zarifopol an dieser Stelle gegeben habe. Der damals
in Aussicht genommene Verleger wünschte in Hinsicht auf
die „Gangbarkeit" des Werkes keine Anmerkungen; statt

dessen füge ich am Ende des Buches bibliographische Notizen
an. wo Zarifopol selbstverständlich angeführt ist, mit dem
ich mich ja auch noch über seine Theorie der Sentimentalität
bei Maupassant auseinandersetzen muss. Bei etwas mehr
gutem Willen wäre Lerchs Attacke unnötig gewesen.

üeber das Sachliche in der Kritik Lerchs kann ich mich
kürzer fassen, da hierin unsere Anschauungen sich diametral
gegenüberstehen. Falls man wirklich annehmen könnte, dass

Maupassant in diesem Kapitel zu ungünstig abschneidet,

so wird im weiteren Maupassants Eigenart und Wert durch-
aus gebührend herausgearbeitet. Aber die Formulierung
Lerchs: Flaubert, der grössere Woller, Maupassant, der

grössere Könner, halte ich in ihrer kurzen Oberflächlich-

keit für falsch. Sieht Lerch denn keine Qualitätsunter-

schiede zwischen den beiden? Und fühlt er nicht den
Unterschied der Stilwerte, wenn er meine Anreihung „be-

liebiger" Adjektiva bei Maupassant lächerlich zu machen
sucht? Wie Lerch mir mitteilte, plant er ein Buch über
Flaubert. So werden wir Gelegenheit haben, über Flaubert

unsere Klingen zu kreuzen, aber dann nur im aachlichen.

Heinrich Geizer.

AntAvort.

Ich habe in meiner Besprechung (Sp. 42 und 4.3) einige

Stellen aus Zarifopol und aus Geizer, welche übereinstimmen,
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nebeneinander gesetzt; danach kann jeder Leser beurteilen,
ob Geizer den rumänischen Gelehrten hätte zitieren müssen
oder nicht. Wenn er meint, er sei dazu nicht verpflichtet
gewesen (weil er ihm nichts verdanke), so ist seine Ver-
sicherung, er hätte ihn in seinem Buche zitiert, überflüssig.
Dass Geizers Aufsatz ein Kapitel aus einem angekündigten
Buche ist. darauf habe ich selbst hingewiesen (Sp. 14);
„fahrlässig"' hat höchstens Geizer gehandelt, indem er,

bei den .letzigen unsicheren Verhältnissen, die Zitierung
Zarifopols auf das Buch aufschob. Mit seinen weiteren
Ausführungen aber redet er sich nur hinein : das .Archii:\
wo der Aufsatz erschien, ist eine wissenschaftliche Zeit-
schrift; Anmerkungen, die man dort macht, braucht man
ja bei einer späteren anderweitigen Veröffentlichung nur
fortzulassen (so hat es Mort gehalten, als er seinen
Archiv-Aufsatz über das frz. Volkslied in .,Aus Dichtung
und Sprache der Romanen, II" wieder abdruckte). Im
übrigen aber hat Geizers Archiv-Aufsatz Anmerkungen, und
ebensogut, wie er darin die beiden Arbeiten Neuberts
sowie Brisson. Paul Mahn, Henri Gheon. Pol Neveux,
Morf und Stuart Merill zitiert — ebensogut hätte er
wohl auch Zarifopol zitieren können.

L e r c h.

Preisausschreiben der Stiftung Nietzsche-Archiv.

„Welche Fingerzeige gibt die Sprachwissenschaft,
insonderheit die etymologische Forschung, für
die Entwicklungsgeschichte der moralischen

Begriffe ab?"

(Nietzsche, Zur Genealogie der Moral. Anm. am Schlus^
der 1. Abhandlung „Gut und Böse", „Gut und Schlecht",)

Für die Bewertung kommen nur Arbeiten in Betracht,
die die philosophischen wie sprachwissenschaftlichen Ge-
sichtspunkte nach streng wissenschaftlicher Me-
thode behandeln. Zu berücksichtigen sind in erster Linie

die indogermanischen Sprachen. Doch ist es sehr will-
kommen, wenn auch das Material aus anderen Sprachen
herangezogen wird, wobei dem Bearbeiter indessen, soweit
er sich ein selbständiges Urteil nicht zu bilden vermag,
gestattet wird, über das aus zweiter Hand Geschöpfte
lediglich zusammenfassend zu referieren. Die Arbeiten sind
bis spätestens 1. April 1923 an das Nietzsche-Archiv
in Weimar einzureichen. Jede Arbeit ist mit einem Kenn-
wort zu versehen; der Name des Verfassers darf nur in
einem mit dem gleichen Kennwort versehenen verschlossenen
Umschlag angegeben sein. Alle Arbeiten bleiben unbe-
schränktes Eigentum der Verfasser. Der ausgesetzte Preis
beträgt .5000 M. Er soll am Geburtstag Friedrich Nietzsches,
dem 15. Oktober (1923), ungeteilt einer Arbeit zuerkannt
\verden. Ist keine Arbeit preiswürdig, bleibt es den Preis-
richtern überlassen, über die Verwendung der ausgesetzten
Summe zu befinden. Das Preisgericht besteht aus: 1. üni-
versitätsprofessor Dr. Bruno Bauch, .Jena; 2. Frau Dr. h. c.

Elisabeth Förster-Nietzsche. Weimar; 3. Graf Harrv Kessler,
Berlin; 4. Oberbürgermeister Dr. Adalbert OehJer, Vor-
sitzender der Stiftung Nietzsche-Archiv; 5. Universitäts-
professor Dr. Ferd. Sommer, Jena.

Notiz.

Den germanistischen Teil redigiert Otto Behiighel (Giessen,
Hofmaunstrasse 10), den romanistischen und englischen Fritz Xeu-
mann (Heidelberg, Koonstrasse 14), und wir bitten, die Beiträge
(Rezensionen, kurze Notizen, Perrfonalnachrichten usw.) dementsprechend
gefälligst zu adressieren. Die Kedaktion lichtet an die Herren Ver-
leger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle

neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr

gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung
von O. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle

wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine

Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.

An 0. K. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonder-

abzüge zu richten.

Preis für dreigespaltene Petitzeile

1 -Mark 50 Pf. Literarische Anzeigen. Beilagegebühren nach Umfang
M. 70.- bis lOö.—

.

V E K L A G VON 0. K. H E I S L A N D IN LEIPZIG.
Soeben sind erschienen:

Ethik der Zukunft.
Beiträge

von Prof. Dr. Paul Barth (Leipzig). H, v, B eau li eu (Han-
nover), vorm Staatsau waltschaftsrat k. A. Dr. Fritz Dehnow
(Hamburg), Prof. Dr. Aug. Forel (Yvorne), Prof Dr. Alfred
Grotjahn (Berlin), Prof Dr. Joseph Petzoldt (Berlin),

EeichsmiuisterDr. \V. Rathenau (Berlin) f. Fedor Reusche
(Leipzig. Geh. Medizinalrat Prof Dr. Tli. Rumpf (Bonn),
Prof Dr. Rieh Wah le (Wien), Dr. Hans Weil b er g (Berlin),

Prof Dr. Heinrieli Ernst Ziegler (Stuttgart)

herausgegeben von

Dr. Fritz Dehnow.
9V2 Bogen gr. 8". Mark 44.—.

Frank Wedekind.
Von

Fritz Dehuow.
71/2 Bogen 8". Mark 36.—.

Der Werth des Lebens.
Eine Denkerbetrachtung im Sinne heroischer Lebensauffassung.

Von

Dr. E. Dühriug.
Achte, stark umgearbeitete Auflage.

Herausgegeben von Ulrich Düliring.
22V2 Bogen gr.-S». M. 72.—, gebunden M. 112.—.

Von der Sammlung moderner Lesestoffe für die englische

und französische SchuUcktüre ist soeben ein neues Bändchen
erschienen

:

E. R. Hope.

"Depend upon Yourself*.
Eine engliscln' Nuvelle zur Einführung in die Umgangssprache

und die Lebensverhältnisse des englischen Volkes.

Herausgegeben und mit Anmerkungen in englischer Sprache versehen von

Prof. Dr. E. Hofmauu.
Mit Plan von London.

6' 2 Bogen 8«. Geb. M. 20.—. Wörterbuch hierzu M. 13.35.

Zu kaufen gesucht:

Schiller-Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch, geb.
Frcundl. Preisangebote unter ChiÖ're 134 erbitte an den Verlag dieser Zeitsclirift.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — Druck der Piererschen Hofbuchdruckerei in Altenburg, S.-A.

Ausgeg-eben im Juli 1922.
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Dr. Wilhelm Kaspers, Die acum-Ortsnamen des
Rheintandes. Ein Beitrag zur älteren ISiedlungsgeschichte.

Halle a. S., Max Niemeyer. 1921. 41 S. 8». M. 6.

Verf. war durch seine Arbeit über „die mit den

Suffixen -acum, -anum, -uscum, ascum gebildeten süd-

französischen Ortsnamen" (Beiheft 2 der Zeitschr. f.

rom. Philologie) gerüstet für die hier in Angriff ge-

nommene Arbeit , wenigstens nach der sprachlichen

»Seite. Weniger beherrscht er die Schriften und Quellen

zur römisch-germanischen Forschung; im besonderen
ist bedauerlich, dass ihm die umfassende, für Siedlungs-

fragen des römischen ßheinlands unentbehrliche Ab-
handlung von 0. Behaghel, die deutschen Weiler-
Orte (Wörter und Sachen Bd. 2, Heft 1, litlil) un-

bekannt geblieben ist.

Für die Leser, die der Ortsnamenforschung ferner

stehen, sei bemerkt, dass -äc- ein altkeltisehes Suffix

ist, das die Abkunft oder die Zugehörigkeit l)ezeichnet;

SO ist Diviciäcus der Abkömmling eines Divico und
.Juliäcum das praedium eines Julius. Verf. will nun
die äusserst zahlreichen acum-Namen der Rheinprovinz

(heute meist auf ich ausgehend, doch auch Andernachs
Antunnacum , mit Verlust des Suffixes Mainz = Mo-
gontiacum usw.) siedlungsgeschichtlich mehr
als bisher auswerten: ein sehr begrüssenswerter Ge-
danke. Er l)enutzt für die Zusammenstellung der Orte

vornehmlich meine Sammlung in dem Buch über ,,Rhei-

uische Ortsnamen aus vorrömischer und römischer Zeit".

Da dieses von mehr als 20 Jahren erschienen ist

und die Ortsnamenforschung (gerade auch auf gallischem

und auf rheinischem Boden) vom Fleck gekommen ist,

so ist Verf. in der Lage, meine damaligen Ansichten
„in manchen Fällen zu berichtigen". Zweifellos richtig

ist es z. B., was ich schon seit anderthalb Jahrzehnten

eingesehen, gelegentlich auch ausgesjirochen habe, dass

es auf der rechten Seite des Niederrheins (nördlich

vom Limesgebiet) keine acum-Namen gibt, einfach des-

halb, weil dort die römische Herrschaft nicht lange

genug sich auswirken konnte, um ungestört Landgüter
und Meierhöfe erstehen und zu dorfmässigen Siedlungen

sich auswachsen zu lassen. Aus früherer , rein kel-

tischer Zeit aber sind wenigstens rechts des Rheines
keinerlei Sjjuren solcher Namen auch nur in den leisesten

Resten erhalten. Damit kommen wir auf einen Punkt,

in dem ich mit des Verf. „Berichtigung" nicht ohne

weiteres übereinstimme. „Man ist gewohnt," sagt K.

(S. 3), „die acum-Ortsnamen als kelto -romanisch an-

zusehen, d. h. als Gründungen, die vorwiegend in

die Zeit nach der Eroberung Galliens durch die Römer
fallen. Gramer glaubt diese Ansicht dadurch zu stützen,

dass Cäsar, der zwar PN auf -acum [vielmehr -acus]

kennt, keine ON dieser Art erwähnt , z. B. nicht die

Hauptstadt der Nervier , das später oft genauute

Bävacum , d'Bavay (Nord). Man m u s s mit den
Schlüssen ex silen t io s e hr vo rsichti g sein."

Diese kritische Klugheitsregel ist auch mir seit meiner

Studentenzeit nicht unbekannt. Aus Gründen, die hier

darzulegen zu weit führen würde
,

glaube ich auch

heute noch, dass , wie ich in meinen „Römisch-genn.

Studien" (1914) S. 141 vorsichtig sagte, „die Orts-

namen auf acum nicht zu den ältesten Schiebten

gallischer Namengebung zu rechnen" sind. Und er

selbst muss zugeben (S. 4), es sei „wahrscheinlich",

dass zu Cäsars Zeit „grosse Städte und Dörfer nicht

so benannt wurden". Setzen wir hier statt „wahr-

scheinlich" vielmehr: „sicher, soweit in solchen Dingen

21
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überhaupt Sicherheit möglich ist", so stimmt damit

meine eigene Ansicht überein. Dass überhaupt zu

Cäsars Zeit es gar keine Ortsbezeichnuugen auf -acum
gegeben habe, ist auch in meinen „Rhein. Ortsnamen"
nicht behauptet; dass Bagacum damals zwar schon

bestanden haben möge , aber sicher noch nicht als

grösseren Ort, das glaube ich allerdings. Wenn Cäsar

von gallischen Festungen in der Nähe des Rheins
spräche, so würde z. B. ganz sicher ein Name wie

Mogontiacum fehlen, obwohl der Ort später ein

Hauptwaffenj3latz war. Also die acum-Namen sind eine

V erhäl tn i s m ä s si g junge Namenschicht, und daher

erklärt sich auch, dass umgekehrt in römischer, also

späterer Zeit diese Namengebung stärker als z. B.

magus (= Feld) vertreten ist. Im übrigen stehen wir

heute trotz allem, was schon geschehen ist , erst am
Anfang der Fragestellungen, die sich hier erheben, ja

grossenteils sind diese Fragen in der wissenschaft-

lichen Welt überhaupt noch nicht gestellt.

Wenn Verf. am Schluss , wo er seine Ergebnisse

zusammenfasst , sagt: „Die acum-PN. im Ubierland,

deren erster Bestandteil ein römischer RN ist , sind

vorwiegend Besitzungen übischer Veteranen ; rein kel-

tische PN + acum weisen auf einen gallischen Be-

sitzer", so steckt darin ein durchaus richtiger Kern.

Aber ich würde , nach meinen Beobachtungen , nicht

ausschliesslich den Begriff „Veteranen" heranziehen;

man vermisst übrigens Bezugnahme auf 8iebourgs
wichtige Ausführungen in dem Bonner Jahrb., Heft 105,

S. 87ff. , die Verf. nicht zu kennen scheint. Jeden-
falls waren die Träger jener lateinischen Namen, z. B.

die merkwürdig zahlreichen Julii am Rhein und zumal

im Ubierland Einheimische, und zwar, je nach
der Gegend , teils Kelten , teils Germanen , im Ubier-

land vorwiegend Germauen. Weiter heisst es an
gleicher Stelle : „Die jetzt noch bestehenden -acum-
Orte des Rheinlaudes sind noch im Laufe der römischen
Herrschaft zu grösseren Ansiedlungen geworden ; diese

Entwicklung wurde begünstigt durch die Lage an Römer-
strassen." Darin steckt wieder ein richtiger Kern;
er ist aber ungenau gefasst : die alten villaria (die heute

„Weiler" lautenden ON) lagen genau ebenso an

Römerstrassen. Der Unterschied ist dieser: wurden
die Gutshöfe allmählich zu dorfmässigen Siedlungen

(z. B. vicus Tolbiacum), so blieb der acum-Name er-

halten ; blieb es aber bei der Grundherrschaft, so blieb

diese auch im Munde der Umwohner das villare schlech-

hin und bekam erst später wieder unterscheidende Zusätze.

Ueber diese Fi-agen hoffe ich in grösserem Zusammen-
hang handeln zu können.

Auf Einzelheiten sei weiter nicht eingegangen, so

nahe es mir läge ; doch sei bemerkt, dass Verf. noch
manche meiner i. J. 1901 aufgestellten Deutungen
hätte berichtigen können: so hat Vi cht (bei Stolberg

unweit Aachen ) nichts mit Vipiacum zu tun, sondern

ist ein ursprünglicher Bachname (vgl. m. Rüm.-germ.
Stud., 8. 132 u. 66; Vich[t]-Vicenna); Vossenaok im
oberen Ruhrgebiet ist weder ein Fusciniacum, wie ich

damals meinte, noch ein Vossenacum , wie Verf. jetzt

meint, sondern ein gewöhnlicher „Fuchsen-ack(er)"
;

ähnliches gilt von Wielack und Doverack usw. —
K.s Arbeit ist mit den gemachten Einschränkungen ein

nützlicher und nach der sprachlichen Seite gut ge-

stützter Baustein zu dem Gebäude einer römisch-germa-
nischen Siedlungsgeschichte. Bei dieser Gelegenheit

darf ich bemerken , dass die Erneuerung und Er-

weiterung meiner „Rhein. Ortsnamen", die seit mehr
als einem Dutzend Jahre vergriffen sind, in Vor-

bereitung ist, und zwar auf siedlungsgeschichtlicher

Grundlage ; die Arbeit soll möglichst auch den übrigen

deutschen Boden umfassen.

M ü n s t e r i. W, Franz Gramer.

Friedrich Seiler, Das deutsche Sprichwort. (= Trüb-
ners Bibliothek, Xr. 10.) Strassburg. Trübner. 1918.

Vm, 77 S. 8". M. .3.

Der Grundriss der deutsehen Volkskunde , der

unter John Meiers Leitung 1917 zu erscheinen be-

gonnen hat . brachte damals als ersten Band Das
deutsche Volksrätsel von R. Petsch (= Trübners
Bibliothek Nr. 6). Im Jahr darauf ist Seilers Dar-
stellung des deutschen Sprichworts gefolgt, gleich ge-

drängt und grundrissmässig und doch voll frischen

Lebens und eigner Farbe in jedem Satz. Dass der

verdiente Verfasser in eindringender Arbeit um dies

Gebiet bemüht war, konnte man aus Vorarbeiten er-

kennen, die seit 1913 in der Zs. f. d. Phil, erschienen:

eine Sammlung alter lateinischer Fassungen- deutscher

Sprichwörter hat er dort ib, 236 veröffentlicht. Seit

1916 folgten dann die kleinereu Sprichwörtersammlungen
der vorreformatorischen Zeit: die Schwabacher Sprüche

47, 241 ff., die Strassburger, Grazer und Prager Samm-
lung 47, 280 ff., die Klagenfurter , Münchener und
Ebstorfer Sprichwörter 48, 81 ff. Ueber den Krieg im

deutschen Sprichwort, hat Seiler Zs. f. d. d. Unterr. 30,

507 ff. gehandelt. Dazu traten fruchtbare Erörterungen

einzelner Sprichwörter: der Leder fressende Hund in

Ilbergs Neuen Jahrbüchern 43 (1919), 435 ff., der Ge-

vatter über den Zaun das. 47 (1921), 76 ff. All das

waren Vorarbeiten zu einer grossen deutschen Sprich-

wörterkunde, die nun seit Jahren vollendet ist und im

Handbuch des deutschen Unterrichts erscheinen soll,

sobald es die Zeitumstände erlauben. Nicht ein Auszug,

wohl aber ein Vorläufer dieses grösseren Werks ist

das heute vorliegende Büchlein, dem es auf jeder Seite

zugute kommt, dass es aus einer Fülle von Arbeit und
Nachdenken den Kern wertvollster Ergebnisse bieten

und mit einer strengen Auslese der besten Beispiele

belegen kann. In der Tat ist das ganze Gebiet auf

eine neue Grundlage gestellt. Der Begriff wird scharf

herausgearbeitet: „Sprichwörter sind im Volksmund
umlaufende Sprüche von lehrhaftem Charakter und einer

über die gewöhnliche Rede gehobenen Form." Das
geniis proximnm „Spruch" umfasst ausser dem Sprich-

wort die Sinnsprüche und Sentenzen : auch diese

nächstverwandten Gattungen werden gut gekennzeichnet,

ebenso zum Schluss die sprichwörtliche Redensart, der

zum Sprichwort die satzmässige Abrundung fehlt, und
die darum beim Gebrauch in einen Satz eingebaut

werden muss. Um die Begriffsbildung' ist Seiler auch

insofern bemüht, als er gern eigene Kunstwörter prägt.

Gemeinmittelalterlich nennt er (S. 36) Sprichwörter,

die sich , von Bibel und klassischem Altertum unab-

hängig, im Mittelalter über den ganzen abendländischen

Kulturki-eis verbreitet haben. Von Sinnreim spricht

er (S. 47) bei Sprichwörtern wie „Gutes Feuer macht

schnelles Kochen" : die Wörter gut und schnell, Feuer

und Kochen entsprechen einander nach Sinn und Wort-
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art. Diese Satzglieder erhalten im Sprichwort, das nur

aus einem Satz besteht, korrespondierende Stellen : so

entsteht der Sinureim, der in Parallelismus der Glieder

übergeht , wenn er zwei nebeneinanderstehende und

einander entsprechende Sätze bindet (S. 48). Eine

besondere Form des Parallelismus bildet der Vielspruch

(S. 51), die Bindung mehrerer Begriffe durch eine ge-

meinsame Aussage: „Diener und Hunde sind, wie man
sie zieht", der neben dieser einfachen Form auch in

der ausgebauten auftritt : „Kost frisst Eisen, Sorgeden
^Veisen". Neben das Lehnsprichwort (S. 30 ff.) stellt

Seiler die Lehnredensart (S. 67), kurz, er bestreitet

sein Gebiet mit einer ausgezeichneten Kunstsprache

eiirener Prägung.

Neben der begrifflichen Seite ist die geschicht-

liche gleich trefflich bedacht. Mit knappen Sätzen

wird in schwierige Ueberlieferungsgeschichten wie die

von Agricolas, Francks, Egenoli3hs oder Chr. Lehmans
Sprichwörtersammlungen Licht gebracht ; mit knappen
Worten werden die alten Sammler wie die neuen Dar-

steller des Sprichworts gekennzeichnet. Wohltuend
ist z. B. Seilers gerechtes Urteil über Wander (S. 29).

In diesen Stücken wird sich sein Buch als gern be-

nutztes Hilfsmittel bewähren. Vermissen kann man
etwa ein näheres Eingehen auf das sogenannte apo-

logische Sprichwort, das nur S. 8 und 53 mit kurzen

Erwähnungen gestreift wird, oder auf den Stabreim im

Sprichwort, dem die ihm gegönnte Anmerkung (S. 49)
kaum gerecht wird.

Ein besonderes Verdienst von Seilers Buch ist,

dass es die in der Forschung zunächst harrenden Auf-

gaben klar umschreibt: S. 13 verlaugt er eine Samm-
lung der Sprichwörter aus mhd. und mnd. Dichtern,

wie sie Zingerle 1864 angebahnt hat; S. 15 eine Durch-
arbeitung neuerer Schriftsteller auf ihren Gehalt an

Sprichwörtern, wie sie' bisher wohl nur Fritz Reuter,

Klaus Groth, Rosegger und Bismarck zuteil geworden
ist: S. 23 eine Ausgabe von J. Agricolas Sprich-

wörtern.

Das äussere Gewand von Seilers Buch ist, trotz

dem Augenleiden, dem der Verf. seine Arbeit hat ab-

ringen müssen, fast völlig in Ordnung. Schade, dass

S. 6 Z. 5 v. u. E-sa -TEpoivTa statt -TspoiVTß stehen-

geblieben und dass die erste Zeile von S. 14 nach 15

geraten ist. 45 , 2 v. u. lies Wahrheit ; 46, 2 v. u.

Gjmuasiums : 47, 22 einerseits; 48, 18 Die. Zu den
liibliographischen Angaben sei die Bitte um Vornamen
ausgesprochen : was tut man , etwa vor dem alpha-

betischen Katalog einer grossen Bibliothek, mit Ver-

fassernamen wie Otto (S. 5), Peters (S. 26), Lehmann
(S. 27)? Bei einem Verfassernamen wie Sütterlin

(S. 15) bedarf es der Angabe, ob Adolf oder Ludwig
gemeint ist. Zu dem Zweifel S. 24, ob Luthers Sprich-

wörtersammlung mit „etwa 1530" nicht zu spät an-

gesetzt sei, hörte man gern eine Begi'ündung. Bei
dem Sprichwort „Geflickte Freundschaft wird selten

wieder ganz" ist wohl eher au einen geflickten Topf
oder Krug zu denken, als an einen Rock (S. 40). Die
Redensart „Der Draht zwischen zwei Personen ist ge-

rissen" (S. 65) geht doch wohl zurück auf Bismarcks
Mahnung, den Draht nach St. Petersburg nicht ab-

reissen zu lassen, ist also im Kern ein geflügeltes

Wort, wenn es auch im Bttchmann fehlt, der übrigens

nicht mehr nach der 24. Auflage von 1910 angeführt

werden sollte (S. 6).

Entscheidend beim Gebrauch des Sprichworts, wie

es R. Hildebrand (Ges. Aufsätze 1890, S. 157) an-

gewendet wissen wollte und wie auch Seiler ihn um-
schreibt, ist die Gesinnung und das Vertrauen in seine

Ueberlegenheit : „Der einfache Vorgang dient als Bild,

in und hinter dem bei der Anwendung ein anderer

Vorgang wie erklärt aufleuchtet oder gleichsam hindurch-

scheint, der nicht einfach, sondern verwickelt, nicht

sinuenfällig, sondern geistig ist, ein Vorgang aus dem
Geschehen und Treiben der Menschenwelt , der un-

verstanden beunruhigt , sein beruhigendes Verständnis

aber darin findet, dass in ihm versteckt dieselben Ver-

hältnisse aufgewiesen werden, die bei jenem einfachen,

sinnenfälligen Vorgang für jeden offen zutage liegen,

und das tut das Sprichwort. So ist es eigentlich eine

kleine, kurze Dichtung, aber vom höchsten Wert, den
Dichtung überhaupt haben kann."

Freiburg i. B. Alfred Götze.

Franz Rolf Schröder, Nibelungenstudien. Bonn und
Leipzig, Kurt Schroeder. 1921. S". -58 S. (Rheinische
Beiträge und Hilfsbücher zur germanischen Philologie
und Volkskunde, hrsg. von Th. Frings. R. Meissner und
.T. Müller. VI.)

Die Untersuchung beschäftigt sich mit der Siegfried-

sage. Im ersten Abschnitt wird das russische Märchen
vom hilfreichen Brautwerber gegen Panzer als ein

Zweig und Ausläufer des Nibelungenliedes, das um die

Wende des 12. und 13. Jahrhunderts durch Ver-

mittelung lübischer oder westfälischer Kaufleute nach

Russland wanderte, erwiesen. Die Frage, ob der

Nibelunge Not selbst oder deren Vorstufe, das Spiel-

mannsgedicht von 1160, die Vorlage des Märchens war,

berührt Schröder nicht. Im zweiten Abschnitt wü'd

als Quelle der Werbungssage das Märchen vom dank-

baren Toten aufgestellt. Günthers hilfreicher Genosse
war ursprünglich der bleiche, gespenstige Hagen, nicht

Siegfried. Auch Güntert (Kalypso 1919) hatte in

Hagen ein Totengespenst , Fi-eund Hain erkannt.

Schröder glaubt das Rätsel Hagens gelöst zu haben

:

er ist der dankbare Tote aus der Werbungssage, die

als Vorgeschichte Günther, dem Helden der Nibelunge

Not , angedichtet wurde. Freilich muss Schröder zu-

geben, dass in der Werbungssage die Hauptsache, die

Bestattung des Toten, die den Anfang des Märchens
bildet, fehlt. Aber es gibt auch andere volkstümliche

und literarische Fassungen des Märchens, die gerade

diesen wichtigsten Zug verloren haben. Und Hagens
unheimliche Gestalt, ja sogar sein Name erinnert noch

an seine Herkunft.

..Siegfried ist allein in der Erlösungssage zu Hause."

Seit Neckeis scharisinniger Abhandlung über Siegmunds

Drachenkampf (in der „Edda" Band 13) ist kaum mehr
zu bezweifeln, dass der junge Siegfried Schwert,

Drachenkampf und Hortgewinn vom Wälsung überkam.

Selbständig und ursprünglich erscheint er nur als Er-

löser oder Erwecker der verzauberten oder schlafenden

Maid auf Bei-geshöhen. Wie ward nun Siegfried in

der Werbungssage Vertreter Hagens? Nach Schröder

schloss sich bereits um die Wende des 0. und 7. Jahr-

hunderts an Kriemhild die Erlösungssage an. Günther

erhielt in der Werbung, Kriemhild in der Erlösung ihre

Vorgeschichte. Siegfried ei-löst aus der Gewalt eines

Drachen, den er tötet, eine Jungfrau, die burgundische

Königstochter. Wie Panzer hält auch Schi-öder den
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Lucretia vanTuyl Simmons, Uoethe's Ly ric Poems
in English Translation prior to i86o. ([Tniversity of
Wisconsin Studies in Language and Literatnre No. 6.)

Madison 1919. 202 S. n". 50 cents.

Der Wert dieser Arbeit beruht vor allem in dorn

bibliographischen Material, das die Verf. auf den
S. 80— 18.5 gibt. M'elche Verbreitung Goethes kurze

Gedichte in englischer Sprache in Zeitschriften, Antho-
logien und Sonderausgaben gefunden haben, das kann
man aus dieser von wirklicher Liebe zu Goethes Ge-
dichten getragenen Untersuchung weit besser ersehen
als aus E. Oswalds Bibliographie ,,Gorfhc in Eng-
land und Anirrilai" und den darauf sich stützenden

Ausführungen in Goedekes Grundriss. Die meisten
Uebersetzungen bis zum Jahre 1860, aber nicht die

besten, stammen von Edgar 15 o wring, ferner von
J. Dwight, W. Thomas, .T. Cl. Mangan und
W. E. Avtoun und Th. Martin, deren Poema nnd

Inhalt des Hörnen Seifrid für uralt. Ich kann dieser

Ansicht nicht beipflichten und erkenne vielmehr im
Hauptteil des Hürnen Seifrid eine um 1300 entstandene

Nachbildung der Georgslegende. Den Inhalt der ur-

sprünglichen Erlösungssage bewahrt die nordische

Ueberlieferung von der schlafenden Brünhild. Die Ge-

schichten vom jungen Siegfried (Drachenkampf, Hort-

gewinn, Erlösungssage) und von der Nibelunge Not
entstanden gänzlich unabhängig voneinander. Die
AVerbungssage bildet den Uebergang. Auf S. 43 ver-

wirft Schröder das Bindeglied des Hortes, dem er auf

S. 52 f. bei der Ausbildung der Sage von Siegfrieds

Tod mit Recht eine wesentliche Rolle zuweist. Sieg-

frieds Tod ist nur eine Wiederholung vom Untergang
der Burgunden : Etzel ermordet seine Schwäger um
des Hortes willen, ebenso Günther und seine Brüder
ihren Schwager Siegfried aus Gier nach dem Drachen-
hort. Brünhilds Eifersucht ist die zweite, im Verlauf

der Zeit stärker betonte Ursache vom Tod des Helden.

„Die älteste Werbungssage schloss mit Günthers und
Brünhilds Hochzeit, aber mit Siegfrieds Eintritt in die

Werbungssage eifuhr sie eine ausserordentliche Be-
reicherung ; man kann fast von einer Neuschöpfung
sprechen" (S. .53). Wenn Schröder mit der an Günthers 1

Namen geknüpften Werbungssage recht hat, so vollzog i

sich meines Erachtens Siegfrieds Eintritt dadurch, dass

er selber Held einer gefährlichen Werbung war. So
verdrängte er Hagen, dessen Rolle er übernahm. Die
Fortsetzung der Werbungssage , Siegfrieds Tod , hat

Schröder richtig gedeutet.

Der Verfasser weiss wohl, dass er zu keinen ge-

sicherten Ergebnissen gelangte. Aber er gab neue

Anregungen, die die Forschung weiterführen können.

Der junge Siegfried auf der einen Seite, der Nibelunge

Not auf der anderen, die Werbungssage als Keim zur

Geschichte von Siegfried und Brünhild , dem ver-

bindenden Mittelsatz, der später zumal im nihd. Epos
den ersten Teil, die Sage vom jungen Siegfried, ver-

dunkelte, sind die Grundlagen der Nibelungensage. Die
Wechselwirkung zwischen den Liedern vom jungen
Siegfried und von Siegfried und Brünhild ist der reiz-

vollste, aber schwierigste Abschnitt der Stoffgeschichte,

zu deren Aufhellung Schröder einen wertvollen Beitrag

geliefert hat.

Rostock. W. Golther.

Ballach of Goethe (1859) zu den besten Ueber-
traguugen gehören. Von berühmteren Uebersetzern
seien genannt Shelley, Carl3-le, Coleridge.
L o n g f e 1 1 w und Scott. Auch Frau von S t a e 1

und Bettina von Arnim haben an der Verbreitung

Goethescher Lyrik in englischer Sprache mitgewirkt.

Zu den am häufigsten übersetzten Gedichten gehören

:

Der Fischer, Erlkönig, König in Thule, Heideui-öslein,

Nähe der Geliebten, An den Mond, Mignon. Der Säuger,

Das Veilchen, Der Zauberlehrling, Prolog im Himmel,
Bleine Ruh ist hin. Also meist solche, die auch durch
Vertonungen bekannter geworden sind. Die philo-

sophischen Gedichte drangen nur in literarische Kreise.

Gerade der Ly ri k e r Goethe ist auf englisch-amerika-

nischem Boden immer noch nicht so in seiner über-

ragenden Grösse erkannt worden, wie er es verdient.

Eine eingehende Untersuchung, die diese Ueber-
setzungen miteinander vergliche und wertete, wird

sich auf Simmons' dankenswerte Vorarbeit stützen

müssen. Bei der Fülle des Materials konnte die Verf.

hier natürlich nur einige Proben und Fingerzeige geben.—
Auch in Sammlungen, die nach 1860 erschienen sind,

finden sicli noch häufig gei'ade jene älteren LTeber-

tragungen.

D a r m s t a d t. A 1 Ij e r t S t r e u b e r.

Albert Fries, Beobactitungen zu Wiidenbruchs Stil

und Versbau. (German. Studien, Heft 10.) Berlin, E. Ehe-
ring. 1920. 20 S. b".

Maria Ass, Kompusition und Darstellungskunst in

Detlev von Liliencrons Prosa. (Aviszug aus einer Bonner
Diss. 1919.) Bonn, Kost & Co. 1921. 18 S. 8».

Papierknappheit und ständige Steigerung der Druck-
kosten machen heute das Erscheinen mancher für die

Wissenschaft wertvoller Arbeiten unmöglich, während
die Veröffentlichung wertlosester Schriften auch durch

diese Schwierigkeiten nur wenig behindert zu werden
pflegt. Immerhin, wenn manche weitschweifige Disser-

tation durch die Not der Zeit auf einen massigen
Umfang zusaiumengepresst wird, so bedeutet das

nicht stets eine Herabdrückung ihres Wertes. Freilich

nicht jede Untersuchung verträgt diese gewaltsame
Zusammenschnürung. Auch ist die Art und Weise,
wie eine Verminderung des Umfangs erreicht wird,

keineswegs gleichgültig. Dafür sind die beiden vor-

liegenden Arbeiten typische Beispiele. Beide sind nur

Auszüge. Die Abhandlung von Fries ist in Form von
StichWorten, im Telegrammstil, geschrieben; diejenige

von Ass enthält eine kurze Inhaltsangabe der Haupt-
kapitel. Inhaltlich reicher ist die erste, angenehmer
zu lesen die zweite.

Was F. über Wildenbruchs Stil und Versbau sagt,

verdient ernste Beachtung, wenn man auch manche der

Bemerkungen lieber durch mehr Beispiele belegt ge-

sehen hätte, um sie wirklich als auffallende Wilden-
bruchsche Eigenart erkennen zu können. Ich zweifle

nicht, dass manche dieser Beobachtungen sich auch

bei jedem beliebigen anderen Dichter hätten anstellen

lassen. Verfehlt sind die Versuche, Beziehungen zur

altdeutschen Poesie oder zu Wildenbruchs Selbst-

überschätzung konstruieren zu wollen, so sehr sonst

den Berührungen von Stil und Persönlichkeit weiter

hätte nachgegangen werden können. Man möchte dieser

reichen Mat.erialsammlnng, die von einer feinsinnigen
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Beobachtungsgabe zeugt, eine vertiefende Ausbeute

wünschen. Wenn Wildenbruch zwar inhaltlich von

der jüngeren Dichtergeneration abgelehnt wurde, sti-

listisch hätte er selbst auf den Expressionismus von

Einfluss sein können. Er hätte noch stärker wirken

können, wäre sein Dichten nicht zu sehr im Lehr- und
Phrasenhaften erstarrt. Es ist merkwürdig, dass der

Lyriker Wildenbruch selbst in den neuesten so treff-

lichen Darstellungen der Lyrik vonWitkop und Erma-
tinger keinerlei Beachtung gefunden hat, während der

freilich bedeutendere Lyriker Liliencron sehr ausführ-

lich, von dem ersteren begeistert , von dem zweiten

kritisch kühler gewürdigt wird. M. Ass zeigt, dass

auch für Liliencrons Prosaschö|)fungen sinnliche An-
schauung und direkter Gefühlsimpuls die letzten

treibenden Kräfte sind. Auch die Prosastücke be-

stätigen im allgemeinen die Vorzüge der Liliencronschen

Kunst ; ihre Grenzen lassen sie um so schärfer hervor-

treten. Liliencron wie Wildenbruch waren beide zu

wenig grosse Denker, um grosse Dichter zu sein.

D a r m s t a d t. R o b e r t S t r e u b e r.

Robert Petsch, Deutsche Dramaturgie. I. Von Lessing
bis Hebbel. Zweite, neube.irbeitete Auflage. Hamburg,
Paul Härtung Verlag. 1921. S. LVI, 194

In der Einleitung stellt ein gründlicher Kenner der

Entwickliiirg ästhetischer Theorie diese im Zusammen-
hang mit den Gesamtgeisteskräften dar. Gegen-
über der ersten Auflage ist diese Einleitung um-
gearbeitet und vertieft. Sie hat, wenn auch au Umfi\ng

nur wenig, inhaltlich und formell bedeutend gewonnen.
Ueberall spricht das vertieftere Nachdenken, die ver-

breiterte Kenntnis, das reifere Urteil. Nur ganz ver-

einzelt begegnen Schiefheiten, Uugeuauigkeiten. Ich

nehme Anstand etwa daran, dass (S. XVII) Lessings

Lustspiel durch Schrullen und Vorurteile das Lebens-
glück ihres Trägers gefährden lasse ; Lessmgs Tat als

Lustspieldichter besteht m. E. gerade darin, dass er

den Gesamtcharakter zur Grundlage des Lustspiels

macht. Oder S. XLVII schreibt P., die „Tendenz"
überwiege bei Büchner bedeutend die eigentlich künst-

lerische Anschauung: für sein Leben sei dies zugegeben,
aber in seiner dramatisch-künstlerischen Gestaltung
offenbart er sich gerade dadurch als wahrer Dichter,

dass es ihm gelingt , die primäre Tendenz künst-

lerische Anschauung werden zu lassen. Doch solche

kleinen Schönheitsfehler sollen uns die Freude über
die achtbare Gesamtleistung nicht trüben.

Auch die Sammlung der Materialien hat eine

gründliche Sichtung erfahren. Doch scheint es mir
immer noch ein Missverhältnis, wenn dem klassischen

Goethe etwas über eine Seite und Heine fast elf Seiten

eingeräumt werden. Der Wert dieser Sammlung würde
sich m. E. erhöhen, wenn in erster Linie Praktiker
der Dramatik über deren Theorie zu W'ort kämen.
P. hat ja anscheinend diesen Gesichtspunkt beachtet,

aber, ohne engherzig werden zu müssen, hätte er ihn

ruhig noch stärker betonen dürfen.

Sachlich merkt man der Sammlung an, dass die

Liebe des Sammlers dem Problem des Tragischen
gehört. Trotzdem ist sie aber so reichhaltig und ver-

schiedenartig in ihrer Zusammensetzung, dass man ilire

•Verwendung in Seminarübungen und im Unterricht der
Oberklassen wärmstens empfehlen kann. Sehr will-

kommen werden dazu die zahlreichen Anmerkungen
sein , die reiches bibliographisches Material herbei-

bringen und nur selten eine kleine Ergänzung wünschen
Hessen.

Vielleicht könnte der dritten Auflage, die bei der

Brauchbarkeit der Sammlung wohl nicht lange auf sich

warten lässt, ein kurzes sachliches Schlagwortregister

angefügt werden , wodurch die Verwendbarkeit noch

gesteigert würde. Vor allem aber hoffen wir , dass

bald der zweite Teil bis zur Gegenwart führe.

Karlsruhe. Karl HolL

Theaterkultur. Volkstümliche Vorträge. (Einführungen zu

Aufführungen des Würzburger Stadttheaters.) 1. Libussa,
• von Walt'er Küchler. VVürzburg 1919. — 2. Schön-
herr und das österreichische Volksstück, von Richard
.Sedlmaier. Warzburg 1920. — H. Uer Dichter des
Wallenstein, von Wilhelm Zilliuger. Würzburg,
Verlagsdruckerei. 1920. (22, 21 und 16 Seiten.)

Diese drei volkstümlich gehaltenen Einführungen

erfüllen ihren Zweck in vortreiflicher Weise. Der erste

Vortrag legt einfach und einleuchtend den Inhalt von

Grillparzers Spätwerk klar und verfolgt feinsinnig die

Entwicklungslinie in Libussa selber. Meines Erachtens

wären einige Superlative besser vermieden worden,

z. B. „vielleicht die schönste, jede-nfalls die reifste

seiner Dichtungen" : viele werden „Des Meeres und

der Liebe Wellen" für schöner, manche den „Bruder-

zwist in Habsburg" für reifer halten. L'eberhaupt er-

scheinen mir gerade in solchen volkstümlichen Vor-

trägen derartige absolute Werturteile nicht am rechten

Orte. Im übrigen aber ist der Ton vortrefflich an-

geschlagen und festgehalten, und die warme Schätzung

Grillparzers , wie das feinfühhge Eintreten für dessen

eigenartiges Alterswerk sind die starken Werte dieser

Einführung, welche die Tragik der Libussagestalt so

zusammenfasst : „Sie muss sterben, als sie gelernt hat,

lieben, liebend mit den Menschen zu

— E. Sedlmaier (2.) würdigt das ge-

des Tiroler Dichters in warmer, den

seiner volkstümlichen Kunst treffend be-

zudas Leben
fühlen" (S. 20).

samte Schaffen

hohen Wert-

und zeigt in „Volk in

Entwicklung , wie er

von Hofmannsthal und
„österreichische" Seite

tonenden Weise; or deckt die Entwicklungsfäden des

guten österreichischen Volksstuckes von Raimund über

AnzengTuber zu Schönherr auf

Not" einen Gipfelpunkt dieser

auch in .Schönherr die andere.

Schnitzler wesensverschiedene

der modernen Dichtung charakterisiert. Doch hätten

kritische Bedenken etwas stärker zu Worte kommen
dürfen, wenn es auch im Wesen solcher auf weite

Kreise berechneter Vorträge liegt, vor allem die positiven

Werte zu betonen und die volle Teilnahme des Hörers

für Dichter und Werk zu erwecken. — Auch W. Zillinger

(3.) schildert in seinem „Dichter des Wallenstein" echt

volkstümlich Entstehung und Bedeutung dieser grössten

geschichtlichen Tragödie der Deutschen und umreisst

zugleich Schillers dichterische Gesamterscheinung mit

kräftigen Strichen. Vielleicht hätte das Verhältnis der

dichterischen Gestaltung zur geschichtlichen Ueber-

lieferung und die Behandlung der Wallensteinfrage in

der älteren und neueren Forschung kurz gestreift

werden können. Es liegt in der Aufgabe selbst be-

gründet, dass Zillinger weniger Neues zu sagen weiss,

als seine beiden Vorgänger, von denen Küchler durch

eigenartige Auffassung des weniger bekannten Dramas,
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Sedlmaier durch selbständige Einschätzung Schönherrs
und seine Einreihung in die Entwicklungslinie des

österreichischen Volksstückes Eigenes zu bieten hatten.

Alle drei Hefte aber erreichen als volkstümliche und
dabei doch gehaltvolle Einführungen vollauf ihre Absicht.

München. E m i 1 S u 1 g e r - G e b i n g.

Harry IVIaync, Immermann, Der Mann und sein
Werk im i^ahmen der Zeit- und Literaturgescliichte.
München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, Oskar

i

Beck. 19ül. VI, 627 S. 8". M. 60.

Nach umfangi-eichen Vorarbeiten, die über 20 Jahi-e

zurückreichen , unternimmt es Harry Maync , in einer

grossangelegten Schilderung „das Leben und Lebens-
werk eines der bedeutendsten und nationalsten deut-

schen Dichter als Gesamterscheinung im Rahmen der

Gesamtgeschichte kritisch darzustellen und dabei vor

allem auch die noch lange nicht genügend erkannten

Lebens- und WeltanschauungsAverte seiner Leistung

ins Licht zu rücken."

Aufrichtige Liebe zu Immermann führt Harry
Maync die Feder. So erhält die ganze Abhandlung
eine Wärme des Tons, wie sie einer Lebensbeschreibung
nur zugute kommen kann. Wenn auch Maync nirgends

das Bestreben , zu sachlichen Urteilen zu gelangen,

ausser Acht lässt, geht seine Kritik vielleicht bisweilen

ein wenig zu milde vor. Sicher aber ist die innige

Vertiefung in des Dichters Wesen der Gesamtarbeit

von grösstem Nutzen. Plastisch stehen „Der Mann
und sein Werk" vor dem Leser , wenn er den statt-

lichen Band aus der Hand legt.

Eine der schwierigsten und wichtigsten Aufgaben
jeder Biographie ist die Aufdeckung der Beziehungen
zwischen Leben und Schaffen des Geschilderten. Maync
hat mit grossem Feingefühl Leben und Dichtung Immer-
manns in ihrer vielseitigen Verknüpfung erforscht.

Schon den Zeitgenossen war Immermanns an Gegen-
sätzen reiche Persönlichkeit, um mit Freiligraths Ge-

dächtnisworten zu sprechen, .,ein schroffes Eätsel".

Wenn es Maync 80 Jahre nach Immermanns Tod
voll gelungen ist, nicht nur die geistige und seelische

Anlage seines Helden , sondern gar sein Aeusseres

greifbar herauszuarbeiten, so ist damit der Wert dieser

im wahrsten Sinn modernen Darstellung erwiesen.

Zweifellos liegt ein besonderes Verdienst Mayncs
darin, dass er in allen drei „Büchern" („Jugendliches

Suchen und Irren", „Männliches Hingen und Wirken",
„Reife und Ernte") die grossen Linien der Welt- und
Zeitgeschichte im Auge behält. Nirgends ist diese

Einstellung notwendiger als in einer Lebensgeschichte

Immermanns , in dessen wechselvollem Schaffen die

Geschichte der feste Punkt ist, der immer und immer
wieder aus Anfang, Höhe und Mitte seines Lebens und
Wirkens hervortritt. Immermanns Persönlichkeit ent-

faltet gerade deshalb eine reizvolle \'ielseitigkeit. weil

um seine Wiege wie um die Heines „die letzten Mond-
lichter des 18. und das erste Morgenrot des 19. Jahr-

hunderts spielten". Eine Antithese nennt Immermann
selbst die Disposition des Geschlechts, mit dem er

herangereift sei, und in Antithesen hat er es geschildert.

Nur dieser von starkem Staatsgefühl beseelte Dichter,

in dessen Innern nach seinen eigenen Worten „das

handelnde Element im Kampf mit dem ästhetischen"

lag, konnte der deutschen Literatur den modernen
Realismus erobern helfen. Wie bei Grillparzer, Eichen-

dorff, E. T. A. Hoffmaun, Theodor Storm hat das Amt
Immermanns Kunst niemals Abbruch getan , vielmehr

hat sich der Dichter an Gegensatz und Sclu'anke . die

ihm seine juristische Tätigkeit auferlegten, vornehmlich

gebildet. Maync deckt die Zwiespältigkeiten dieses

von Rationalismus und Romantik doppelt beherrschten

Geistes sorgsam auf und weist die in allen Win-en
doch klar erkennbare Grundlinie in Immermanns Per-

sönlichkeit scharfsinnig nach , dem das ..Erdgeborene,

Erdzähe und Dauerbare" des deutschen Volkstums
letzten Endes das Höchste bedeutet.

Die romantischen Jugendwerke Immermanns werden
zwar eingehend behandelt, aber MajTics Leser hat doch
stets das Gefühl , dass die in einer weitschichtigen

Biogi'aphie notwendigen Ausführungen in einem Wich-
tigeren gipfeln werden. Sehr fein arbeitet Maync aus

den romantischen Anfängen Immermanns jene Töne
heraus, die bereits auf den mit persönlichem Erlebnis-

gehalt durchtränkten Wirklichkeitssinn des Dichters

hinweisen. Das Kapitel über den Wirklichkeitsroman

„Münchhausen" bildet dann den eigentlichen Höhepunkt
des Werkes , wie denn Immermann letztlich nur als

Prosaepiker eine wirklich grosse Gestalt in der

Geschichte der deutschen Literatur darstellt.

Zeigt die Biographie einerseits die organische

Entwicklung Immermanns zum Dichter des ..Münch-

hausen-Oberhof-Romans", so erklärt sie anderseits auch

den vorbestimmten Weg, den Immermanns „aus-

gesprochen dramaturgisches Talent von dillettantischen

Liebhabervorstellungen über mimisch belebte Dramen-
vorlesungen zu der Düsseldorfer Musterbühne empor-

führt". Maync erblickt in Immermann den geschicht-

lich berufenen Träger einer ßühnenreform, zu der ihn

die von ihm selbst stark betonte praktische Seite seines

Wesens bestimmte. Vielleicht ist mit der Eingliederung

Immermanns in die Reihe der Dichtei-dramaturgen

Lessing, Goethe, Schiller, Tieck, Laube und Gutzkow
Immermanns „tieatrahscher Sendung" ein doch zu

grosser Wert beigemessen ; aber mit Recht wird des

Dichters unvergängliche Bedeutung für die deutsche

Schaubühne nachdrücklich hervorgehoben , denn allzu

schnell hat eine raschlebige Zeit diese Verdienste

Immermanns vergessen.

Nicht aus irgendwelcher Tendenz , sondern aus

dem Bild seines Helden heraus umschreibt Majnc au

vielen Stellen die im Grunde konservative Richtung

Immermannschen Denkens. Es ist ungemein inter-

essant, die Lebens- und Weltanschauung dieses starren

„Reaktionärs", der zugleich ein kühner Fortschrittler

war, dieses Individualisten mit stark ausgeprägtem

sozialen Gewissen in der heutigen Zeit auf sich wirken

zu lassen. Wie Goethe sieht Immermann nach Maj'ncs

Auffassung „in der geistigen Ausbildung und Hinauf-

läuterung der Einzelpersönlichkeit und dadurch mittelbar

der Menschheit im ganzen den höchsten Sinn des

Lebens und die gerade der überragenden Natur gesetzte

Aufgabe". ,.Ich schwor mir selbst," schreibt Immer-

mann einmal bezeichnenderweise an einen Freund, „nuu

auch nie in meinem Leben wieder an etwas Grosses,

was von der Masse ausgehen soll, zu glauben und bei

meinem alten Symbole getreu

geistig Hohe immer nur von

Menschen heiTühren kann,

ganzen Anlage nach überzeugter und begeisterter

Monarchist. Wie hoch er aber die Aufgabe des Staaten-

zu verharren , dass das

einzelnen hochstehenden

Immermann ist seiner
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leukers und des Staates gestellt wissen will, zeigt des

Dichters Forderung, „das Ewige im Volke zu lieben

sei die wahre Vaterlandsliebe , sie müsse auch den

Staat regieren, denn der Staat als blosser Mechanismus

zur Beförderung von ßuhe , Ordnung und materiellem

Wohlstand habe wenig Wert''. Unerschütterlich ist

luimermauns Glaube an die Zukunft der deutschen

Kultur, „wozu wir allein Anlage haben". —
Kleine Unebenheiten [z. B. das Bestreben, Immer-

niaun immer aufs neue mit älteren, neuen und neuesten

Dichtern zu vergleichen , das mir über den Rahmen
des Notwendigen herauszugehen scheint, oder der

häufige Gebrauch von Ausdrücken, die bereits in anderem
Sinn und in anderer Mund eine festgelegte Bedeutung
erhalten haben , wie die Verwendung des Wortes
„Urerlebnis" (aus Gundolfs Goethe)

,
„Reizaamkeit"

(Lamprecht) u. a. m.] verschwinden hinter dem ab-

gerundeten Bild Immermanns , das als Ergebnis der

Mavncschen Arbeit in fest umrissenen Zügen vor uns

steht. Als ein Meisterbiograph hat sich Harry Maj'nc

mit seinem Werk einen Ehrenplatz neben den be-

kanntesten zeitgenösischen Biographen errungen.

Werner Bock.

Erich Qülzow, Ernst Moritz Arndt in Schweden.
Neue Beiträge zum Verständnis seines Lebens und Dichtens.
Greifswald 1920. 28 S.

Die kleine Schrift, eine Greifswalder Universitäts-

rede, gibt mehr als manches dickleibige Buch. Arndt,

dessen Persönlichkeit als Deutscher und Patriot unserer

Generation besonders nahe stehen muss und aus dessen

nie gehaltener Greifswalder Königsgeburtstagsrede von
1810 Gülzows Vortrag ein packendes Schlusswort ge-

wonnen hat, verdient wohl auch, in seinem rein mensch-
lichen W'esen uns nahe gebracht zu werden. Gülzows
Vortrag ist ein schätzbarer Beitrag hierzu. Die Auf-

klärungen über das „Gebetbuch für zwei fromme Kinder"
sind völlig überzeugend. Es ist allein an die geliebte

Freundin Elisa Munck gerichtet und der Titel eine

philosophisch-mystische Spielerei, die für die Einflüsse

sehr charakteristisch ist, die Arndt in jenen schwe-
ilischen Jahren erfuhr. Die sogen, neuromantische
Richtung tat ihre ersten Schritte, und sie und ihre

Vorläufer waren tief beeinflusst von den idealistischen

und mystischen Strömungen der deutschen Philosophie

(Schelling, Baader, Jac. Böhme), deren Ideen die eigent-

lich poetische Produktion dieses Kreises bis zu dem
Grade durchziehen, dass die feinsinnige Analyse Alb.

Nilssons versuchen konnte, die gesamte schwedische
Neuromantik auf die einfache Formel, „die platonische

Strömung", zurückzuführen. Aehnlich poetisierende

Philosophie oder philosophierende Poesie war es, die

Titel und Art des „Gebetbuches" bestimmten, und über
die persönlichen Beziehungen hinaus, die Gülzow klar-

legt, öffnet sieh eine Perspektive auf die bezaubernde
Kraft, die diese noch weit spekulativer als die deutsche
Romantik durchflochtene schwedische Romantik übte,

die in ihrem viel unmittelbareren Kampf gegen die

lange Nachblüte der Aufklärung etwas von der be-

geisterten Kraft der Sturm- und Drangzeit in sich

trägt '.

' Namentlich Nr. 4, wo Meissner in seiner Ausgabe Be-
ziehungen auf den früh verstorbenen kleinen Sohn von
Elisa Munck sieht, und Nr. 10 des Gebetbuches zweier

Erfreulich ist auch die Heranziehung der Memoiren
von Malla Silfverstolpe-Montgomerv (4: Bde., Stockholm

1908 ff., das Reisejournal der Deutschlandreise auch

deutsch: Das romantische Deutschland, Leipzig 1913,
hrsg. von M. Franzos), die reiche Aufschlüsse geben.

Bei ihren Notizen über Elisa Munck übt Gülzow be-

rechtigte Zurückhaltung. Die Memoiren sind zwar
nirgends bewusst geschminkt, und es eigneten ihnen ein

hoher Grad persönlicher Offenheit, ja Blossstellung. Aber
gerade deswegen sehen wir leicht, dass Mallas Urteil

durchaus subjektiv von Stimmungen beeinflusst ist, be-

sonders das über Frauen. Man sehe, wie ihr Urteil über

eine Bekannte plötzlich günstig umschlägt, nur weil diese

sich sympathisch über den von Malla geliebten P. U.
Kernell äussert ( Mem. III, 62). Oder man lese die wenigen
und maliziösen Bemerkungen über Henriette Herz im

Reisejournal, deutlich hervorgerufen durch die Rivalität

Henriettes gegenüber Mallas Freundinnen Amalie v. Hel-

wig und Bettina v. Arnim im Berliner Gesellschafts-

leben. Man wird dann Mallas Ansichten über Elisa

Munck durchaus misstrauen, wenn man hört, dass sie

zweimal Gegenstand von Mallas Eifersucht gewesen

ist, wie diese selbst ganz naiv sagt (Mem. II, 120.)

Einmal war sie die unterliegende Rivalin in der Liebe

zu dem Kontreadmiral Breiin (später geadelt als

„Gyllensköld"), das andere Mal war es Eifersucht um
die Freundschaft der Schwestern Imhoff, die durch

Arndt dem Munckschen Hause nahe gebracht worden
waren. W^ir tun also wohl Recht, Arndts Feingefühl

den grösseren Glauben zu schenken und uns die Rein-

heit des Bildes nicht stören zu lassen, das uns aus

dem „Gebetbuch" und aus den Briefen an Psychidion

entgegensieht.

Greifswald. H. de Boor.

Leopold Weber, Die Qötter der Edda. München,
Musarion-Verlag. 1919. 8». 195 S.

Ueber die Ziele, die der Verfasser mit seinem

Buche verfolgt, gibt er uns selbst in der Einleitung

(S. 10 ff.) Aufschluss : ihm kam es nicht so sehr darauf

an, ,die Vergangenheit um ihrer selbst willen dar-

zustellen, als vielmehr, aus dieser Vergangenheit das

Ewig-Lebendige herauszuholen, das in unseren Herzen

weiter zu wirken vermag : das Dichterisch-Gestaltende,

das Seehsch-Ergreifende, das nicht mit den Formen
des Glaubens veraltet, an denen es sich entzündet . . .

Dieses Ziel aber konnte nicht mit einer blossen Ueber-

setzung der nordischen Denkmäler erreicht werden',

da sie viele Dinge enthalten, ,die für unser unmittel-
bares Empfinden tot sind und tot bleiben'. Daher

hat sich der Verfasser zu einer freien Nachdichtung

und, wo es ihm nötig schien, auch Umdichtung der

Zeugnisse entschlossen. Seine Hauptquelle bildet natür-

lich die poetische Edda, deren mythologische Lieder

bis auf die Grimuismäl und Harbarzlji'id vollzählig auf-

genommen sind. Ausserdem aber hat er eine Reihe von

Erzählungen der Snorra-Edda herangezogen und in stab-

reimende Verse gegossen, wie die Geschichte von

frommer Kinder nehmen entschieden den späteren Lieblings-

gedanken der schwedischen Romantik von der seligen Prä-

existenz und dem irdischen Abfall, sowie von der endlichen

Wiedergewinnung der alten Heimat entsprechend neu-

platonisoh-mystischen Spekulationen auf.
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Thor bei Utgardaloki, von Thors Kämjjfen mit Geirröd

und Hruiignir und die Baidersage.

Bei der Lektüre dieser Dichtungen, von denen
einige bereits in der Mtinchener Jugend (1919, S. (iO,

64G, 1126) veröffentlicht sind, festigt sich der Eindruck
stetig mehr, den man schon nach den ersten Seiten

gewinnt, dass der Verfasser sein Ziel in keiner Weise
erreicht hat. Hohles Wortgeklingel wechselt mit matten
und platten Partien, und gerade fürdas „Ewig-Lebendige"
der eddischeu Dichtung bekundet der Verfasser wenig
Verständnis. Wenn irgendein Lied, so weisen gerade
die Alvissmäl , die unbegreiflicherweise in die Samm-
lung mit aufgenommen sind (S. 79 ff.), ,erstarrten

Wissenskram, zeitliche Eigentümlichkeiten' auf, ,in

denen wir uns nur auf dem Wege des Studiums zurecht-

finden können'. Dies Lied kann nur der Philologe

würdigen, dem ästhetisch geniessenden Leser wird und
muss es unverständlich und langweilig bleiben. Dazu
ist der Verfasser mit dem Original ganz willkürlich

umgesprungen, indem er die „Geisterworte" nach Be-
lieben durch eigene Neubildungen ersetzt hat. Wenn
die Vaffjrüdnismäl in diesem Buche betitelt sind : „Wie
Walvater mit dem Riesen Wahnkraft um Weisheit
stritt", so gemahnt der Riesenname stark an Wagner,
an den auch sonst der Stil des Ganzen häufig erinnert.

Völlig misslungen ist auch die Nachdichtung der
Vi/luspa („Der Wala Gesang" S. 184 ff.), die die er-

habene Grösse dieser gedankentiefsten Schöpfung, die

die altgermanische stabreimende Dichtung hervor-

gebracht hat, nicht entfernt ahnen lässt. Geschmacklos
ist es z. B., wenn es vom Mistelzweig heisst: Ji.s wird
der Spriisi^h'in/, sclilnnl: wie ein Mägdlein, Zum
Sjirer dcg Hasses, du Höd ihn sehringt! (S. 189), aber

dem Verfasser hat der Vergleich gefallen, da er ihn

noch an einer zweiten Stelle verwendet: Alle Dinge
hat Frigg in Eid genommen, nur die Mistel nicht, denn
Gar zu gering diinJcte die Gerte, ScInranI,' und mager
wie'n Mägdelein (S. 164). Der Gleichklang von nuer
„schlank" mit mcer „Mädchen" in A'oluspa Str. 32
(cartt (if tne.idi, er mcer (Konjektur von K. Hildebraud)

sijndiz, harniflaug li(eiilig) hat den Verfasser zweifellos

dazu angeregt ; dass er die Stelle missverstanden,
möchte ich denn doch nicht glauben.

Heidelberg. Franz R o 1 f S c h r ö d e r.

Max Förster, Altenglisches Lesebuch für Anfänger.
2., verb. Autl. (Germanische Bibliotliek, lirsg. von
Wilh. Streitberg. 1. Sammlung germanischer Elementar-
und Handbücher. III. Eeihe: Lesebücher. -1. Band.)
Heidelberg, Carl Winter. 1921. XII, 68 S. 8». Kartonniert
Preis M. 6. h Sortimenterzuschlag.

Da die erste, 1913 erschienene, Ausgabe von
Försters ae. Lesebuch im Litbl. nicht angezeigt worden
ist, darf wohl bei Erscheinen dieser zweiten Ausgabe
etwas näher auf Absicht und Anlage des Büchleins
eingegangen werden. Seine Zusammensetzung ist be-

stimmt durch den Wunsch, den Studenten ein billiees

Lesebuch in die Hand zu geben, das nicht mehr Texte
enthält, als in einem vierstündigen Winterkurs wirklich

bewältigt werden können. Die Auswahl ist nach sprach-
geschichtlichen, nicht nach literargeschichtlichen Ge-
sichtspunkten getroffen, von der Ueberzeugung aus,

dass die Erlernung des Ae. für den künftigen Lehi-er
der ne. Sprache und Kultur nicht Selbstzweck sein

kann, sondern der Einsicht in die Entwicklung der

engl. Schriftsprache zu dienen hat. Die Proben er-

strecken sich daher zeitlich von den ältesten Sprach-
denkmälern (Epinaler Glossar) bis zu einer schon sehr

nie. anmutenden südsächs. Danielversion aus der ersten

Hälfte des 12. Jahrh. und umfassen ausser ws. Texten
auch Muster der übrigen, namentlich der angl. Mund-
arten, die ja für die Geschichte der Schriftsprache von
besonderer Bedeutung sind: aus dem Epinaler Glossar,

Csedmons Hvmn'us, aus der älteren (3enesis-, Bedas
Sterbespruch, zwei kent. L'rkunden. aus dem Vespasian.

Psalter, aus den Wiuchester-Annalen , aus Alfreds

Orosius-I'ebersetzung, Bedas Bericht über den Dichter
Csedmon, aus nordh. und ws. Evangelienübei'setzungen,

aus Aelfrics Pentateuch-Uebersetzung, die ältesten

Londoner Urkunden, Daniel in der Löwengrube.

Förster baut, wie er im Vorwort mitteilt, schon
seinen Anfangsunterricht im Ae. auf der Grundlage
urgerm., ja stellenweise indogerm. Lautlehre (nur Laut-,

nicht auch Formen-, Satz- und Wortbildungslehre?)
auf, um den Lernenden die Vei-biudung des Enghschen
mit der deutschen Muttersprache zu erleichtern, da er

von solcher Fähigkeit Günstiges für den Schulunter-

richt gewiss mit Recht erwartet. Hinweise im Glossar

nicht nur auf die spätere englische Entwicklung, sondern
auch auf die entsprechenden deutschen Wörter dienen
dieser Absicht.

In Aeusserlichkeiten sich au Holthausens Eim-ich-

tung seiner bewährten Beowulf-Ausgabe anschliessend,

ist F. in einigen Punkten immerhin von H. abgewiesen :

er ist in der Unterscheidung der verschiedenen q und c

durch diakritische Zeichen noch weitergegangen ; er

hat die alte Art der Quantitätsbezeichuung beibehalten,

wofür er gewiss Beifall findet, und er hat die Angabe
der Stammbildungsvokale beim Nomen nicht nach dem
urgerman., sondern nach dem indogerman. Vokalstand
angegeben.

Auf Anmerkungen hat F. verzichtet. Was er zur

Erklärung beizubringen wünschte, hat er im Glossar
untergebracht. Das ist ein Punkt, den bei einer neuen
Bearbeitung in Wiedererwägung zu ziehen man den
Verf. bitten möchte. Denn wer mit ihm der Meinung
ist , dass man die sprachlichen Hebungen möglichst

auch mit sachlicher Belehrung verbinden sollte, um in

das ganze geistige Leben der ae. Zeit einzuführen, der

wird bedauern, dass gerade er, der sich durch seine

volkskundlichen und kulturgeschichtlichen Aufsätze als

einen besonders guten Kenner dieser Gebiete aus-

gewiesen hat, nicht mehr aus den Schätzen seines

Wissens mitzuteilen sich entschliessen konnte. Die
gewiss dankenswerten Hinweise auf theologische Werke,
die dem Verständnis der Texte dienen können, oder

auf Liebermauns Ausgabe der ags. Gesetze bieten dafür

nicht genügenden Ersatz.

Auf die Textgestaltuns ist grösste Sorgfalt ver-

wendet. Faksimiles und Photogra]ihien sind in möglichst

weitgehendem Masse dazu herangezogen worden. Nur
bei offenkundigen Versehen der Schreiber (gehört dazu
nicht auch dstigedon für Cisiigende = aseendenics S. 22,

Z. 11?) ist F. vom überlieferten Wortlaut abgewichen.
Bei den Uebersetzungstexten ist immer auch das latein.

Original mit abgedruckt.

Die zweite Ausgabe weicht von der ersten nur

wenig ab; sie ist eine getreue Wiedergabe derselben

vermittelst des hinsichtlich der Klarheit und Schwärze
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des Druckes noch nicht befriedigenden Manuldruck-

verfahrens, das billiger als Neusatz ist, aber eben nur

aerinsfüsige Aenderunsen im Text und einige Nach-

träge zum Glossar und den literargeschichtlicheu Ein-

leitungen am Schluss gestattete.

In der Hoffnung, dass wieder einmal ein Neudruck

möglich sein werde, lege ich einige Wünsche vor.

Zunächst würde es sich wohl empfehlen, ein ausführ-

liches Titelverzeichnis der im Glossar angeführten

Bücher und Aufsätze , deren Abkürzungen den An-

fängern nicht immer verständlich sein dürften , bei-

zufügen. Sodann ist S. 7. Z. 13 von unten St. Galler

zu lesen st. St. Gallenir. — Ist CiJ (unter «;/rtw S. 36)

belegt'? — S. 88 unter hlötan 1. ahd. hlnozan. — S. 41

unter driifan 1. ahd. trcibjan. — Ist S. 42 der erste

Teil des Namens Edlainjn wiiklich mit e.alu „Bier"

identisch? Mir scheint, die verschiedenen Formen
AJa-. Ali-, Alu-, die im ersten Teil von Eigennamen
im German. auftreten, lassen sich nicht voneinander

trennen. — S. 46 will F. Gosfregd mit anglonorm.

(indesfrciä gleichsetzen. Godcs- ist aber meines Wissens
nur in so jungen german. Namen wie Godeshrnnd, Godes-

iium, Güdessculc (sofern sie überhaupt sicher belegt

sind) anzutreffen. Mit fred komponiert erscheint wie

in den anderen Zusammensetzungen von God nur Goä-
frld; im Angionorm, bzw. dessen fränkischer Grundlage

durfte gos vielmehr eigentlich einem ahd. qöz = germ.

(laut- entsprechen, was nicht ausschliesst, dass später

Vermengung von Gözfrid mit frorf/»"«/ eingetreten ist. —
S. 50 unter Imiyrr wird der nord. Form Ubbi ae. TJhha

an die Seite gestellt. Es wäre vielleicht darauf hin-

zuweisen, dass echt engl, der Name Offa lautet. —
Unter hccöan wäre an das Kompositum n£ah1(t-can zu

erinnern, das hierher geboren könnte mit Vereinfachung

der Ursprung!. Doppelkonsonanz in nebentoniger Silbe.

F. stellt freilich unter ncaJdocan den zweiten Teil zu

Jäcan „springen". — S. 53 unter milcan 1. melcan st.

meolcan. — S. 55 ist der Absatz onfenge alphabetisch

falsch eingereiht ; er gehört hinter onfence. — Darf
man nach S. 3:^. Z. 45 annehmen, dass rlce gelegent-

lich als femin. gebraucht ist? — S. 56 ist offenbar

aus S. 31 , Z. 5 für ger'iddn die Bedeutung „durch
einen Reiterüberfali erobern" erschlossen. Das nötigt

aber zu einer Te.xtänderung, weil sonst eine syntaktisch

unmögliche Fügung sich ergäbe. Gehört das gcryden
nicht eher zu ryddan = „to strip" ? — S. 61: Ist

iTfer wirklich mit langem Vokal anzusetzen ? Mhd. ist

meines Wissens das i auch kurz, nicht lang, wofür
auch die Entwicklung im Nhd. spricht. — In der

Hetzung des Punktes über g herrscht einigemal Un-
sicherheit. Blan liest rT:n(jd s. enget, unter enget aber

richtiger so, ohne Punkt ; ebenso richtig Angelpcod,
aber unrichtig Ongelpcod s. Angel/'i^od.

Bern. Gustav Binz.

Les classiques fran^ais du Tnoyen äge, publies sous la

direction de Mario Roques.

Nr. 14. Qorinont et Isembart, fragment de chanson de
gaste du XII« siecle, 2'' ed. revue par Alphonse Bavot.
Paris, H. Champion. 1921. lß'\ XIY -}- 71 S. 4 Fr.

"

Nr. 2:3. Chansons satiriques et bachiques du XUI" siecle

ed. par A. .Jeanrov et A. Liingfors. Paris, H. Cham-
pion. 1921. 16". XfV-t-145S. SFr.

par
16".

Nr. 24. Les chansons de Conon de Bethune ed.

A. Wallensküld. Paris. H. Champion. li>21.

XXIII + 39 S. 3 Fr.

Die erste Auflage dieser sehr brauchbaren Aus-

gabe des Gormont und Isembart war 1914 in derselben

Sammlung erschienen. Sie hat uns nicht vorgelegen.

Auf kurzem Baume ist alles für das Studium dieser

epischen Bruchstücke Wesentliche von A. Bayot, der

durch seine photokoUographische Reproduktion der

einzigen Brüsseler Hs. bekannt geworden ist (1906),

zusammengestellt. Die Einleitung verfolgt die viel-

gestaltige Forschung auf diesem Gebiete bis auf die

jüngste Zeit, bringt reichliche bibliogr. Nachweise und

den Editionsplan. In zwei einander gegenüberstehenden

Kolumnen verfolgt man bequem die Transskription der

Hs. mit ihren Anglonormanismen und die Rekonstruktion

(texte critique), die mir freilich von ihnen noch zu

viele übernommen zu haben scheint. Für Seminar-

ttbungen wird besonders der angehängte ausführliche

kritische Apparat auf CTrund der früheren Ausgaben

des Epos gute Dienste leisten. Das Verzeichnis der

Eigennamen und das kurze Glossar ist sorgfältig. Der
krit. Text zeigt einige Schwankungen: neben pu)' auch

por, neben vits auch nos, cosin neben cusin, Huelins

neben Hugelins u. a. In den Partizipialendungen zieht

der Hgb. -s statt z vor, obwohl letzteres selbst die

Hs. bietet; vgl. v. 256, 385, 517, 519, 520 usw.

Ebenso pies, cris, i^rus, pechies. Die Graphie j/e v. 369

ist nicht gerade glücklich, v. 3 1. 'fine (st. fines).

V. 130 1. mindestens neft (st. ne). v. 144 1. ses cors

meistues (st. sim cors meisme), Hs. sun eors meismes.

V. 222 nel lerreie (Hs. uet terrai) halte ich trotz der

entsprechenden Stelle v. 209, die emendiert werden

muss, nicht für korrekt; vgl. v. 306 mit der besseren

Zeitenfolge, v. 633 devret (Hs. deueret) wird auch

heute weder als plus(iu. noch als condit. derreit zu

halten sein, ich würde dafür einfach den conj. praes.

deiet (vgl. V. 211) einsetzen.

Jeanroy und Längfors bieten eine hübsche Aus-

wahl von 45 chansons teils satirischen Inhalts , teils

Trinklieder, 28 Hss. entnommen. Nur vier sind hier

zum erstenmal abgedruckt (Nr. XVII, XX, XXXVII,
XXXVIII). In der Einleitung wird alles Wichtige

über die mitgeteilten Stücke, über die lothi'ingischen

und anglonormannischen Schreibungen, die bekannt

gewordenen Dichter, die Stoffe und Motive gegeben.

Eine Auswahl historischer Lieder wird für später

versprochen. Auf den kritischen Abdruck der Texte

(im Anhang der lat. Laetabundus nebst afrz. Ueber-

tragung) folgt der sorgsam ausgearbeitete Abschnitt,

der für jedes Stück Angaben über Provenienz, Aus-

gaben, Dichter, Versitikation nebst Varianten liefert.

Das Ganze beschliesst ein Eigennamenverzeichnis, em
kurzes Glossar seltener Wörter und eine Konkordanz

mit G. Eaynaud's Bibliographie.

Von Wallensköld erhalten wir eine verdienst-

liche kleinere Ausgabe der Lieder Conons von Bethune,

die wesentliche Fortschritte gegenüber der Erst-

ausgabe (Helsingfors 1891) durch denselben Verfasser

beweist. Die Einleitung belehrt über das Leben des

Dichters , der innerhalb der Geschichte der Kreuz-

züge eine bedeutende Rolle gespielt hat, über seine

Kreuzzugs- und Liebeslieder, von denen endgültig nur

zehn nach siebzehn Hss. ihm zuerteilt werden, über

Inhalt, Stil, Versifikation, Sprache, etwaige histor. An-

22
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Ordnung, Ueberlieferung und bisherige Forschung. Die

Texte werden jetzt nicht mehr einseitig uniformiert

abgedruckt, sondern reit Recht wird die handschriftl.

Graphic gewahrt. Es folgen die Varianten nebst ein-

gestreuten Anmerkungen, das Eigennamenverzeichnis

und ein ausreichendes Glossar. Beim Erwähnen der

•Abhandlung E. Wiuklers über Marie de France (S. V,

Anm. 1) fehlt seitens des Verfassers eine Stellungnahme

zu der verfehlten These dieses Buches ; freilich hatte

er dessen mehr realen Teil über das Leben der Marie

de Champagne hier im Auge. Die „pikardischen Züge"
in Conons Liedern (S. XVI if.) sind erneut als von
wejiig Belang anzusprechen trotz der berühmten An-
spielung (chanson III). Deshalb ist auch Wallensköld's

Schlussfolgerung bei aller Vorsicht in der Fassung m. E.

nicht ausreicheud für die Athetese anderer chansons

:

„Conon de Bethune s'est donc servi, dans ses chansons,

d'un langage qui tenait le milieu entre le francien et

le dialecte ]iicard prononce, donc probablement l'ar-

tesien, mitige peut-etre par des traits franciens." Wie
es mit der Umgangssprache bestellt war {ijion langaige,

mos (l'Artois), bleibt uns unbekannt. Handelte es sich

übrigens um dialektische Züge oder vielmehi- um die

Wahl von Wörtern und Ausdrücken innerhalb dieser

Sprechweise eines nicht in Pontoise Gebürtigen?

Göttingen. AlfonsHilka.

Mysteres et Moralites du Manuscrit 617 de Chantilly,
publie.s pour la premiere tois et precedes d'uue etude
liuguisti(jue et litteraire par Gustave Cohen, docteur
es-lettres, charge de oours a l'Universite de Strasbourg.

Paris, Librairie ancienne Edouard Champion. 1920. CL -f-

138 S. gr. S». (Bibliotheque du XV'' siecle. Bd. XXV.)

Das interessante Manuskript 617 der Bibliothek

des Musee Conde zu Chantilly war bisher so gut wie
unbekannt. Petit de Julleville erwähnt es in seineu

grossen Weiken über- das französische Theater des
Mittelalters nirgends. Erst die Angaben des gedruckten
Katalogs der Bibhothek (1900, Nr. 1386) lenkten die

Aufmerksamkeit G. Cohens darauf, und dieser kündigte
bereits 1906 in seiner HiMoirc de la misc eil scenc
(lans Ic ihedirc religiiu.r franrais du »loi/cn-dcje (vgl.

Literaturbl. XXVIII, 285) eine Ausgabe der Nativite

von Chantilly au. Nun legt er das ganze Manuskript
in einem stattlichen, F. Brunot gewidmeten Bande vor,

der allerdings nur zur Hälfte von den Texten selbst

eingenommen wird; ebensoviel Raum wie auf diese

entfällt auf die Einleitung des Herausgebers.
Diese Einleitung hat den Charakter einer selb-

ständigen und umfassenden Arbeit. Sie enthält eine

paläographische Studie über die Handschrift, eine be-

sonders eingehende und sorgfältige linguistische Unter-

suchung (in bezug auf Laut-, Formenlehre, Syntax und
Vokabular), eine Erörterung der vorkommenden geo-

graphischen und historischen Einzelheiten und eine

Beurteilung der Werke in literarhistorischer und theater-

geschichtlicher Hinsicht. Die Ergebnisse sämtlicher

Kapitel werden schliesslich zusammengefasst , um die

örtliche und zeitliche Plazierung des Denkmals zu er-

möglichen.

Die Sprache der fünf in der Handschrift ent-

haltenen Stücke (zwei Mysteres über die Nativite und
drei Moralites) erweist sich auf den ersten Blick als

älteres Wallonisch und die auffallenden LTebereiu-

stimmungen mit der Geste de Liege und der Clironicjne

des Jean des Preis d'Outremeuse, mit der Chronique
des Jean Stavelot und den \^'erken des Jean de
Hemricourt weisen speciell auf die Gegend von Lüttich

hin. Einige Stellen des Manuskripts bieten noch nähere

Anhaltspunkte. Am Ende des I. Stückes findet sich

die Notiz: ,,Ex2>licif per mamm BourhV\ am Ende
des V.: „Si<er Katharine Explicit Bourht BourlcV
sowie die Devise und der Namenzug der BI/'s de Potiers.

In der IL Nativite (-219 ff.) wird der Beistand des Himmels
für die ..imvrcs seitr de Saint MichieV erbeten. Der
Herausgeber hat durch archivalische Forschungen fest-

gestellt, dass unter letzterer Bezeichnung die Dames
Blanches (beschuhten Karmeliterinnen) des Klosters in

Huy (ca. 25 km südwestlich von Lüttich) zu \'erstehen

sind, welches in Akten auch Couvent de Saint Michel ge-

nannt wird. Eine Katon (Katherine) Bourlet ist daselbst

1478—84 als Novize, dann als Nonne nachzuweisen.

Elijs de Potiers gehörte dem Kloster von 1583 bis zu

ihrem Tode im Jahre 1612 an. Es kann also keinem
Zweifel unterliegen, dass die Handschrift aus diesem
Kloster stammt. Der Text des I. Stückes muss vor

1484, jener des letzten bald nach 1484 kopiert worden
sein, womit auch Papier und Schrift übereinstimmen.

Das Ganze befand sich noch um die Wende des

17. Jahrhunderts im Besitze einer Nonne dieses

Klosters. Die erwähnte Stelle der IL Nativite nimmt
offenbar auf die Epidemie der Jahre 1468/9 Bezug,

welche alle Nonnen des Klosters bis auf zwei hinweg-
raffte.

Da das Manuskript bestimmt in Huy, also im

Süden der gegenwärtiu;en Provinz Lüttich geschrieben

wurde, ist es nicht zu ve'rwundern, dass sich die Kenn-
zeichen des Lütticher Sprachgebietes bisweilen mit

südlicheren wallonischen und pikardischen, auch mit

importierten schrittfranzösischen Formen vermischen.

Anderseits aber sprechen entscheidende Momente, in

erster Linie die Assonanzen für eine etwas nördlichere

Provenienz , für Lüttich selbst oder den Nordwesten
dieser Stadt. Das lateinische Suffix -ellum wird in

der I. und II. Nativite und in der letzten Moralite zu

„-eal" (gespr. e), nicht zu -fal wie in Huy. Die beiden

erstgenannten Stücke zeigen überdies das für die

Gegend um Herve (ca. 10 km nordüstl. von Lüttich)

charakteristische Fehlen der Nasalierung, durch welches

die Bindung nasaler und oraler Vokale möglich wird.

Auch das Vorkommen des mittelniederländischen Wortes
„liecl" (I, 105) und die Uebereinstimmungen der I. Na-
tivite mit dem Weihnachtsfestspiel aus dem Kloster

Bilsen bei Maastricht (11. Jahrh.) und dem Panschspei
aus dem Slawantenkloster der Montaigne St. Pierre,

gleichfalls südlich von Maastricht (14. Jahrb.), sprechen

für diese Lokalisierung. Die Stücke III. und IV. scheinen

aus Lüttich selbst zu stammen (Reduktion von ie zu /;

Reim ie: ei; part. fem. -eie; vollständige Nasalierung).

Unter den fünf Stücken bietet die I. Nativite

(("est lejmx de la ISiatirite J/tcsucrist et eomentlcs III
roij le rinrent aorcir) literai-historisch das bedeutendste

Interesse. Geist und Anlage, Stil und Sprache be-

weisen deutlich, dass wir es hier mit der Bearbeitung

eines viel älteren Textes, mit der ältesten bisher be-

kannten Nativite und einem der ehrwürdigsten Doku-
mente der französischen Dramatik zu tun haben. Das
Werk hat noch ganz den Chai-akter des liturgischen

Dramas, an Stelle des Reims erscheint noch häufig
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(He as.sonierende Laisse, wir tindeu Ausgänge auf -z

(az\ pdstorcaz) und der Tropus „Hoc siynuiii indgni

m/is est . .
." (I, 378) zeigt die Form mit „offcraiiius"

statt des später üblichen „off'erriitcs", wie sie auch in

dem Weihnachtsspiel aus Bilsen begegnet. Der Heraus-

geber hält unseren Text daher mit Recht für eine in

ihrer ursprünglichen Gestalt noch ins 13. Jahrh. ge-

hörige Adaptierung eines lateinischen, dem Weihnachts-
spiel von Bilsen nahestehenden Dramas, welche in einem
Kloster im Nordosten der gegenwärtigen Provinz

Lüttich entstanden sein muss. Die vorliegende ver-

jüngte Form datiert unstreitig aus dem 14. Jahrh. Der
Prolog wurde wohl erst anlässlich der Aufführ-ung zu

Huy (zwischen 1468— IJ9) beigefügt. — Die IL Nativite

ist leider ein Fragment, dem Anfang und Schluss

fehlen. Sie ist bedeutend jünger als die erste, ihre

Entstehung dürfte nicht weiter als 1350 zurückreichen.

Wie bei Jean des Preis so ist auch h.ier die Assonanz
vom Reim noch nicht ganz verdrängt, aber der liturgische

Charakter ist schon sehr getrübt, das komische Element
erhält im Sot seinen Vertreter. Die obenerwähnte An-
spielung auf die Siier de Saint MicJiel, welche die

Aufführung um 1-168 beweist, ist offenbar eine spätere

Interpolation.

Unter den drei Moralites der Handschrift zeigt

die I. verhältnismässig am meisten dramatische Auf-
fassung. Ihr Inhalt geht aus der Ueberschrift hervor:

C'csi le jeux des VII pechie morteil et des VII verius,

<n demonslrant coment les vertus conuertirmt Jes pechie,

par la fjrascc de Dien et de sa hcnoit mere. Der
Herausgeber setzt ihre Abfassungszeit in Anbetracht
der sprachlichen Kriterien (Ueberreste der Deklination,

Erhaltung des stummen -e im Hiatus usw. ) in die

letzten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts. Eine Stelle

(1068 ff.), welche sich heftig gegen die weibliche Haar-
tracht der ,Coni(S^ wendet, gibt als Terminus ad quem
das Jahr 1425 , in welchem jene durch den Hennin
abgelöst wurde. Inwieweit diese Moralite mit der
gleichnamigen am 25. Juli 1390 zu Tours aufgeführten
übereinstimmte, lässt sich nicht entscheiden. — Die
IL Moralite ( C'cst une jeu a VIjiersonage), vom Heraus-
geber Moralite de Vcdliance de Foy et Loyalte genannt,
ist durchaus kein Meisterwerk der Gattung und zeigt

in dem starken Hervortreten des pastoralen Elements
sowie im Epilog eine Abhängigkeit von der I. Nativite.

Die Ueberreste der Deklination verweisen auch hier

in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts. Vage
historische Anspielungen lassen eine Aufführung um
1466— (;8 annehmen. Der am Schlüsse (V. 412) ge-
nannte Bouverier war nicht zu ermitteln. — Die
IIL Moralite (Chi comenche le ieux de pelerinage
hiimaine) verrät sich schon durch den Titel als Be-
arbeitung des vielgenannten und weit verbreiteten Ge-
dichtes des Zisterziensers Guillaume de Digulleville

(1331). Da schon dieses in seiner Anlage fast drama-
tisch ist, blieb dem Bearbeiter, dessen Tätigkeit um
1350 anzusetzen ist, wenig zu tun. Er reduziert ca.

4500 Verse Digulevilles auf 1255 und erweist sich
dabei als ein Dichter von geringer Begabung. Der
Herausgeber gibt dem Texte der Moralite die Vorlage
in zwei Versionen zum Vergleiche bei.

Die vorliegende Publikation, welche in jeder Be-
ziehung auf der Höhe der Zeit steht, bietet sprach-
und literargeschichtlich eine wertvolle Bereicherung
unserer bisherigen Kenntnisse, und der Herausaeber

kann für seine mühevolle und gediegene Arbeit des
Dankes weiter Kreise versichert sein.

Wi e n. W o 1 fg a n g W u r z b a c h.

Des Fran9ois Rabelais weiland Arznei-Doktors und
Pfarrers zu Meudon Qargantua und Panta.gruel. Ver-
deutscht von Engelbert Hegaur und Dr. (Iwlglass.
1. Band: Gargantua. Patagruel I und II. 2. Band:
Pantagruel III und IV. München, Albert Laua;en. .'ITS und
303 S. 8».

Die Uebersetzung von Rabelais' Gargantua und
Pantagrule durch Engelbert Hegaur — d. i. Professor
Dr. W. E. Oeftering-Karlsruhe — und Dr. Ovvlglass
— d. i. Dr. med. Hans Erich Blaich-Bruck b. München —
wurde schon seinerzeit bei ihrem ersten Erscheinen
mit grossem Beifall aufgenommen. Es ist daher zu
begrüssen, dass die Verlagsbuchhandlung sie jetzt in

neuem, und zv/ar sehr schönem Gewände in einer zwei-
bändigen Ausgabe vorlegt. Ich stehe nicht an, diese

Uebersetzung trotz Regis für die beste Rabelais -Ver-
deutschung zu erklären. Die Uebersetzer haben den
Ton und Charakter des Originals in meisterhafter Weise
getroff"en, so dass einem dieses bei der Lektüre der
Uebersetzung stets gegenwärtig wird. Dass die Ueber-
setzer einige, aber belanglose Kürzungen und Strei-

chungen vorgenommen haben, ist im Hinblick auf das
Ziel, das die Uebersetzung verfolgt, und auf das
Publikum, das die Uebersetzer im Auge hatten, völlig

gerechtfertigt. Man kann nach allem die Uebersetzung
auf das wärmste empfehlen.

F. Neu mann.

Adolf Tobler, Vermischte Beiträge zur französischen
Grammatik. Erste Reihe, 3., vermehrte Autlage. XVI,
315 S. gr. »". Leipzig, S. Hirzel. 1921. M. 3U (ungeb.).

Zum Ruhme dieser grundlegenden Arbeiten des
Altmeisters, die sich in den Händen aller Romanisten
befinden (soweit sie diesen Namen mit Recht tragen),

braucht nichts mehr gesagt zu werden. Und wollte

man für die behandelten Erscheinungen weitere Bei-

spiele anführen, so wüsste man nicht, wo anfangen
und wo aufhören ; übrigens hat Tobler selbst betont,

dass es darauf nicht so sehr ankomme.

So mag es denn genügen, auf die Besonderheiten
dieser dritten (oder wenn man den ersten Abdruck in

Gröbers Zeitschrift und die französische Uebersetzung
mitrechnet, dieser fünften) Auflage hinzuweisen. Vor
allem ist sie durch Aufnahme einer Reihe von Be-
merkungen und Zusätzen aus dem Handexemplar des
Verstorbenen um acht Seiten gewachsen; einige kleinere

Besserungen sind auch Max Kuttner, der diese Reihe
ins Französische übersetzt hat, zu verdanken. Auch
das Register ist den Zusätzen entsprechend ergänzt

worden und dadurch um eine Seite länger geworden.

Dass der Herausgeber, Rudolf Tobler, in seiner

„uckermärkischen Abgeschiedenheit" auf eine Berück-
sichtigung der neuesten Forschungen seit dem Tode
seines Vaters verzichtet hat, erscheint begreiflich.

Weniger begreiflich ist , warum er von Toblers das
Zitieren so sehr erleichternder Gewohnheit, die Seiten-

zahlen der früheren Auflage in den Text mit auf-

zunehmen, abgegangen ist, und warum er die Zusätze
nicht als solche gekennzeichnet hat. Referent z. B.

hat in seinen letzten Arbeiten den Grundsatz gehabt.
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die „Beiträge" nach der ersten Auflage zu zitieren,

weil auf diese Weise auch die Besitzer der zweiten

Auflagen die betreffenden Stellen ohne weiteres finden

können (nicht aber bei umgekehrtem Verfahren), und

beabsichtigte, es auch in Zukunft so zu halten. Die

Unterl.TSSungssünde des Herausgebers aber lässt es

nunmehr zweifelhaft erscheinen, ob dieses Verfahren

sich empfiehlt. — Die Drucküberwachung hätte, ins-

besondere was die afrz. und sonstigen fremdsprach-

lichen Zitate betrifft, teilweise sorgfältiger sein dürfen;

so zähle ich in dem auf S. 281 (= I \ 223 = 1-, 273)

beginnenden, 2-t Zeilen umfassenden Absatz nicht

weniger als sieben Druckfehler, von denen einige

vielleicht in letzter Stunde von den Setzern verübt

worden sind; auf der nächsten Seite, Zeile 9 von

unten, lies hemos (statt seiiios). Zu diesem Beitrag

(„Präpositionen mit dem Nominativ") sei wenigstens

auf zwei leicht erreichbare Beispiele hingewiesen

:

Bartsch-Wiese Sli, 281 {nuls fofs di/ah^es) und Ro-

land 3962 isor iuit li altrc, was ich wenigstens in

meiner ,,Einführinig" S. 77 als hierher gehörig auf-

gefasst und dementsprechend — im Gegensatz zu den

bisherigen Herausgebern — nicht geändert habe). —
Auch ein Verzeichnis der Rezensionen, die diese Reihe

gefunden hat, wäre erwünscht gewesen.

Im übrigen kann ich mich der Meinung des Heraus-

gebers nur anschliessen, Toblei's Werk könne noch

unendlich viel Nutzen stiften: „zumal in Zeiten, wo
gröndliche Einzelforschung und liebevolles Sichver-

senken in das Besondere manchen Angriffen ausgesetzt

ist und alles (?) vorschnellen Ergebnissen, wenn nicht

gar oberflächlicher Popularisierung entgegenhastet".

Wünschen wir also, dass diese neue Auflage von der

heutigen Generation nicht nur gekauft, sondern auch

fleissig studiert und als Anregung und Vorbild für eigene

Untersuchungen benutzt werde, und dass spätestens

nach abermals 15 Jahren, anno 1936, eine weitere

Auflage noch als ,,lohnend" betrachtet werde.

München. Lerch.

Curt Qlaser, Aufklärung und Revolution in Frank-
reich. Eine literarhistorische Studie. (Zeitschrift für

franz. Sprache u. Literatur, ßd. XLV', 397 ff.)

Die Abhandlung hält nicht ganz , was sie ihrem

Titel nach zunächst zu versprechen scheint. Auf
40 Seiten kann man das überaus bedeutsame Kapitel

französischer Kultur- und Geistesgeschichte in extenso

nicht behandeln. Diese literarhistorische „Studie", wie

der Untertitel heisst, bietet einen Ausschnitt, einen

Beitrag, der aber natürlich das Problem nicht aus-

schöpft. Immerhin ist er ebenso wertvoll , wie des

Verfassers frühere eingehende Untersuchungen über

die politische Literatur Frankreichs sehr dankenswert

waren.

Wertvoll sind zunächst auch die der Einzel-

untersuchung vorangehenden allgemeinen Betrach-

tungen über das 18- Jahrhundert. Es ist nun einmal

die Periode der französischen Literaturgeschichte, die

lange Zeit Stiefkind geblieben ist, und über die ein

abschliessendes Urteil in unserem synthesefreudigen

Zeitalter noch nicht möglich ist. G. zeigt an den

Beispielen Paguet-Lanson, später auch den französischen

Historikern, wie die Urteile der Kritiker stark aus-

oiuanderaehen. Aber niolit allein wegen der Ver-

schiedenheit in der Methode der Forschung muss,

meine ich , das Resultat uneinheitlich sein , sondern

auch deshalb, weil wir überhaupt noch nicht im ent-

ferntesten über die zahllosen Strömungen und Er-

scheinungen der Literatur unterrichtet sind. Konnte

doch gerade Lanson , wohl der beste Kenner der

Periode, schon vor einigen .Jahren zu Recht erklären,

dass selbst die Geschichte der philosophischen
Literatur des 18. Jahrhunderts noch zu schreiben sei.

Seiner genetisch- historischen Forschungsweise wird

man, wie es G. ja auch tut, unbedingt folgen müssen,

will man wirklich ein einigermassen richtiges Bild ge-

winnen. Man wird dann auch immer mehr erkennen,

wie stark dieses angeblich traditionslose Zeitalter doch,

wie auch G. mit vollem Recht hervorhelit , an die

nationale Tradition anknüpft.

Von vornherein heisst es aber auch zu den Schulen

der Hi st ori ker Stellung zu nehmen, deren eine, von

Taine ausgehend, idealistischer, die andere, mit Aulard

und anderen an der Spitze, mehr materialistischer Ge-

schichtsauffassung huldigt. Auch hier übt G. besonnene

Kritik und legt dann, ins einzelne übergehend, an der

Hand einer Reihe von Beispielen dar, wie sehr Männer
wie Marat, St. Just usw. sich selbst über ihre Dankes-

schuld an Montesquieu und Rousseau geäussert haben.

Er ist auch zweifellos im Recht, vor allem nach-

drücklich auf die Literatur 2. und 3. Grades in

Frankreich hinzuweisen und den Beweis zu erbringen,

wie vor der Revolution die gesamte öffentliche Meinung

auf diese vorbereitet worden ist. So wie es Lanson
für die philosophische Literatur in dankenswerter Weise
getan hatte {Her. d'liist. liti. XIX), bringt G. eine

Reihe noch unbekannter politischer Schriften als Beweis-

mittel heran , die auf der Pariser Nationalbibliothek

schlummern, und immnr wieder sind es vornehmlich

Rousseau und Montesquieu, weniger Voltaire, auf die

sich die Verfasser direkt stützen oder deren Lehren

sie wenigstens zur Basis eigener Reflexionen machen.

Das Urteil über B ay 1 e - Vo 1 tair e (S. 414) möchte

ich dahin ergänzen, dass wir ja über des ersteren stillen,

aber sehr wirksamen Einfluss auf seine Zeitgenossen

und Spätere überhaupt noch nichts Sicheres wissen.

Hier ist noch eine der bedenklichsten Lücken der

literarischen Forschung auszufüllen ; in neuester Zeit

hat wenigstens Mauthner in seiner gross angelegten

„Geschichte des Atheismus" auf die ausserordentliche

Bedeutung Bayles nachdrücklich hingewiesen. Auch
das Urteil über Voltaire (S. 42()/l) möchte ich

etwas anders fassen. G. findet auf Grund seiner Studie,

dass Voltaires Einfluss in diesem Zusammenhange
schwer fixierbar ist, weil er so ganz und gar mit
seiner Zeit ging. Das ist richtig bemerkt, aber dazu

kommt doch noch, dass V. überhaupt weniger für die

politische Seite der Aufklärung gewirkt hat als für die

religiöse. Und so ganz unselbständig und un-

systematisch möchte ich seine Gedankenwelt auch nicht

hinstellen. Es liegt schon ein sehr bestimmtes System

in seinem Plaidoyer gegen das Christentum, und schon

Sakmann hat nachgewiesen, dass sein scharfspürende

und fein zugespitzte Bibelkritik in ihren letzten Er-

gebnissen an die Wellhausensche Hypothese sehr nahe

heranstreift. Dass er einerseits allzu leicht als ober-

flächlich erscheint, andererseits seine Bedeutung trotz-

dem universell geworden ist, liegt eben auch an der

leichtflüssigen, etwas spielerisch sich gebenden Form
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seiner Darstellung, in der er der vollendetste Ausdruck
seiner Zeit ist, und die nennt sich das Zeitalter des

Rokoko.
Glasers Einzeluntersuchung betrifft dann zwei der

bekanntesten Erscheinungen der französischen Re-
volution: Miiii' Roland und Robespierre. Die

ausserordentliche geistige Regsamkeit der ersteren mit

ihrer glühenden Rousseau-Verehrung wird an Bei-

spielen aus ihren Briefen knapp und treffend charak-

terisiert; die nicht zu bezweifelnde Abhängigkeit des

letzteren von Montesquieu und Rousseau, in einer Reihe
markanter Einzelheiten wenigstens, durch zahlreiche

Zeugnisse aus den Archivcs parlamentnires dargetan.

Die andere Frage, wie weit Theorie und Praxis bei

Robespierre und anderen Revolutionsmänneru Hand in

Hand geht, muss, wie G. richtig am Ende bemerkt,

der geschichtlichen Forschung überlassen werden. Als

Ganzes genommen, bietet seine Abhandlung einen

dankenswerten Beitrag zur Geschichte der französischen

Aufkläruntrsbedeutuns, und weitere Untersuchungen in

der gleichen Richtung würden das noch immer lücken-

hafte Gesamtbild vertiefen, würden vor allem weiterhin

erweisen, dass nichts verkehrter ist, als die Macht
der Ideen auf die Mit- und Nachwelt gerade im

fi-anzösischen siede plnlosophicßic zu leugnen.

Leipzig. Fri tz Ne u ber t.

Dautesclirifteu des Jiil)iläHiiisjahres.

1. Karl Vossler. Dante als religiöser Dichter. Bein,
Verlag Selriwyla. V.\-2.\. •">< S.

2. Benedetto Croce , Dantes Dichtung. Deutsch von
Julius .Schlosser. Zürifh, Leipzig, Wien, .\nialthea-

Verlag. 1921. H18 S.

3. Jefferson B. Fletcher, Symbolism of the Divine
Comedy. New York, Columbia Universitv Press. 1921.
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4. Piero Chiminelli, La Fortuna di Dante nella
Cristianitä Riformata. Roma, Casa editrice Büvchnis.
1921. XI + 20ii S.

S.Wilhelm Friedmann, Dante, Gedächtnisrede.
Leipzig, Keli.x Meiner. 1921. 21 S.

6. Helmut Hatzfeld, Dante, seine Weltanschauung.
Philosophische Reihe. Nr. 21. München, Kosl & Co.
1921. 210 S. kl. 8».

„Goethes erstesJahrhundert erst ist -abgelaufen: Keinem
iler folgenden aber, soweit wir die Zukunft ermessen dürfen,

wird die Mühe erspart bleiben, (4oethes Gestalt immer
wieder neu sich aufzubauen . . . .Jede Generation wird deren
Natur besser zu verstehen glauben. Immer jetzt erst wird
der rechte Standpunkt entdeckt zu sein scheinen, von dem
Goethe sich völlig unbefangen beob.achten lässt . .

." So
rechtfertigt Hermann Grimm iu seiner ersten Berliner
Goethe-Vorlesung 1S74 das Unternehmen einer neuen
Goethe- Porträtierung. Und er deutet an, dass jede Epoche
auch ihren eigenen Homer, Dante und Shakespeare sich

neu vor Augen stellen müsse . . . Man wird durcli Vosslers

neue Danteschrift, ein ebenso gedankenschweres als knappes,
ebenso künstlerisch geformtes als wissenschaftliches Buch,
aufs eigentümlichste an diesen Ausspruch erinnert. Vor
kaum fünfzehn Jahren hat Vossler mit der Veröffent-
lichung seines grossen Dantewerkes begonnen, und nun
gibt er — nicht etwa Nachträge und Berichtigungen, wie
eben zu „Frankreichs Kultur", auch nicht, wie man nach
dem Inhaltsverzeichnis vermuten könnte, ein paar einzelne,

rekapitulierende Gelegenheitsvorträge und -Studien. Sondern,
und das ist so bedeutsam für seine Eigenart, er verschmilzt
diese Einzelessays zu einem wirklichen Ganzen, zu einer
neuen Dantegestalt. Seit er sein Buch geschrieben hat, ist

die Welt eine andere geworden, Krieg und Revolution haben
an der ;\Ienschheit gerüttelt, sie anders sehen, anders .'lehnen

ffclehrt ; Denken und Fühlen. Wisoeu und Glauben, Ratio-

nalismus und Irrationalismus sind neue Verbindungen ein-

gegangen
; „die Herzen und Geister vieler Menschen und

ganzer Gesellschaftsschichten'' (sagt Vossler) wurden „auf-

gelockert und einem wesentlich mythischen Denken er-

schlossen". 4us solchem Bedürfnis nach innerer Einheit
und Seelenfrieden heraus erwächst die Möglichkeit, Dantes
starke und unverschwommene, unübertragene, man möchte
sagen : buchstäbliche Religiosität besser zu verstehen als

in den Jahren vor der grossen Erschütterung. Liest man
Vosslers Vorwort, so glaubt man in eine Schrift der
Warnung und Polemik eingeführt zu werden. Er möchte
zeigen, wie ein wirklich frommer mittelalterlicher Dichter
aussah. Es den vielen Gebildeten zeigen, die es nicht recht
wissen dürften. Denn „jedenfalls können die sogenannten
religiösen Dichtungen des neuesten Creschmackes, Mysterien-
spiele eines Paul Claudel und ähnliches, ihnen nur einen
sehr teilweisen Begriff davon vermitteln". Ich hätte fast

g;ewünscht, auf diese Kampfansage eine wirkliche Fehde
folgen zu sehen. Not genug täte es. Wird doch das Schein-
liafte in Claudel immer wieder für ganze Echtheit ge-

nommen. Auch Vosslers ernster Schüler H. Hatzfeld
kommt in seiner Claudelstudie (München 1921 bei Rösl & Co.)

gar nicht darauf, den starken und wahren Glauben seines

Dichters anzuzw-eifeln, obschon ihn manche sehr richtige

kritische Bemerkung zu solchem Zweifel unabweislich
führen müsste, und obwohl er selber gleichzeitig eine ein-

dringende Dantestudie veröffentlichte, also in der Lage
war, das Unechte am Echten zu messen . . . Aber Vossler
wollte eben kein Buch der Verneinung schreiben, sondern
das einheitliche Wesen eines Frommen verstehen lehren,

und dafür fand er auch bei denen um Claudel positive

Hilfe.

„Verstehen lehren" ist nicht ganz richtig, es handelt
sich in erster Linie für ihn selber um ein Verstehenlernen.
Er weiss, dass man Dante von vier Hauptpunkten aus be-

trachten kann, er hat selber in seinem grossen Werk ihnen
allen nach Möglichkeil Gerechtigkeit widerfahren lassen.

Man kann die Komödie (führt er diesmal einleitend ausj

vom moralischen Standpunkt her als ein Lehrgedicht auf-

fa.ssen, vom klassisch ästhetischen aus als eine einheitliche

Ivrische Konfession , vom romantischen aus als ein un-
geheures Kampfgewoge zwischen Lyrik, Didaktik, Dogma-
tik, zwischen verschiedenartigen Seelenstimmungen und
Geistesbedürfnissen, vom religiösen ans als das gewaltigste
einheitliche Bekenntnis zum dogmatischen Katholizismus
des Vi. Jahrhunderts. Keine dieser Auffassungen mag er

verwerfen, und so wird er in seinem Schlusskapitel B ene-
detto Croces in diesem Jahre erschienener I'olsui ili

Dante durchaus und freudig gerecht. Croce macht einen

menschlichen, natürlichen Künstler aus Dante, er sieht den

grossen Lyriker in ihm, er führt den „ausgewanderten
Dichter ins Mutterland der Renaissance zurück". Eine
ZurUckführung ist es, weil germanische Grübler das

Mystische an Dante mehr und mehr betont und mehr und
mehr ein „fast germanisches Gedicht" aus der Komödie
gemacht haben. Aber wenn Vossler auch mit heiteren

Worten die jüngste Leistung seines kongenialen italienischen

Freundes anerkennt, so geht er selber diesmal doch eben

einen anderen Weg. Nicht den germanischen, wenn man
darunter den der Mystik und Verschwommenheit versteht.

Vielmehr die übernationale festgepflasterte rationalistisch-

irrationalistische Strasse der katholischen Kirche. Er will

Dante diesmal in stärkerem und ausschliesslioherem Masse,

als er das in seinem grossen Werke getan, als den katho-

lischen Dichter verstehen. Er will es — das heisst: es

kostet ihn einige Mühe, es ist ihm früher nicht ganz ge-

lungen. Wie ist es möglich, fragt er sich, dass Dante im
r,iradiso „eine Prüfung, ein richtiges theologisches Examen
über die kirchlichen Lehrbegriffe des Glaubens, der Hoffnung
und der Liebe, eine Schulprobe' ablegt, dass er soviel Gelehr-

samkeit und Pedanterie ausbreitet, nachdem er eben höchste

religiöse Trunkenheit und Verzückung gemalt hat? Man
„sollte es kaum für möglich halten", sagt er auch, hier,

und in seinem ersten Werk hat er es eben nicht für möglich

gehalten, anders ausgedrückt: hat er das Fnradiso für eine

dichterische Unmöglichkeit erklärt. Jetzt aber ringt er in

zwei Anläufen, von der religiösen und von der ästhetischen

Seite her, um Verständnis. In der ersteu Studie, einer

Züricher Festrede vom März 1921, geht er dem „dogmatischen

Bekennertum" Dantes nach. Für Dante sind diese theo-

logischen Ausführungen nichts Trockenes und Starres, viel-
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mehr übermitteln sie ihm ilie selige Gewissheit , dass sein
visionärer Eausch mehr als Eausch und Vision ist, dass er
nicht diclitet, sondern buchstäbliche AVahrbeit sagt. Er
verkündet sein Bestes gleich begeistert in seinen Visionen,
die uns heute noch dichterisch erscheinen, und in seinen
dogmatischen Ausführungen, die uns heute trocken an-
muten, ihm aber nicht trockener waren als jene V'isionen.
sondern ebenso sehr Sache des Gefühls, ebensosehr und
noch beglückender. Denn sein Bestes ist der vollkommene,
unverringerte. unverdunkelte Kirclienglaube. Dante fühlt
sich nicht bald als Dichter, bald als Katholik — sondern
immer als Katholik. Was er gibt, ist niemals „lediglich
Kunst", ist immer Glaube: „Ich sehe keine Stelle, wo er
aus der Bolle des Gläubigen gefallen wäre. Sein Glaube
war eben keine Rolle" (S. 9). ' Das ängstlich verborgene,
das tastende und fliessende religiöse Gefühl des modernen
Menschen ist ihm ganz fremd, er besitzt in jedem Augen-
blick „steinerne Sicherheit"; sein Denken und Fühlen sind
gleich sicher, gleicherweise gottselig und so gleicherweise
dichterische Themen für ihn.

Für ihn wohl — aber für uusV Für uns nicht mehr,
sagt Gasparv, sagte früher auch Vossler. In dem Aufsatz
..Zur Beurteilung von Dantes Paradiso" (den er
zuerst der Festschrift für den Verleger Olschki beisteuerte)
nimmt er die Frage wieder auf. Er hat früher das Priradiso
einen „dichterischen Widersinn" genannt, weil das üeber-
sinnliche nicht mit den Mitteln der Kunst zu erfassen sei.

Ihm ist dann immer klarer geworden, dass gerade das
Paradiso ..zwar nicht als fertige Dichtung, wohl aber als
Konzeption der ursprünglichste Teil der Commedia ist".

\'on der himmlischen Beatrice zur Seligkeit geführt z\i

werden, war Dantes erstes und herzlichstes ]\[otiv, und der
,.ptolemäisch-christlichen"Himmehvorstellung entsprechend
liat er .seine Hölle und seinen Stufenberg der Läuterung
gebaut. AVie sollte das gefühlsmässig und technisch somit
erste Motiv der ganzen Dichtung einen „dichterischen
AVidersinn" enthalten V Vossler widerruft jetzt, er klagt
nicht mehr den Dichter mangelnden Könnens an, sondern
sich selber ehedem mangelnden ästhetischen Verständnisses.
Zu neuer, erweiterter Aesthetik aber haben ihm Claudel
etwa und D'Annunzio. die Expressionisten und Futuristen,
neben ihnen auch Philosophen wie Bergson und Spengler
verhelfen. Die Dichter haben ihn an die gewaltsamsten
N'erkopplungen des „Allzu -Abstrakten" mit dem „Allzu-
Konkreten" gewöhnt, die Dichter wie die Philosophen haben
..die Begriffe des Verstandes erweicht", Bild und Idee,
Gefühl und Gedanken, Traum und wache Wahrheit in-

einanderfliessen lassen. So wird jetzt „der Kunststil des
Paradiso als ein in verstärktem Masse myttisierender und
symbolisierender erkannt und genossen" werden können.
]->och gibt sich Vossler mit dieser Feststellung nicht zu-
frieden, sondern wirft nun die Frage auf. wie weit die dichte-
rische Kraft Dantes zu diesem höchsten Mythisieren undSvm-
bolisieren ausgereicht habe. Er kommt (im wesentlichen an
der Einzeluntersuchung der beriichtigten Mondfleckenverse)
zu einem dreifachen Ergebnis. Einmal findet er immer die
lyrische Erregtheit, selbst hinter der starrsten Wissen-
schaftlichkeit, sodann zeigt er, wie der scheinbar Trocken-
Fndichterische einer Einzelheit zur dichterischen Not-
wendigkeit innerhalb des Gesamtwerkes wird, zum dritten
und vor allem aber will er nunmehr den Sprachgebrauch
Dantes aus einer anderen Art und Einstellung der Phantasie
erklärt wissen. Er glaubt, dass man bisher „von der
Phantasie noch einen sensualistischen oder materialistischen,
naturalistischen und statischen Begriff oder den Rest eines
solchen Begriffes hatte". Er will jetzt, belehrt durch die
neuesten Erlebnisse. Weltstimmungen und Dichtungen, diese
Ansicht als „eine Rückständigkeit" betrachten, er will der
Phantasie die Freiheit und Verschwommenheit des Fluges
ins Uebersinnliche gönnen, er will das Wort auf seine Be-
deutungsmöglichkeiten und -dehnbarkeiten untersucht sehen.
Er meint, dass gerade die flimmernde Sprache des l'arailiso

der modernen Aesthetik dankbarste Aufgaben stelle . . .

Hier vermisse ich nun doch jene eingangs gewünschte
Polemik, vermisse sie aber nicht mehr als Polemik, vielmehr
als eine sehr positive und eng auf Dante bezügliche Fest-
stellung. Stünde es nämlich um Dante so wie um die
Modernsten, denen \'ossler die ästhetische Bereiclierung
ablauscht, dann müsste ich den alten Vossler gegen den
neuen ins Feld führen, dann müsste ich mich für den
„dichterischen Widersinn" des Paradiso entscheiden. Denn

ich komme um den verpönten Rest jenes „statischen"
Phantasiebegriffes niclit herum: Der Dichter (lichtet, er
macht wirklich dicht, greifbar, körperhaft, sinnlich. Er
gibt auch, wenn er eben ein Dichter ist, der Ahnung, dem
Schatten greifbare Gestalt. Aber er kann das nur. wo eine
Gewissheit in ihm ist. Hinter all dem Flimmern und
Schwanken der Danteschen Paradisoformen steht Dantes,
steht die mittelalterlich katholische Gewissheit des Para-
dieses. Ghne sie, ohne den festen Halt des Kirchlich-
Dogmatischen, ohne diesen dichten und leuchtenden Kern
innerhalb durchleuchtet wogender Nebel befinden wir uns
im Nichtdichterischen, im ..dichterischen Widersinn", im
Unechten, ich meine: genau dort, wo wir uns allzu oft bei
den mo.dernsten Symbolisten befinden.

Der mittelalterliche Katholizismus gibt Dante Halt,
nur aus dem Mittelalter ist er zu verstehen. Damit ist

denn auch auf die oft erhobene Frage ge.antwortet, ob
Dante zur Renaissance zu rechnen sei. Vosslers mittlere,
in einer ersten I'''assnng schon 1902 erschienene Studie
„Dante und die Ren ai ssanoe" verneint die Zugehörig-
keit des grössten mittelalterlichen Dichters zur Generation
Petrarcas fast Punkt für Punkt, politisch und moralisch,
religiös tmd literarisch. (Im einzelnen möchte ich Vossler
nicht beistimmen, wenn er den „Zuknnftsmenschen Petrarca"
in seiner sporadischen Sehnsucht nach Einsiedlertum und
Klosterleben mittelalterlicher nennt als den niemals aske-
tischen Dante. Vossler sagt es selber: ..Askese liegt dem
ungebrochenen Gefühlsleben Dantes fern." Es war un-
gebrochen in seiner Mittelalterlichkeit. Petrarcas Wesen
aber war zerrissen: und aus dieser modernen Zerrissenheit
heraus sehnt er sich manchmal nach Ruhe, ohne es jemals,
gleich seinem Bruder Gherardo etwa, in der Ruhe aus-
zuhalten.) Das AVesentlicIie an diesem Teile des Vosslerschen
Buches ist nun aber wiedei- keineswegs die Verneinung.
Vielmehr zeigt er, wie der im Mittelalter wurzelnde Riese
in mehr als einer Beziehung , ethisch wie ästhetisch, die

Hand ausreckt über die näcliste Generation hin zur Hoch-
renaissance und zur eigentlich modernen Menschheit. Er
war kein Renaissancemensch, aber er war innerhalb des
Mittelalters eine ungeheure Persönlichkeit. A^ielleicht, wahr-
scheiidich doch eine zu grosse Persönlichkeit für diese Zeit.

Vossler deutet ilies Schicks:dhafte in Dante, dass er. der
frömmste Sohn seiner Kirche und seiner Epoche . allein

durch das Ausmass seiner Persönlichkeit der mittelalter-
lichen Welt verderblich werden müsste - Vossler deutet
das mit einem jener kühnen Bilder an, die ihm von „streng
philologischer" Seite her so gern verübelt werden. „Man
könnte vermuten" (schreibt er am Schluss der Studie), „dass
die zauberische Durchleuchtung mit dem Prometheusteuer
der Danteschen Seele dem ehrwürdigen Bau einen heim-
lichen Schaden getan habe, denn kaum hatte der Dichter
sein Feuerwerk abgelirannt , da fing auch schon der filto

Dom zu wanken an und stürzte." Gewiss: das ist mehr
dichterisch als wissenschaftlich ausgedrückt. Aber statt

ein philologisches Aergernis daran zu nehmen, frage ich

mich, ob Philologie, ob exakte AVissenschaft allein zur Ge-
winnung der Erkenntnisse ausgereicht hätte, die unsA'osslers
neues Buch übermittelt. Sie hätte fraglos nicht dazu aus-
gereicht. Künstlerische Einfühlung hat ebensoviel getan
als wissenschaftliche Forschung. Der Zusammenklang des

Wissenschaftlichen und Künstlerischen ist hier, wie immer
bei A'ossler, das AA'esentliche.

Und es ist ein wirklicher Zusammenklang, derart
dass kein Element das andere stört, vielmehr sich beide
gegenseitig stärken, ja derart, dass Vossler dem eigentlichen
imd ganzen Dichter Dante viel näher kommt als Crocc
der sich ausdrücklich nur mit dem Dichter Dante be-

schäftigen will und doppelte Fehde dem Didaktiker Dante
und seinen auf das Didaktische gerichteten Auslegern an
sagt, AVie froh Vossler selber jene Heimführung des aus
gewanderten Dichters durch Benedetto Croce begrüsste,
nahm ich vorweg. Es darf nun aber doch nicht verschwiegen
werden, dass es sich um einen etwas gewaltsamen Rück
transport handelt, dem viel Gutes, aber auch manclii'

Gefahr innewohnt, und der zwar im Lande, aber nicht in

der Zeit Dantes sein Ziel findet. i

Croces Buch, in dem von Vossler die Rede ist, -wie in

A'osslers Buch von Croce, und beide Schriften (wie ja auch
beide Alänner) ergänzen sich in vieler Hinsicht aufs schönsie
und scheinen mir das weitaus bedeutendste zu sein, was
das Jubiläumsjahr an Danteschriften hervorgebracht hat —
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Oroces .Dante" liegt mir in der deutschen Uebertragiing
von .Julius Schlosser vor'. Da ich von Vossler weiss, wie
eng sich diese üebersetzung in sorglichster Bemühung dem
(Originaltext anschmiegt, so darf ich wohl aus der Eigenart
der reinen deutschen Form auf eine bewusste Eigenart der
italienischen schliessen. Auf jeder Seite fast bin ich an
die Formgebung des Decamerone erinnert worden, so breit

und schwer und würdig rollen die Sätze hin, in denen so
viel Lachen steckt ; je ärger sie frommer "Würde am Barte
zupfen, um so ciceronianischer ist ihre Haltung. Aber
weiter darf dieser Vergleich zwischen Boccaccios und Croces
.Sprache nicht geführt werden ; denn während im Decamerone
nur gelacht wird, aber nicht gescholten, wird in Croces
jüngstem Buch sehr ingrimmig gehöhnt und mehrfach
geradezu hanebüchen geschimpft. Der Keim dieser Arbeit
liegt nämlich offenbar in der "Wut gegen die Dante-
philologie, die an dem dichterischen V.'esen der Komödie
sündigt, indem sie gelehrte „Xebensachen" in den Vorder-
grund stellt, die „mit einer Zähigkeit, die an Aberwitz
streiff^ sich an dunkle Verse klammert und „höchst ver-
trackte Deutungen" vorschlägt, die den „Ausdruck Dante-
forscher fast ein Wechselwort für Dantenarr" hat
werden lassen, die ein Tummelplatz der „Allegorienjäger"
ist, die -- — es Hesse sich ein ganzer Rosenkranz solcher
Au.sfälle zusammenstellen. Und sicherlich sind diese An-
griffe ebenso wohltätig als geradezu notwendig. Sicherlich
wird Dante durch viele Erklärer mehr verdunkelt als er-

hellt, sicherlich kommt es vor allem darauf an. ihn als das
zu begreifen, was er vor allem, nein, ausschliesslich war:
als Dichter. Und es ist Croces eigentliches Verdienst, diese
Ausschliesslichkeit betont zu haben, es sind besondere und
reichlich vorhandene Schmuckstellen seines Buches, wo er
dichterische Einzelschönheiten der Komödie in ein neues
schärferes Licht stellt.

Und dennoch muss die Kritik an Croces Werk gerade
dahin lauten, dass er dem Dichter Dante Unrecht tut, und
dies in mehrfacher AVeise. Indem er lästige und ablenkende
Kommentare fortschueidet, schneidet er sozusagen hier und
dort in die Dichtung selber hinein. In dem wertvollen
Anhang ., Ueber die t-ieschichte der Dantekritik" sagt Croce
von Vico, dem er im übrigen das höchste Lob spendet, er

habe ,,einen Augenblick daran gedacht, Dante eines Teiles
seiner Seele zu berauben, der .Scholastik und des Latein"
|S. 274'. Fast den gleichen Vorwurf möchte ich gegen
Croce erheben, wobei das selbstverständliche inutritis iinitaiidix

nicht einmal übermässig betont zn werden braucht. Doch
ist auch zu Croces C^unsten zu sagen, was er selber zu
Vicos Gunsten sagt, dass man nämlich nicht immer seine
„Gedanken und A'ergleiche buchstäblich nehmen muss"

;

denn Croce, der ja einen ausgesprochen polemischen Zweck
verfolgt, betont gelegentlich den einen Aspekt einer Sache
aufs schroffste und bringt dann hinterher doch Milderungen.
So wenn er etwa die Notwendigkeit des ausserästhetischen
Kommentierens völlig bestreitet, und gleich darauf doch
„die notwendige philologische Mittlerschaft" anerkennt
IS. :ll). Natürlich kann sich diese philologische Mittler-
schaft auf das Aesthetische richten und das verhasste „un-
brauchbare und äusserliche Zeug" beiseite lassen. Wo aber
liegt die Grenze gegen das Aeusserliche? und zieht Croce
selber sie nicht recht weitherzig, und gibt er nicht dem
Kommentator reichlichen Spielraum und ausgedehnte
Pflichten, wenn er in beliebigem anderem Zusammenhang
eine Wendung gebraucht wie diese : „Die aufmerksame Be-
trachtung dieser geschichtlichen Herkunft genügt, um . .

."

iS. 2-57). Man muss also Croce mit gutem Willen lesen; er
gebärdet sicli in seinem Zorn gegen die Nebensachendeuter
radikaler, als er ist; die Zulässigkeit und Notwendigkeit
philologischer Kommentare im ehrenvollsten und weitesten
Wortsinn des Philologischen steht gewiss auch für ihn fest.

Trotzdem muss ich bei dem Vorwurf des Seelenraubes

' Bei der Schwierigkeit, ausländische Bücher zu be-
schaffen, ist gewiss der Hinweis von AVert, dass Heinrich
Wengler in seiner schönen Ausgabe: Dantis Alagberii
opera omnia, Leipzig, Insel-Verlag , 1921, 2 Bde., den
zweiten Abschnitt aus Croces Buch (La Poesia giovanile
di Dante e la Poesia della Commedia) als Einleitung im
italienischen Text bietet.' — Für die Genauigkeit von
Schlossers Verdeutschung erwähne ich hieraus, dass er
etwa Ja donna-anyelo'' mit „Engelfrau" wiedergibt.

bleiben. Es ist der mittelalterliche Teil in Dantes Seele, um
den man bei Croce kommt. Einmal wird doch die grosse und
mächtige Einheit der Komödie geleugnet. Wohl betitelt

sich dag Schlusskapitel: „Grundvvesen und Einheit von
Dantes Dichtung", und man findet hier schöne, nur etwas
allgemeine Worte von Dantes einheitlichem ..Weltgefühl"

;

wohl zeigt sich Croce im zweiten Abschnitt („Der Aufbau
der Komödie und die Dichtung") geneigt, das Werk die

„Danteide" zu nennen, weil es so ganz von Dantes Per-
sönlichkeit erfüllt ist. Aber das hindert ihn doch nicht

daran, geradezu als Hauptthese die Einheitlichkeit der
Komödie anzutasten, sie mittendurch zu spalten und eine

ihrer Hälften preiszugeben. Denn er unterscheidet zwischen
einem wenig originellen und im Grunde undichterischen
„theologischen Roman" und reiner Dantescher Lyrik. Der
theologische Roman von Hölle, Fegefeuer und Himmel ist

eine dreigeteilte, feingearbeitete, aber doch hölzerne Schachtel,

in die der Dichter seine lyrischen Konfessionen aus drei

Lebensepochen gelegt hat. Gewisse Bezüge zwischen der
Schachtel und dem Inhalt sind zwar nicht ?-\x leugnen, aber
der Inhalt will doch für sich genossen sein, man tut am
besten daran, ihn aus der alten Verpackung herauszulösen, ihn

gewissermassen auf einen modernen Teller zu legen, und
hierzu ist nun freilich kommentatorische Hilfe nötig, und
zwar solche, wie sie Croce meisterhaft leistet.

Aber es bleibt eine gewaltsame Zerstückelung, und was
Croce fortschneidet, war nichts Unseelisches, nichts ün-
dichterisches für Dante. Croce scheint mir hier zu selbst-

herrlich auf dem .Standpunkt des aufgeklärten modernen
Denkers zu verharren, statt sich verstehend in die Seele

des mittelalterlichen Menschen zu versetzen. Er betont

mit grossem Nachdruck (S. 91) die bewusste Arbeit Dantes.
Bewusst habe er seinen theologischen Roman von der
.Jenseitswanderung geschrieben, so wie wi.ssenschaftliche und
politisch- soziale Phantasieromane bewusst geschrieben
werden, keineswegs habe er die Wahnvorstellung gehabt,

selber im Jenseits gewesen zu sein, keineswegs habe er im
visionären Zustand Offenbarungen nach Art verzückter

Büsser und Heiliger erhalten. Eine solche Annahme würde
die „gebührende Ehrfurcht" gegen „Dantes Genie" verletzen.

Das ist gewiss richtig, aber es trifft nicht den Kern der

Angelegenheit. Wohl hat Dante bewusst ein Phantasie-

gemälde des Jenseits gegeben, wohl hat er seine Erde ge-

malt und nur sie — aber es war eben seine Erde, seine
Welt und nicht die Benedetto Croces. Wenn heute der

utopische Roman einer besseren Welt geschrieben wird,

dann sagt sich der Dichter entweder: ich male, was nur
in meiner Phantasie ist. oder: was vielleicht auch ausser-

halb ihrer besteht, oder allenfalls: was sicher einmal sein

wird. Tout est passihle, mnne Dieti. lautet Renans letzte

Weisheit. Der moderne utopische Roman beschreibt immer
eine mögliche Gottheit, eine mögliche andere Welt. Dante
hingegen beschreibt mit seinen irdischen Mitteln, mit seiner

künstlerischen Phantasie das. was für ihn mit unumstüss-
licher Gewissheit vorhanden ist, nicht nur vielleicht, nicht

nur potentiell in irgendwelcher Zukunft, sondern ganz be-

stimmt und eben jetzt und immer. Weshalb er denn von
sich aus keinen Roman, sondern Wahrheit berichtet, tiefsten

Inhalt seines Lebens. Auch für Croce gilt schliesslich jenes

Wort Vosslers, wonach sich nicht alle Gebildeten der Gegen-
wart über das Wesen eines frommen mittelalterlichen Dichters

im völlig klaren sind. Wenn man es ganz ernst nimmt
mit dieser mittelalterlichen Frömmigkeit, muss man zu der
Einsicht gelangen, dass für den wahrhaft Frommen jener

Zeit das Wahre und das Unwahre oder das Eingebildete

und das Tatsächliche genau das Gegenteil von dem Kon-
kreten und Imaginären des modernen Menschen sind. Wahr-
haft und konkret vorhanden ist dem mittelalterlichen

Frommen das Jenseits; ein Schein, ein .Sinnentrug ist ihm
das Irdische.

Sobald man aber mit diesem umgekehrten — nicht

nur Werten, sondern auch Sehen des Mittelalters rechnet,

erkennt man ein weiteres LTnrecht, das Croce seinem Dichter

zufügt. Er bekämpft nämlich nicht nur die „Allegorien-

jäger" (was, wie gesagt, ein sehr heilbringender Kampf ist),

sondern auch die Allegorie selber, vielmehr: er leugnet ihr

Bestehen innerhalb der Dichtung, er „beweist", dass sie

darin nicht vorkommen kann. „Die Allegorie (sagt er) be-

deutet . . . nichts weiter als eine Art Geheimschrift, und
darum ein Erzeugnis praktischer Art, eine Handlung des

Willens, durch die festgesetzt -wird, dass dieses jenes be-
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deute und jene.s wieder eiu anderes" (S. d). Solch ein

praktisches Ding Icönne nun seiner Natur nach keineswegs
mit der Dichtung zusammenschmelzen. Zwei Möglichkeiten
seien gegeben. Entweder ein dichterisclies Bild berge einen
theologischen, philosophischen oder sonstigen Neben- und
ßeheimsinn. oder ein Bild sei rein allegorisch, sei nur ge-
heimschriftlicli und ganz und gar nicht dichterisch. Im
ersten Fall komme auf die Entzifferung der Geheimschrift
nichts an, denn das dichterische Bild allein biete Genuss;
im zweiten Fall komme auf die Entzifferung erst recht
nichts an. denn die Stelle sei ja undichterisch , unbelebt
und also im ästhetischen Sinne nicht vorhanden. Dass ein

Bild dichterisch sein und in seiner dichterischen Wirkung
durch den allegorischen Geheimsinn erhöht, ja durch ihn
erst zur dichterischen AVirkung gelangen könne, dies sei

vollkommen ausgeschlossen. Es ist es auch — aber vom
modernen Standpunkt, von modernem Sehen aus. Es ist

es nicht für den mittelalterlichen Gläubigen, der überall
gleichzeitig hinter und über der irdischen Geheimschrift
und durch sie hindurch das jenseitige Bedeuten er.scheinen

sieht. Wer dies mittelalterlich-dantische Sehen und Werten
verkennt oder einfach verurteilt, der liest an einem wesent-
lichen Teil der Danteschen Dichtung vorbei. Und zwar
ist es dann nicht mehr so, dass er. wie bei der Trennung
zwischen theologischem Roman und Lyrik in sauberer
Scheidung einen Teil opfert und den anderen erhält;
sondern überall begnügt er sich mit einem nur teilweisen
Erfa.ssen. Denn die Allegorie ist nicht Hand oder Fuss,
ßvimpf oder Haupt der Komödie, sondern ihr kreisendes
Blut. Ich glaube die erhobenen schweren Einwände in den
einen zusammenfassen zu können, dass Croce über dem
irdischen Dante den himmlischen vcrgisst, und da sich das
Himmlische und Irdische in Dante durchdringen, so er-

leidet eben auch sein diesseitiges Teil in solcher Betrachtung
Schaden. Dennoch aber wird dieser Schaden am irdischen
Dante reichlich und wundei'schön aufgewogen. Denn alles,

was Croce als echte Lyrik gelten lässt, das weiss er auch
aufs allerschön.ste herauszuheben. Wie fein etwa, um nur
eines von vielem als Beispiel anzuführen, arbeitet Croce
die kindlich men.schliche Natur Dantes bei der Durcb-
sohreitung der läutermlen Feuersglut heravis: ,,. . . er lässt

sich von seinem Hüter vorwärtstreiben, beruhigen, trösten,
den schönen Apfel zeigen, den er als Belohnung erhalten
soll, wenn er diese Anstrengung glücklich überwunden hat

:

dieser Apfel ist nicht mehr und nicht weniger als das end-
liche Wiedersehen der geliebten Frau, Beatrices, die, mag
sie auch noch so sehr ins Engelhafte erhöht sein, dennoch
stets Frau, geliebte Frau bleibt . .

." Solche Auffassungen
der Komödie — wenn sie auch Gefahren bergen und, für
sich genommen, in die Irre führen — sind doch wundei'-
volle Bereicherungen und fraglos höchst erfreuliche Gegen-
gifte den Verirrungen mancher und sogar sehr vieler Dante-
philologen gegenüber. W'er seine Dantekenntnisse aus Croces
Buch allein beziehen wollte, wäre schlecht beraten ; aber
kaum sehr viel schlechter als einer, der au dieser schönen,
reichen, vielfältig anregenden Einseitigkeit mit stolzem
Besserwis.sen vorübei"gehen wollte. Ich glaube fast. Croce
weiss es ebensogut als alle die anderen, dass er diesmal ein

wenig einseitig daherkommt; ich glaube, es liegt ein bisschen
Schelmerei in seinem Buche, und in der Betonung des
irdischen Dante steckt ein ganz klein wenig Dekameronisches.
Wenn man es weiss, kann man es freudig geniessen und
sich ohne Schaden ungemein daran bereichern.

Eine Gefahr freilich bleibt: man wird eine ganze Zeit

nach dieser verführerischen ästhetischen Lektüre der ausser-
ästhetischen Dantephilologie etwas unfreundlicher gegen-
überstehen, als billig ist. Es verhält sich mit der Komödie
wie mit einer modernen Stadt,' unter deren Strassen,
Schmuck])lätzen und Häusern ein (Jewirr von Drähten und
Röhren, Kanälen \md Tunneln gebettet liegt. Ich vermag
das Wesen der Stadt keineswegs ganz zu verstehen, wenn
ich um ihre Gas- vmd Wasser- und Elektrizitätsanlagen
nicht einigem] assen Bescheid weiss; aber der Anblick einer
besonnten Häusergruppe ist allerdings erfreulicher als der
einer Ausschachtung, worin jenes Leitungsgewirr sichtbar
wird. Die gelehrte xmd findige, nur selten spitzfindige und
immer durchaus klare und phrasenlose Schrift des Professors
an der Cohiinhia Uiiii-crsity Jejjrrsoii B. T'htiher: Si/mholisin

(if Ulf JMrine Comcili/ bedeutet genavi solch eine Aus-
schachtung. Die beiden Studien Ariadne's Croini und 'J'lic

„thnc bksstd Ladies" fuhren unbarmherzig in die theologisch

philosophischen Untergründe der Danteschen .lenseit.sstadt.

Wie kommt die heilige Lucia als Botin von Maria zu
Beatrice in den zweiten Höllengesang? „//c iimi/ haie
inioked hir to iiiic liix pcar tyisiatif. At hast, fiich heiüimi-

pouir iia!s accrcditid in licr. He moy liare hrvoked her aid in

wäre sjtirituai issius. B%d the sufpicion ariscs tliat her personal
prowincvie in ihe slnri/ of In's rcdemption f« due ratJier to the

de^ivation cf her nanie from luce, Jif/ht, and the ncat uay this

signifieaiion fiited. in iciih her healiiig-poirer, eupeciaUy if Ihis

pioiter irere conceircd to ixtend tu sjiintnal Vision as leell as to

])hysieal. For liqht is the natural aid to Vision. If the suspic-ion

ie weil groiinded. nndonhtehj the Charakter of Ltina is from
the ontsct ] rejionderaidly symbolic. In other teords, the lieing

f:aint's Personality hns hecn meri/cd into its sjjecial rirtue, anil

the rirtue itself rediieid to ilx thairetic pn'incipAe. The aiiiial

liillit-ijircr to the dini of siylit heeomes ttie symhol of Liiilit

itself, pt ysicol oiid spiiitnaJ (S. 12.5'6). In dieser Art werden
Menschen und Heilige. •Sterne und Himmel zu Ideen. Das
gewählte Beispiel ist ein möglichst einfaches. Die symbo-
lische Ausschöpfung des Paradieses — die Ueberschrift des

ersten Kapitels i.st bescheiden, es bleibt nicht bei der Be-
trachtung jenes Kranzes, (jual fcce la fujliola di Minöi Allora

che sitd'i di niorte il (jilo — diese Betrachtungsweise mutet
dem Denken des Lesers viel zu und vor allem einen Verzicht
auf ästhetischen Genuss der Komödie. Aber es ist doch
wohl ein vorübergehender und heilsamer Verzicht. Denn
hinterher erscheint manches in jenem flimmernderen Licht,

das es für den mittelalterlichen Dichter gehabt haben
dürfte. Freilich, es hat bei diesem „dürfte" sein Bewenden.
Sicherlich aber ist eine hohe Summe von Scharfsinn und
gelehrtem Wissen, eine starke familinrity uith ichat I niay

call the tlnoloqiccd „shop — tall;'' of the tliirteenth Century

im Text des Buches und seineu reichlichen Anmerkungen
aufgehäuft. Eine kürzere Schlussstudie ..'J'he Comedy of
Dante" erörtert die Frage-, ob Comoedia Daiitis die von
Dante gedichtete Comoedie oder die von ihm handelnde
Komödie, den Heilsweg Dantes also, bedeute. Und dieser

zweiten Bedeutung, die aus Dante mehr als einen Dichter
macht, einen Erlösten und Erlösenden, einen Propheten
und Apo-stel, neigt der Verfasser doch zu. Es wäre eine

leichte Antithese, wenn ich erklären wollte, man sei hier

so au.sschliesslich in der Gesellschaft des himmlischen Dante
wie bei Croce in der des irdischen. Aber die leichte Anti-

these wäre leider nicht richtig. Denn auch bei dem himm-
lischen Dante befindet man sich hier nicht. Sondern eben
ausschliesslich, wenn man so sagen darf, in dem unter-

irdischen Leitungsgewirr.
Ueberhaupt nicht bei Dante dagegen, weder in seinem

Himmel noch auf seiner Erde, weder über noch unter Tage
bei ihm, ist man in dem Buche, das l'iero ChimiveUi in

manchen Teilen weniger geschrieben als zusammen-
geschrieben hat, in l.a Fortuna di Dante nella (^ristianitii

rifiiriiiata. Der A'erfasser ist offenbar der immer wieder als

falsch erkannten und immer wieder auttauchenden Meinung,
dass Dante ein Protestant und Renaissancemensch gewesen
sei. Virgils Abschiedsworto

Lo tuo piacere omai prendi per duce . . .

Non aspettar mio dir piü, ne mio cenno
Libero, drilto c sano e tuo arbitrio . . .

(Purg. 27, Schluss.)

enthalten hier ..l' uovid nioihrno prcvisto dal VirijUii) ilantesco",

während doch in Wahrheit der durchdringende und voll-

kommene mittelalterliche Katholizismus des Dichters

nirgends so stark zum Ausdruck kommt wie gerade in den
Szenen, die auf den Fortgang Virgils folgen. (Das hat
Vossler unübertrefflich schön und unwiderleglich in seiner

ästhetischen Erklärung des irdischen Paradieses, ..Die gött-

liche Komödie", S. 1144 ff., gezeigt.) AVohl heisst es einmal
am Schluss (S. 25.5), dass Dante" bei aller Verwandtschaft
mit den Protestanten pur sorge cd c saldamcnte aderente al

tirreno del mediero cattcilico ch' cgli in sc schicttamente e ar-

woniosamcnte esprime ((»me una cattcdrale del 'l'recinto. aber

im ganzen wird doch eben der ..purtaroce" der Reformation
herausgestellt und damit der wahre Dante entstellt. Doch
tut man Cbiminelli im guten wie im bösen zu viel, wenn
man ihn selber einen Protestanten aus Dante machen lässt.

Der Verfasser ist arm an eigenen Gedanken. Sie be-

schränken sich eigentlich auf einige zeitungsUbliche Worte
über das im Weltkrieg siegreiche Italien, dazu auf ein

paar oberflächliche und bisweilen das Komische streifende
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völkerpsychologische Bemerkungen. So lieben z. B. die

Deutschen il iiran l'iicta iiitelhtlualisticnmi'tite. die Franzosen
tun es per 1' iclenlitii ikUa ruzza htiiiKi, die Engländer:
irasporiali dalle jin.prie ierahnze eiico-iiiis(icliefi!iioiiti, die

Amerikaner dagegen aiiiano Dante per Dante! (S. 238). Im
wesentlichen begnügt sich Chiuiinelli damit zusammen-
zustellen, wie protestantische Köpfe über Dante gedacht
und für Dante gewirkt haben.

Und hier bringt der Hauptteil des Buches: ,.Danle c. i

Biformitfi Jtrilidtn" mancherlei Interessantes, und wenn es

nicht neu ist, so hat doch die übersichtliche Zusammen-
tragung ihren Wert. Zwar Michelangelo zum Protestanten
zu machen und zu dem Protestanten Dante in Beziehung
zu bringen (wobei Farinellis Studie ^^[nhtlwntjchi e Daide"
benutzt und angefeindet wird), scheint mir mehr spielerisch

als sonderlich erkenntnisfördernd zu sein. Das Ausweiten
solcher Bezeichnungen wie Renaissance, Protestantismus usw.
fuhrt notwendig ins A'erschwommene und Unwissenschaft-
liche. .\ber höchst interessant ist es zu verfolgen, wie
verbannte italienische -Anhänger der Refoi-mation in Dante
den religiösen und politischen Gesinnungsgenossen suchen
und auf diese Weise seinen Ruhm verbreiten und sein

Wesen verzerren, wie sie insbesondere die Schrift De Mo-
i.arcliia einseitig auf ihre Art lesen, wie in späteren Zeiten
das religiöse Element immer mehr hinter dem politischen
zurücktritt und Dante der Schutzlierr derer wird, die für
die Einheit Italiens leiden und werben. Und höchst inter-

essant ist es auch zu beobachten, wie in den Zeiten der
Gegenreformation der eigentliche Beginner der Renaissance,
Petrarca, zum Dichter der Katholiken und Reaktionäre wird :

diese Rttckschrittler ü'ispirnrario ttilti >il Piliarcn r iie bejnniiio

i rifpiri e i sonjuri omoroKi, während die verbannten Fort- '

schrittler und Reformierten zu dem mittelalterlichen Dante
schwuren und Castelvetro dem Bembo entgegenhielt: ..Dmite

(lere (Ssirc sojnopuMo iil l'elrarat" (S 8-5). Religiöse und
politische Leidenschaften ti'üben eben den Blick für ästlie-

tisch und philosophisch Gegebenes so sehr, dass die allzu

Erregten bisweilen das genaue Gegenteil des Tatsäch-
lichen zu sehen vermeinen, vielmehr von sich aus tat-

sächlich sehen. Wenn nur Chiminelli, der Pflicht des
Historikers gemäss, solche Verzerrungen immer als Ver-
zerrungen anmerken wollte. Aber er tut es nur in den
seltensten und allernotwendigsten Fällen, etwa da, wo er

von Gabriele Rossetti berichtet, und auch da nur zaghaft
\ind mit Einschränkungen. Allzu oft gilt doch auch für

ihn Francesco de Sanctis Kritik an Rossetti, die zwar an-

geführt, aber durch allerlei anderes einigermassen para-
lysiert wird: „. . . suole arveiiirc che, i/tinnflo il lerrello .«('

'lytiria in una iilcn xala, ipia-lfi Oirciita uha fissd e ende ml
iinicuhi" (S. 113). Dennoch ist dieses Hauptstück des Buches,
wenn man es mit Voi-sicht geuiesst, wie gesagt lehrreich.

Dagegen möchte ich den Belehrungswert des zweiten
Teiles: Dante e i h'ifnniirili t.tl/ri ernstlich anzweifeln. Hier
wird in kurzen Kapiteln und ganz skizzenhaft das Schicksal
Dantes ncll(( Itifhniia Fraiiecfe (I). Todauji (2). Siiiscini (''•),

IiHjlese (4), Americaiiii (.j) und neUa liiforiiia (U Siic'in.

Unf/Iierid e Ohinthi ((3) abgehandelt. Selten geht der Verf.

hier über ein blosses Aufzählen hinaus, und da er seine

Auswahl eben rein unter dem konfessionellen Gesichtspunkt
iritft. so kommen bisweilen sehr wunderliche Ergebni.sse

zustande. Frankreich schneidet bei solchem Betrachten
schlecht ab ilrotz der ithiititii ikün r(n-(i latina. die an den
ominösen kriegsbeliebten Ausdruck sorelUi latina bedenklich
erinnert), und Agrippa d'Aubigne muss hier zur Seiteu-

füllung sehr fragwürdigerweise, für Chiminelli aber (h-

ihihliiamenle als der pocia j)n> (Uintcsco Frankreichs herhalten.

Wenn man durchaus einen französischen Dante haben will,

so wird man wohl an die Le'fiende def: iSieclts denken müssen,
und neuerdings ist jüngste französische Kritik eifrig bemüht,
in Paul Claudel einen Dante relivivus zu entdecken. Aber
Chiminelli ist durch seine hier ungeeignete Begrenzung des

Themas getrennt. Noch peinlicher und abschnürender wirkt
diese Beschränkung in dem Abschnitt über Deutschland.
Kicht etwa , dass sich der Verfasser deutschfeindlich ge-

bürdete. Er verzeiht uns sogar grossmütig {S. 206) Nietzsche,

Moltke und alle, die das nny.ero dilla Furza wollten, um
Luthers willen und speziell auch wegen der lutheranischen
Verdienste um Dante. ,\ber gerade die Fülle der tiefsten und
schönsten wissenschaftlichen und künstlerischen deutschen
Dantewerke bleibt unerwähnt, und etwas Dürftigeres und
Schieferes als diese Skizze ist kaum denkbar. Ueber das

Schicksal Dantes innerhalb des deutschen Protestantismus

kann schreiben, wer Unterschiede zwischen protestantischer

und katholischer Geistigkeit in Deutschland zu erfas.sen

sucht: bloss äusserliche Aufzählungen aberwirken (in dem,

was sie sagen, und in dem, was sie nicht sagen) nur

schädlich.

Wie die Beschäftigung mit Dante in Deutschland eine

allgemeine ist, wie katholische (auch neu- und mancheinmal

scireinkatholische) neben protestantischer Arbeit steht, wie

es aber auch ein schönstes Charakteristikum deutschen

Forschens ist, dass die eigene kirchliche und^ politische

Richtuno- hinter dem Bemühen um Verständnis für den

fernen u'nd fremden Dichter zurücktritt, an den man durch

Anwendung moderner Parteibezeichnungen nur approximativ

und eio-entlich gar nicht herankommt, das hat die Flut der

deutschen .lubiläumsschriften erneut gezeigt. Freilich die

Flut dieser Schriften zeigte doch wohl mehr den Eifer,

Dante an uns heranzuziehen, als den, zu ihm hin zu gelangen.

Man machte doch häufiger einen deutschen Dante aus ihm,

als dass man ihn in seiner fernen Fremdheit zu begreifen

suchte. Ganz versucht und auch ganz und neuartig ge-

lungen scheint mir das schliesslich nur in Vosslers neuem

Bucdie Wie aber doch auch auf dem viel bescheideneren Ge-

biet des Zusammenfassens und Verbreitens bereits gewonnener

Ero-ebnisse Tüchtiges geleistet worden ist. dafür gebe ich

zwei Beispiele. W i 1 h e 1 m F r i e dm a n n bietet im knappen

Rahmen einer ,.G edächtnisred e^ die er „bei der Dante-

feier im Alten Theater zu Leipzig" hielt, em rundes (to-

samtbild des ganzen Dichters, wobei er alle Einseitigkeit

vermeidet. Vielleicht ist das politische Moment in Dantes

Leben und Dichtung etwas zu stark betont (aber jedenfalls

— und das verdient ein besonderes Lob! — ohne gewalt-

same Modernisierung und Dienstbarmaohung tür gegen-

wärlio-e Zwecke irgendwelcher Art), vielleicht auch ist es

in dem Herau.sragen durch die Stellung am Ende des\or-

trat'es bedenklich, wenn Friedmann den Dichter mit der

Gewalt seiner Persönlichkeit aus dem Mittelalter m die

Renaissance hinausweisen. lässt, in die Zeit „eines leuchtenden

Diesseitsglaubens"; denn gerade mit solchem Glauben hat

Dante nichts, aber auch gar nichts zu tun gehabt, und einen

Renaissancemenschen aus ihm zu machen, ist eine der be-

liebtesten und schwersten \'erzerruugen seines Wesens;

iber die Rede als Ganzes übermittelt doch ein ehrliches

Porträt des mittelalterlichen Mannes in seiner geheimnis-

vollen Vielfältigkeit.

Etwas weiter waren die tirenzen für Helmut Ha tz-

feld o-esteckt, der es unternommen h:it, in einem volks-

tümlichen, aber keineswegs für Ungebildete geschriebeneu

Band; Dante (und) seine Weltanschauung" zu

zeichnen. Hatzfeld ist ein Schüler Vosslers, und ist es ganz

besonders in diesem kleinen Buch, das ohne \ osslers \\ erk

wohl nicht recht, oder doch nicht so, wie es ist. denkbar

wäre. Aber es ist sicherlich verdientslich, die weiten und

oft schwierigen Ausführungen Vosslers zu einer mehr all-

o-emeinverstäudlichen Einleitung in Dantes Werke zu vor-

einfachen und zusammenzufassen. Ich will damit nicht

sao-en. dass sieh Hatzfeld nur und ausschliesslich auf Vosslei-

stütze- Vertrautheit mit der Danteliteratur überhaupt spricht

aus seiner Arbeit. Wenn diese Arbeit philosophi.sch und

ästhetisch nichts Neues und Eigenes enthält, so gibt sie

doch mit gro.sser Klarheit und Sclilichtheit gerade über

die schwierigsten Dantefragen sachliche Auskunft. Der

Verfasser winidert sich darüber, dass den meisten Meuscheii

des 20. .lahrhunderts — er nimmt nur den Katholiken in

einit^en Punkten aus und dürfte auch in dieser Ausnahme

irren - .das mittelalterliche Geistesleben weit fremder

[sei] als das antike" (S. 8). Ich glaube nicht, dass dies so

überaus verwunderlich ist. nachdem das Altertum auf-

erstanden und das Mittelalter zur Ruhe gegangen Aber

für verwunderlich und gefährlich halte ich es. dass so

überviele Menschen die Fremdheit des Mittelalters gar

: ni.lit merken und so tun, als könnten sie ohne weiteres

ienrr Epoche ihre Seele einhauchen oder sich selber iii

mittelalterliche Wesen verwandeln. Solchen romantisch

und neuromanti,scb sehr beliebten Begrifls- und Gefühls-

wirrnissen gegenüber, unter denen die Dante-Aestlietik

stark zu leiden hat. ist die schlichte .Ausbreitung naittel-

alterlicheu Denkens im allgemeinen und Dantescher Welt-

anschauung im besonderen sehr zu begrüssen.

I
Dresden VictorKlemperer.
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Arturo Farinelli, Viajes por Hspaiia y Portugal desde
la edad media hasta el sigio XX. Divagaciones biblio-
gräficas. Madri.i V.)'2l. .Junta para iimpliacion ,1c estudios
(• investigaciones cientilicas. Centro de estudios liisto-
ricos. .511 S. 8".

Das vorliegende Werk geht in seiner Entstehung
iuü' etwa 25 Jahre zurück. Als Foulche-Delliosc 189G
zum erstenmal den Versuch wagte, alles erreiclibare
Material auf dem (Gebiete der Spanienreisen und tagel)uch-
artigen Berichte über Spanien in Form einer handlichen
Bibliographie zusammenzufassen, da war es Farinelli,
der in Rezensionen, Zeit.schriftenaufsätzen und Fest-
schriftartikeln immer neue Nachträge und Ergänzungen
zu Markte brachte, und zwar in solch drängender Fülle,
dass sie fast das Doppelte des zu ergänzenden ur-
sprünglichen Werkes ausmachten. Ihre Zugänglichkeit
war natürlich gering, ihre Uebersichtlichkeit glereh Null,
da sie an etwa fünf verschiedenen Stellen gedruckt
waren und jeder Nachtrag für sich eine selbständige
chronologische Reihe bildete. Die vorliegende Neu-
bearbeitung nun sammelt und ordnet das gesamte Er-
gänzungsmaterial von neuem zu einer einzigen Liste,
die sich über die gewaltige Zeitspanne der .Jahre :3'.»1) liis

l'.ton erstreckt.

Mit Absicht und gutem Recht liat Faiinelli dem
ganzen mm in sich gerundeten Werk den Clinrakter
des_ Skizzenhaften gelassen, den die früheren ver-
schiedenen Apimtes und BinKjarioncs notgedi-ungen
hallen mussten. Man darf also a prioi-i nicht elnn
nach allen Regeln liibliograjihischer Methodik auf-
gemachte Sammlung erwarten. In: Gegenteil; in leichtoin
Plauderton und unter Einschaltung von mancherlei Per-
sönlichem und rein Menschlichem reiht der Verfasser
chronologisch aneinander, was er über die einzelnen
mehr oder minder namhaften Spanienreisenden und ihre
Berichte in den unergründlichen Tiefen seiner Zettel-
kästen gefunden hat. Eine überraschende Menge an
Ergänzungsliteratur alten und neuen Datums aus allen
Teilgebieten der historischen Wissenschaften kommt
dabei zutage; kurze biographische Skizzen und Wert-
urteile, kleine historische Exkurse, ja sogar Bruch-
stücke aus besonders wertvollen Itinerarien unter-
brechen die Aufzählung just immer am rechten Ort.

Zwiefach wird die Wirkung dieser Methode auf
die Beurteilung des ganzen Werkes sein. Die einen
werden nur das Systemlose, das Unübersichtliche und
damit natürlich streng genommen die absolute Un-
wissenschaftlichkeit einer rudis indigestaque moles
sehen. Ihnen ist eben nicht zu helfen. Die anderen
werden mir freudig zustimmen, wenn ich gestehe, dass
ich — contradictio in adjecto — in dieser Biblio-
graphie Stunden und Stunden lesen kann wie in

irgendeinem spannenden, fesselnden Buche ; oder besser
gesagt, dass mir das Werk gar nicht wie eine Biblio-
graphie vorkommt, sondern viel eher wie die An-
merkungen zu der noch nicht gedruckten Geschichte
der Vtnjes por Efipa/la und alles dessen, was man
unter diesen bequemen Sammelbegriff zu subsummieren
pHegt. (Mag sein, dass die Erstgenannten ihrerseits
linden, dass uns anderen erst recht nicht zu helfen sei.)

Dass alles, was Farinelli schreibt, nicht nur mit
dem Verstände, sondern auch mit dem Herzen ge-
schrieben ist, das weiss man ja längst. Insonderheit
seine schwärmerische Lielie und Verehrung für Spanien
ist denen, die sich um solche Dinge kümmern, nichts

Unljekanntes mehr. Nicht ohne Rührung liest man
aber neuerdings wieder ein Bekenntnis wie das folgende:
III) sr purdc querer ii Kita nriijer coiiio ijo qiterla a
Kspand, und mit einer gewissen Befriedigung gleich

dahinter die feine Art , wie' er den für solche An-
hänglichkeit nicht immer verständnisvollen Spaniern
die Schwärze ihres Undanks vor Augen hält.

Nachträge mehr oder minder grossen Umfangs
lassen sich zu jedem Werke dieser Art beibringen, um
so mehr natürlich, je grösser das Gebiet ist, das es

umspannt. Nachdem ich bereits seit Jahren im Archiv
für das Stndiinii der neueren Sprachen (Bd. 1:^3, 134,

lo.''i, 1-1 1) Ergänzungen zu Foulche-Delbosc. Farinelli

und anderen veröffentlicht habe und sie bis auf weiteres

fortzusetzen gedenke, kavm ich mir füglich hier alles

derartige ersparen. Nur ein einziges Versehen möchte
ich nicht ungebessert durchschlüpfen lassen: das hand-
schriftliche Itinerarium des Pfalzgrafen Maximilian
Philipp von 1663 (Farinelli S. 210) befindet sich nicht

auf der Hofbihliothek zu Monaco, sondern auf der

Staatsbibliothek in München. Von ihm sind nicht

weniger als vier vei-schiedene Kopien vorhanden, über
die an anderer Stelle ausführlich berichtet werden soll.

München. Ludwig Pfan dl.

Itinerarium hispanicum liieronymi Monetarii, 1494- -H'.i-").

Herausgegeben von Ludwig Pf an dl. Extrait de la

Revue Hispanique, tome XLVllJ. New York, Paris. 1920.

IbO 8. gr, b".

Im August 1494 begab sich der Nürnberger Arzt

Hieronjanus Münzer mit einigen sprachkundigen Freunden
auf eine Reise, die ihn dureii die Schweiz, Südfrank-

reich bis nach Spanien und Portugal und über Frank-

reich und Belgien wieder nach Hause • führen sollte.

Ohne literarische Absichten , nur für private Zwecke,
schrieb er einen Bericht über diese Reise , der uns
in einer Abschrift seines gelehrten Freundes, des Hu-
manisten Hartmann Schedel , erhalten und in einem
])rachtvolleu Kodex der Münchener Staatsbibliothek

(Codex lat. 431, ausführlich beschrieben S. 157— 162
vorliegender Ausgabe) auf uns gekommen ist. Am
eingehendsten befasst sich der im Humanistenlatein
geschriebene Reisebericht mit dem Aufenthalte Münzers
auf der pvrenäischen Halbinsel, der vom 17. Sept. 1494
bis zum 9. Febr. 1495 dauerte. Die Reise ging von
Perpignan aus die ganze Ostküste Spaniens entlang

bis nach Granada und Sevilla, von hier nach Lissabon
und nach dem Norden zu dem berühmten Wallfahrts-

ort Santiago. Der Weg führt dann ins Innere des
Landes , über Salamanca , Guadelupe , Toledo uacli

Madrid. Ueber Zaragoza, Pamplona, Roncesvalles ver-

lässt Münzer dann den spanischen Boden. Die Reise

scheint grösstenteils zu Pferd oder Maulesel, seltener

zu Schiffe ausgeführt worden zu sein.

Es ist ohne weiteres klar , dass ein eingehender

Bericht einer Reise nach Spanien , zwei Jahre nach

der Einnahme des letzten Bollwerkes der Mauren,
Granada , in mehr als einer Richtung Beachtung ver-

dienen muss. Die Veröffentlichung Pfandls, die zum
erstenmal den Bericht über den Reiseweg durch Spanien
und Portugal allgemein zugänglich macht, ist deshalb

an sich schon kein kleines Verdienst. Es wird noch
dadurch gesteigert, dass die Ausgabe und der ein-

leitende Text, wie alles, was Pfandl bisher veröffeut-
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licht hat , gründlich , klar und fleissig (dazu gehören

;uich die verschiedenartigen Register) ausgearbeitet

sind. Nur eine kleine Bemerkung sei erlaubt: Seite

liil/10"2 sjiricht Münzer von Zamora, das zur Zeit der

Römer Xiimaucia hiess, aber nicht, wie Münzer es tut,

mit dem von Schulten ausgegrabenen Xumancia bei

Soria verwechselt werden darf. Die Anmerkung Pfandls

mnsste in diesem Sinne berichtigt werden. Das Ver-

dienst des Herausgebers wird jedoch in keiner Weise
dadurch geschmälert , dass das Ms. schon vor sieben

Jahren bei der E,ev. hisp. eingereicht wurde, weshalb

die ergiebigen Münzerfunde von E. Ph. Goldschmidt
(Wien) und von P. Joseph Fischer (Feldkirch) nicht

mehr verwertet werden konnten. Das Wichtigste bleibt

doch immer der Te.xt selbst und die Tatsache , dass

lue Ausgabe dieser Quellenschrift jetzt nach langen

.lahren endlich vorliegt; dafür wollen wir L. Pfandl

und dem Herausgeber der Kev. Hisp. R. Foulche-

I>elbosc dankl^ar sein. Denn der Text bietet bei aller

Kinseitigkeit und Naivetät der Auffassung einen wert-

vollen Einblick in die spanische Kultur des ausgehen-

den Mittelalters.

Münzer macht uns zunächst einmalmit den Deutschen
bekaniit, die er über die P^-renäenhalbinsel verstreut

in den mannigfachsten Stellungen und Berufen an-

j;etroifen habe. Nicht minder bedeutsam sind dann
seine Ausführungen über seine Besuche bei bedeuten-

den Persönlichkeiten des damaligen Spanien: bei den

kutliolischen Majestäten, bei König Johann IL von
Portugal , bei dem Erzbischof Talnvera von Granada,
bei Don Inigo Lopez de Mendoza und anderen. Und
schliesslich tritt uns aus dem Reisebericht jene traurige

Verfolgungswut Spaniens entgegen, die in den Glaubens-

nnd Rassenkämpfen jener Zeit ihren blutigen Ausdruck
fand. Die Stellungnahme Münzers zu Imiuisition und
.Indenverfolgung zeigt uns deutlich, wie tief der Nürn-
licrger Arzt noch im Mittelalter wurzelte. Ferdinand
und Isabella preist er gerade auch deswegen so sehr,

weil sie in der rücksichtslosen Verfolgung Anders-
I lenkender keine Milde kannten.

Für die Persönlichkeit Münzers ist es aber nicht

weniger bedeutsam, festzustellen, was sein Reisebericht

\ erschweigt. Münzer. der sich seiner Zeit in Pavia

den Doktorhut geholt hatte, der mit den Grossen seiner

Zeit (mit Kaiser Maximilian zum Beispiel) verkehren

durfte, hat wohl zu den ersten Kreisen Nürnbergs ge-

zählt. Welches Licht wirft aber sein Reisebericht

auf den Stand der künstlerischen Bildung seiner selbst

und seiner Zeitgenossen? Für all das Schöne, was sein

.Vuge vor allem im Süden Spaniens sah. die herrlichen

Paläste und Prachtbauten der Mauren, aus denen doch
'lamals noch mehr als heute der Geist ihrer Schöpfer
~|irach, für alle künstlerischen Schönheiten der Halb-

iisel hat Münzer keinen Sinn. An der spanischen

i iteratur der damaligen Zeit, an den reichen Schätzen
ier mittelalterlichen Bibliotheken geht Münzer ohne

A'erständnis vorüber. Dafür spricht er um so aus-

führlicher über religiöse Dinge . besonders über die

l.'oligion der Mauren, ihren Gottesdienst, ihre Sitten

ud Gebräuche und ihre äusseren Lebensbedingungen.
Der Denkungsart des Verfassers entsprechend nehmen
auch Santiago und Guadelupe einen besonderen Platz

in dem Reisebericht ein.

Pfandl will seine Ausgabe wie folgt aufgefasst

wissen: „Für mich ist das Münzersche Itiuerarium

weniger ein Beitrag oder eine Quelle zur Geschichte

und Kenntnis des mittelalterlichen Lateins , als viel-

mehr in erster Linie eine Quellenschrift der spanisch-

mittelalterlichen Kulturgeschichte, eines der wichtigsten

Dokumente der deskriptiven und Reiseberichtsliteratui-

über Spanien" (S. 2). Die Bedeutung des Itinerariums

ist aber damit in keiner Weise erschöpft. Soweit icli

es zu beurteilen vennag, ist der Reisebericht auch ein

wertvolles Dokument für die Sprachgeschichte. Auch
nach der sprachlichen Seite hin wird man ihn gerade

wegen seiner ungekünstelten Art mit Genuss und

Gewinn lesen.

W ü r z b u r g. A d a 1 b e r t H ä m e 1

.

Z ei t s ehr i ft en u. ä.

Germanisch-Romanische flonatsschrift X, .5/6. Mai.luni

19i'2; Fr. v. d. Ley en. Märchen und Spielmannsdichtung. -

K. P e t s c h . Neue Beiträge zur Erklärung des „Urfaust". —
O. Walzel, Albrecht Schaeffer I. — H. Hecht, Shake-

speares Testament und die Vorrede der Schauspieler zur

ersten Folio. — M. Becker. Emile Verhaeren. Nach-
trägliches zu seiner Würdigung. — Leo Spitzer, Oesterr.-

deutsch Assentieren. — G. Fi tt bogen, Karl Candidus
und Conrad Ferdinand Meyer.

Die Neueren Sprachen XXX. o4. März Mai 1922: Emil
.Mackel, Die Sprache im Dienste der .\uslandskunde. —
Karl Ehrke, Die kulturkundliche Einstellung im eng-

lischen Unterricht. — C. Riemann, Lehrplanskizze für

einen neunjährigen englischen Unterrichtsgang.— Richard

Riegler, Lebei'-Seele im Romanischen. — Walther
Kttchler, Jean-Arthur Rimbaud. — Alfred von Martin,
Der Sinn der Coramcdia. — Giovanni Vittorio A more 1 1 i,

Profili di Scrittori Itabani Contemporanei. — Fritz Karpf,
Eine neue Methodik lies fremdsprachlichen Unterrichts, --

Cornel Dumbacher, Englisch oder Französisch? —
Karl Richter, Staatsbürgerkunde und neusprachlioher

[interricht, — Leo Spitzer, Zur pronominalen Ver-

wendung von (hs. — Wilherm Ricken, Nachträge zur

Lehre vom Subjonctif, — Werner Mulertt, Spaniens

Weltanschauung und Weltstellung. — Adalbert Hämel .

Spanische Schullektüre, — Walther Kttchler, Di-^.

Wochenschrift „Espana". — Anzeiger: E, N euend orf f

,

Die Schulgemeinde (G. Herzfeld), — Hermann Hirt,
Geschichte der deutschen Sprache. — I'riedrich Kluge,
Deutsche Sprachgeschichte (Wilhelm Havers), — Rudolf

Gross mann, Spanien und das elisabethanische Drama,—
Hans Hecht, Robert Burns. — Luise Sigmann, Die

englische Literatur von 1800— 1850 im Urteil der zeit-

o;enössischen deutschen Kritik, — Neue Tauchnitz-
Bände: C, N, und A, .M, Williamson, The Liou's

Mouse. — Eden Pillpotts, The Bronze Venus. —
Arnold Bennett. The Piain Man and his Wifc. —
0. Henry. Cabhages and Kings, — Edgar Rice Bur-
rou ghs," Tarzan of the Apes. — Bernhard Shaw,
Fannv's First Phiv, — Edgar Rice Burroughs, The
Retufn of Tarzan. '— Grace Rhys, About Many Things.

(Walter F, Schirmer). — Shakespeares Werke in Einzel-

ausgaben, — Molieres sämtliche Werke, hrsg, von Eugen
Neresheimer (Walther Küchler), — Stefan Zweig,
Marceline Desbordes-Valmore (Wilhelm Friedmanii),
— Leo Spitzer. Studien zu Henri Barbusse (Kurt

Glaser). — Frieda K ocher, Reduplikationsbildungen im
Französischen und italienischen (Leo Spitzer). — Max
Leopold Wagner. Das ländliche Leben Sardiniens im

Spiegel der Spracf.e (Gerhard Rohlfs). — Benedetto Croce,
Dantes Dichtung. — Karl Voss 1er, Dante als religiöser

Dichter (Walther Küchler), — Rudolf Grossmann,
Praktisches Lehrbuch des Spanischen unter Berücksichti-

gung des südamerikanischen Sprachgebrauchs, — A.

Seidel, Einführung in das Studium der romanischen

Sprachen (Adelbert flämel),

Tijdschrift voor Taal en Letteren X, I : Fr, Th. Hosten,
Niet-Geestelik Tooneelwerk van Katholieken. — L, (',

Michels, De beginstrofe van Maerlant's Der kerken

clage, — J, Moormann, „Lossche Neködesch", Een
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Limburgsclie geheimtaul (Forts, in Heft 2) — •_': H. H.
K n i ppenberg, Frederik van Eeden. — Ders., Teilens
Volkslied. — C. J. Zwijsen, Grepen uit de Spaansche
Letterkunde.

De Nieuwe Taalgids XV, 4: .J. W. Muller, De uitbreiding
van ons taalgebied in de zeventiende eeuw. — G. G.

Kloeke, De dialecten en de klankwetten. — .1. de Vries,
Taal en spellingstrijd in Xoorwegen, — b: C. H. N.
de Vooys, Het onderzoek naar de Mnl. woordgeografie.
— R. Koncke, Bij eeu gedichtje van Roemer Visser. —
J. W. Muller, Die uitbreiding van ons taalgebied in de
zeventiende eeuw. — B: J. M.Acket, Waar halen ze't

vandaanV — A. Kl u wer, Een nieuwe historische

grammatica van oiize taal. — .J. W. Muller, De uit-

breiding van ons taalgebied in de zeventiende eeuw.
sSchluss.) — XVI, 1: W. H. .Staverman, Rousseau en
de Komantiek. --- .(. .1. Le Roux, Berichten over
.Afrikaans. Hottentots en Portugees. — W. de Vries,
Opmerkingeii over ontleding. — Ph.J. Simons, Kennis-
kritiese beschouwingen. — C. G. N. de Vooys, Een
nieuwe regeling van het graraniaties woordgeslacht. —
C. d. V., Onzuivere terminologie en l)egripsverwarring. —
2: A. C Bouman, Over ongemotiveerde inversie. —
Pb..J. Sim ons, Keiiniskritiese Ije.schouwingen. II: Etymo-
logie en Syntaxis in onderlinge vergelijking.

De Drie Talen. Febr./März 19-J2: L. P. H. Eykman, Da
plaats van .,little" in verbinding niet een ander bijvoeg-
lijk naamwoord.

Leuvensche Bijdragen. Tijdschrift voor noderne Philo-
logie XIV, 1. Bijblad: L. Grootaers, Dialectiscli Kleiu-
goed : 2. Baktaud. y. Navel. 4. Eigenaardige samen-
stellingen. — Ders., Taalgeographisch onderzoek. — Be-
sprechungen: P. Geyl. Nederlaiid en Belgii? (A. Carnoy).

- Marlowes „-Jew of Malta", Stil und Echtheits-

Iragen. Von Margarete Thimme (G. Ob. van Langen-
liovel. — Karl Brunner, Die Dialektliteratur von Lanca-
.shire (G. Cb. van T^angenbove). — Alfons de Cock,
Studien en essays over oude volksvertelsels (H. Van
Mierlo)- .1. J. Salverda de Grave, Italie's Letter-

kunde (J. P.). — .). Gessler en C. Van derstraeten,
Algemeen repertorium der Hasseltsche ( >rdonnantieboeken
(f. De Baere). — .Jac. van Ginneken, Gelaat, Gebaar
cn Klankexpressie (L. Gröotaer.«).

Modern Philology XIX, 4. May 1922: Algernon Coleman
Some Sources of tbe ..Roman de la Momie". — Martin
Seil ü tze.The Fundamental Ideas in Herder'sTlioughtlV.
— John C. Hodges, The Nibelungen Saga and tbe

Great Iri.sh Epic. — Walter Clyde Curry, Tbe Malady
of (^"haucer's Summoner. - Fred. Ives Carpenter,
Spen&er in Ireland. Reviews: The Captives; or, The
Lost Recovered. By Thomas Heywood. Ed. by AI.

Corbin .Judson (C. R. Baskervilll. — Henry God.lard
Leach , Angevin Britain and Scandinavia (Chester Nathan
Gould). -" Le Roman de la Rose par Guillaume de I^orris

et .Jean de Meuu. P. p. Ernest Langlois (T. A. .Tenkinsl. —
The Song of Roland done into Englisb in the Original
Measure. By Charles Sco tt- M on er ief f ; La Cbanson
de Roland. Traduction nouvelle d'apres le Manusorit
d'Oxford. Par Henri Chamard (T. A. Jenkins). — P.
de Nolbac, Ronsard et THumanisme (Franck L. Schoell).
- L. F. Mott, Ernest Renan (E. Preston Dargan). —
Le Opere di Dante. Tcsto critico della Sooietil Dantesca
italiana (Ernest H. VVilkins). — Pedro Henriquez Urona,
La versificacion irregulär ^George T. Nortliup). — Ramtm
Menendez Pidal, Un aspecto en la elaboraoiön de „El
Quijote" (George T. Nortbup). — Des Minnesangs Frühling
mit Bezeichnung der Abweichungen von Lacbmann und
Haupt und unter Beifügung ihrer Anmerkungen neu be-

arbeitet von Fr. Vogt (.lohn L. Campion). — S. Singer.
Wolframs Stil und der Stoff des l'arzival (John L.

(^ampion).

Philologicai Quarteriy 1, I. .lau. I'.i22: Th. .\. Knott,
t'haucer's Anonymous Merchant. - K. N. S. Thompson,
Between tbe „Sfiepbeards Calender'' and „The Seasous". —
H. S. Hughes, A Dialogue — Possibly by Henry Fielding.
—

• .J. S. Kenyon, A Note on Hamlet.

Modern Language Notes XXXVIl, (i. .lune li>22: Walter
Sil/,, Rational and Emotional Elements m Heinrich
von Kleist. — Aaron Schaffer, Tbc „Treute-six ballades

j

joyeuses" of Theodore de Banville. — E. C. Knowlton,
Causality in „Samson Agonistes". — G. C Vogt, „Tbe

\
Wife of Batb's Tale", „Women Pleased", and ..La Fee

' Urgele": A Study in the Transformation of Folk-Lore
Themes in Drama. — A. M. Bierstadt, Unacknowledged
Poems by Thomas Campbell. — W. F. Tamblyn, Notes

l on „King Lear". — P. F. Baum, The Mare and the
\yoIf. — W. A. Eddy, A Source for Gulliver's First
Voyage. — Reviews: Sir Israel Gollancz, Cleanness,
an Alliterative Tripartite Poem on tbe Deluge, the
Destruction of Sodom, and the Death of Belshazzar, by
tbe Poet of Pearl (G. J. Menner). — E. Ermatinger,
Das dichterische Kunstwerk (T. M. Campbell). — Neil C.
Brooks, The Sepulcbre of Christ in Art and Liturgy ;

witb special Reference to tbe Liturgie Drama (Grace
Franck). — Harry \V. Wann, French Conservation aiid
( 'omposition (George Getchev). — Corresjiondence : Marg. M.
Beck, Tlie Dance of Death in Shakespeare. - .John D.
Rea, .lulius Caesar II, 1, 10—84. — Fr. Klaeber,
„Looking Under tbe Sun''. — .1. S. P. Tatlock, „Under
tlie Sonne". - R. Withingtou, A Portmante;iu Word
of 1761; „Tomas". — R. Shafer, Henry More's „Psycho-
zoia". — Brief Mention : Otto Jespersen, Language,
Its Nature. Development, and Origin.

Publications of the Modern Language Association of
America XXXIII. 4. Dec. 1918: W. Witherle La wrence,

j

Tbe Dragon and bis I^air in Beowulf. — Charles E. ;

Whitmore, .\ Definition of the Lyric. — Howard
Rollin Patch, Some Elements in Mediaeval Descriptions
of the Otherworld. — .Tessie M. I^vons, Frisian Place-
Names in England. — XXXVI, 4. Dec. 1921: G. Atkin-
son, A French Desert Island Novel of 1708. — Hilda
Laura Norman. Tbe Personality of Hippolyte Taine. —
Charles E. Whitmore, The Field of the Essay. —
Charles Read Baskervill, English Songs on tbe Night
Visit;. — Stanley T. Williams, The Story of Gebir. —
Jos. W. Beacb, Bowdlerized Versions of Hardy. —
Clara F. Mc I n t vre, Were the „Gothic Novels" Gothic? —
XXXVIl, 2. June 1922: Charles Bertram Lewis. The
Origin of the Weaving Songs and tbe Theme of the
(iirl at tlie Fountain. — Maud Elizabeth Temple,
Paraphrasing in the „Livre de Paix" of Christine de
Pisan of the Paradiso III -IV. — W. Shaffer Jack,
Development of the „Entremes" before Lope de Rueda. —
Robert Adger Law, „In Principio". — L. R. Merrill,
Nioholas Grimald, the Judas of the Reforination. —
Gustave L. van Roosbroeck, Hamlet in France in

1U6:1 — .^Iwin Tb aler, StroUing Players and Provincial
Drama after Shakespeare. — William Hall er, Southey's
Later Radicalism. — C. M. Lotspeich. Poetrv, Prose.
and Rbythm. — G. R. Elliot, How Poetic in Shelley's

Poetry? - Olin Harris Moore, Mark Twain and Don
Quixoto. -- Robert Withingtou. Additional Notes on
Modern Folk Pageantry. — Roscoe E. Parker, Laurence
Minot's Tribute to .Tidin Badding.

.lanvierMars 1922:

'Occident s"affron-

rhenan ami de la

P. Toldo. Le

Revue de litterature comparee II, 1.

F. Bai d onspi_>rge r, (lü l'Orient et

tent. — P. de Nolliac. Vn poete
Pleiade. II [. Paul Melissus a Paris.

„Meine bride': a propos d'un conte de Piron, — J.Les-
coff ior, Fne adaptation de Victor Htigo parBjörnson. —
P. Trahard, Les sourcos de r„Amour africain" dans le

„Theätre de Clara Gazul". — H. H a r v i 1 1 . Les „Triomphes"
de Petrarque. traduction en vers franvais par S. Boiigouyn,
valet de chambre de Louis XII. — J. Drescb, Quatre
lettres inedites de Volney. — F. B, Le sejour de Brillal-

Savarin aux Etats-Pnis. — E. Eggli, Les Lettres de

Charles de Villers .a Jean de Muller. — E. A. Peers,
The earliest notice of Byron in Spain. — P. Martine,
Notes stendhaliennes. — i'lan general du cours d'esthetique

professe par .\miel en 18-50— 18-51. — F. B., Le „moment
psvcbologiquo" : histeire d'un mot et d'un contresens. —
Necrologie: F. B ald en sp erger, Emil Boutroux (1845—
lf<71). — Chronique, — Bibliographie des qucstions de

litterature comparee. — Comptes-rendus critiques: L.

Cazamian, L'evolution psvcbologique et la litterature

011 AngleteiTe(l(iHO - 1914) (P.'Hazard). — R. Wi tbi ngton .

Englisb Pageantry. an bistorical Outline (G. Cohen). —
F. de Figuoiredo, A critica litteraria como .sciencia;

Estudos de litteratura (G. Le Gentil). — II, 2. Avril-
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Juin 1922: F. Bull, ün grand disciple de Moliere:
Ludwig Holberg. — W. Folk ierski, Moliere en Polgiie.
— J. J. A. Bertrand, Giiillaume Schlegel critique de
Moliere. — E.Lambert, La ...Juive de Tolede" de Grill-

parzer, etude sur la composition et les sources de la

piece. — .J. Copeau, Quelques indications sur des re
presentations de Moliere aux Etats- Unis. — P. Cha-
ponniere, Les notes de Regnard pour le theätre Italien.
-- P. Diraoff, l'ne lettre inedite du Chevalier de Pange
ä Andre Ohenier. — J. Ay nard, Notes iuedites de S. T.
Coleridge. — J. Sarrailh, Un drame espagnol tii-e de
Carmen. — Chronique. — Bibliographie des questions de
litterature comparee. — Comptes rendus critiques: D. .Asin

Palacios, La Escatologia mvisulmaoa en la Divina
Comedia (P. van Tieghem et Gaudefroy-Demouibyne.s). —
G. Cohen. Ecrivains frarKjais eu Hollande dans la

premiere moitie du X VII'- siecle(K.R.G alias). — II. .'-i.Juillet

Septembre 1922: P. G all and, Vn poete erraut de la Re-
naissance: Jean Van der Noot et l'Angleterre. — J.

Dresch, Börne et son histoire inedite de la Revolution
franvaise. — H. Girard, Comment Shelley a ete revele
:'i V. Hugo : la „Greve de Samarez" de Pierre Leroux. —
.1. Han kiss, Petöfi et lespoetes franrais.— F. Chambon,
Merimee et la societe anglaise. — .1. Larat, Recit d'une
visite ä Lavater en 178;-i. — P. Ronzy, Deux billets

inedits de M""' de Stael :i Teresa Bandettini. - E. Eggli

,

Les lettrcs de Charles de ViUers a Jean de Muller. —
A. Koszul, Inedits Italiens de Shelley. — G. Chinard,
Shelley et Vigny: une source possible de la „Maison du
berger". — Comptes-rendus critiques: G. Lanson , Manuel
bibliograpliique de la litterature tran^aise moderne (G.

Cohen)..— G. Atkinson, The extraordinarv Voyage in

French Literature before 1700 (E. Tons'. — La creation
poetique (über F. Clarke Prescott, The poetic Mind. New
York, Macmillan 1922. «0« S. S"). — L'Anneau de
Fastrade dans la litterature. — Traces Arabes chez Dante.
— Les Couditious materielles du Theätre Anglais (über
Alwin Thal er. Shakespeare to Sheridan i. — Vers le

Romantisme Allemand (über A. Joli vet . Wilhelm Heinse.
Paris, Rieder. 1922. b92 S. 8", und J. Cla verie, La
.leunesse d'Hoelderlin jusqu'au roman d'Hvperion. Paris.

Alcan. 1921. 232 S. 8»). — L'CEuvre critique de Goethe
en Anglais (über Goethe's Literarv Essavs, a selection in

English. New York, Harcourt, Brace & C'. 1921. 302 S. 8»).

— Influences etrangeres en Espagne. — Le Drame
larmoyante ä Venise.

Indogermanische Forschungen XL, 13: H. Reichelt,
Die Labiovelare. — A. N ehrin g. Die Seele als Wasser-
blase. — G. Neckel, Die freisilbigen Akzenttypen des
Germanischen. — v. Grienb erger, Ortsnamenmaterial
und Sprachvergleichung. — E. Kiekers, Imperativisches
in indikativischer Bedeutung im Neuhochdeutschen. —
(~>. Behaghel, Die 2. Per.s. Sg. Ind. Prät. st. Flexion
im Westgermanischen.

The Journal of English and Germanic Philology XX, 3.

Juli 19 U: Gudmund Schütte, The Nibelungen Legend
and its Historical Basis. — J. Zeitlin, The Editor of

the „London Magazine". — Edwin G. Gudde, Traces of

English Influences in Freiligrath's Political and Social
Lyrics. — Stuart Robertson, Sir Thomas Browne aud
R. L. Stevenson. — Otto B. Schlutter, Weitere Nach-
träge zu den Althochdeutschen Glossen. — Thornton S.

Graves, Some Facts about Anthony Aston. — William A.
Read, On Chaucer's Troilus and Criseyde 1 . 228. —
Reviews: Alb. Morey Sturtevant, D. A. Seip, Norsk
Sproghistorie. — Harold N.Hillebrand, R. Withington,
English Pageantry Vol. 2. — Lawrence M. Price, L. van
Tuvl S i m m o n s , Goethe's Lyric Poems in English
Translation Prior to ISfiO. — Harold N. Hillebrand,
0. J. Campbell, The Position of the Rood en Witte Roos
in the Saga of King Richard III. — .John J. Parry,
F. J. Harries, Shakespeare and the Welsh. — Arthur
Stanley Pease, L. N. Broughton, The Theocritean
Element in the Works of William Wordsworth. — Notes
(T. Diekhoff , Goethe's Torquato Tasso IL 1319-1337. —
B. A. ühlendorf, Two Additional Sources of Seals-
field). — XX, 4. Oct. 1921: F. B. Kaye, The Writings
of Bernard Mandeville. — E. Prokosoh, Inflectional
Contrasts in Germanic. — Albert Morton Bierstadt,

Gertrude of Wyoming. — Ernst Voss, Two Alsatian
Patriots of the Sixteenth Centurv. — Albert Morey
Sturtevant, Zum Altnordischen Vokalismus. — H. W.
Puckett, Another „Faust". — Oral Sumner Co ad,
Shakespeare and Aeschylus. — Reviews: Camillo von
Klenze, P. Hume Brown, Life of Goethe. — William E.

Mead, H. C. Wyld, A History of Modern CoUoquial
English. — Henning Larsen, G. Schütte, Offerpladser
i Overlevering og Stedminder. — Julius Goebel, Katha-
rine Anthouy's „Margaret Euller''. — Paul R. Pope,
Max Koch, Richard Wagner. — Harold N. Hillebrand,
Carleton Brown. The Stonyhurst Pageants. — Otto B.
Schlutter, F. Kluge, Von Luther bis Lessing. — Harold
N. Hillebrand, .1. H. H. Lyon, A Study ol the Newe
Metamorphosis. — William E. Mead, H. C. Wyld,
English Philology in English Universities.

Chronik des Wiener Qoethe-Vereins. 33. Band : Wilhelm
Weckbecker, unser Goethe-Museum. — Rud. Payr
V. Thurn, Ein unbekanntes .lugendbild Goethes. (Mit
^ Bildnissen.) — Eduard Castle. Goethe im „Kranz".
Zur Geschichte der Goethe-Verehrung in Böhmen. —
Ankauf des Goethe-Hauses in Weimar durch den Deutscheu
Bund 1842 43. — Robert Arnold, Ein imbekauntes Ge-
dichtcheu Goethes? — W. Weckbecker, Nachruf für

den verstorbenen Obmann Dr. V. W. Rus.

Zs. für deutsche Mundarten, 1922, 12: Deutsche Mund-
artenforschung und -diehtung in den .Jahren 1919 und
1920 (mit Nachträgen zu früheren .Jahren) unter Mit-
wirkung mehrerer Fachgenossen zusammenge.stellt bei

der Zentrale für den Sprachatlas des Deutschen Reiches
und deutsche Mundartenforschung. — R. T r ö g e 1 , Friedrich
Ludwig Jahn und die deutschen Mundarten. — Ernst
Ochs, Vorsicht mit Kleins Provinzialwörterbuch. —
Ders., Der Verfasser des Sausenburger Idiotikons. —
Ders, Vorschlag. — Besprechungen: u. a. Die Mundart
der Grafschaft Glatz und ihrer böhinisohen Nachbar-
gebiete (H. Teuchert). — W. Stammler, Mnd. Lesebuch
(H. Teuchert). — Fr. Schön. Geschichte der deutschen
IMundartdiohtung (0. Meisinger). — Th. Frings und .1.

V a n d e n h e u v e 1 , Die südniederländischen Mundarten ( L.).

— Werneok-Br üggemann. Alte vlämische Volks-
lieder (F. Wippermaun). — R. Kämpf, Lautlehre der
Reichenberger Mundart (0. Philipp). — A. Bass, Biblio-
graphie der deutschen Sprachinseln in Südtirol (A. Pfalz'.

Svenska Landsmäl ocksvensk folkliv, 1919, 1: E. Linde r-
holm, Nordisk niagi, studier i nordisk religions- 'rck

kyrkoh'storie. — 2; .1. V. Lindgren, Burträskmälets
grammatik. — 3: J. Gätlind, En västgötsk bröUopsdikt
frun 1700-talet. — H. Geijer, Undersökningen av
svenska folkmal 1918. — Institutet för ortsnamns- ock
dialektforskning vid Göteborgs högskola 1917— 1918. —
1920, 1: H. Geijer, En byskomakares historia. — D.
Levander, Apokope i älvdalsmalet. — H. Geijer,
Undersökningen av svenska folkmäl 1919. — Institutet

för ortnamns-ock dialektforskning vid Güteborgs hägskola
1919—1920. — 2: H. Dahlgren, Frau Synnerby, Be-
rättelser pä västgötamal. — 3: 1500- ock 1600-talens
visböcker utgifna af A. Noreen och A. Grape: VIII. Drott-
ning .Sofias visbok. IX. Stjerneldska handskriftens (E 13H)

visor.

English Studies IV, 3. June 1922: W. van Doorn, Fruit
from the Golden Bough. — Mary S. Sergeantson,
The Dialectal Distribution of certain Phonological Fea-
tures in Middle English. — Notes and News. — Reviews:
Sau rat, La Pensee de Milton (S. B. Liljegren). —
Pollard, Shakespeare's Fight with the Pirates and the
Problems of the Transmission of bis Text (Edvv. B.
Koster). — The Works of Shakespeare edited by Sir

Arthur Quiller-Couch and John Dover Wilson (A. G.
van Kranendonck). — L.Kellner, Die englische Literatur
der neuesten Zeit (A. G. van Kranendonck). — Farrow,
A Dictionary of Military Terms (F. P. H. Prick van Wely).
— English Studies. Shelley Centenary Number: J. de
Gruyter, Shellej' and Döstojevsky. — A. Verwey,
Alastor. translated into Dutch. — J. Kooistra. The
Pan-erotic Element in Shellej'. — Ders., Shellev-Biblio-

graphy 1908—1922.
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Zs. für romanische Philologie XLII, 2: Th. Braune,
I'eber die gerni. Wurzeln g-b und g-f in den rom.
Sprachen. — H. Neunkirehen, Zur Teilungsformel im
Provenzalischen (Seh).). — L. Spitzer, Franz. Etymo-
logien. — D e r s.. Das Gerundium als Imperativ im
Spaniolischeu. — G. Eohlfs, Lat. nt „wie" im heutigen
Kalabrien. — Ders., Apul. /.», Kalabr. )iiu und der Verlust
des Infinitivs in Unteritalien. — .To". Bruch, Die Sippe
des frz. hnmlrier. — Ders., Die Entwicklung von r/r im
Span. u. Port. — F. Gennriuh. Zu den Liedern des
Conon de Bethune. — Besprechungen: E. Quaresima,
Battisti, Zur Sulzberger Mundart. — R. Riegler,
Spitzer, Ueber einige AVörter der Liebessprache. — \V.
"\V'u rzbach, Gro.ssmann, Spanien unddas elisalieth.anische
Drama. — A. AVihef a hrt, ßassermaim, Dante, güttl.

Komödie III. - - E.Seifert, Auerbach, Zur Technik der
FrUhrenaissancenovelle in Italien und Frankreich. —
W. Meyer-Lilbke. Zu Z.s. 41, (194 und 42, KU. — E.
Gami Ilse heg, Erklärung.

Studj Romanzi XVI: M. Pelaez, II Canzoniere Pro-
venzale L (Cod. Vaticano ;'.2U6). 206 S. S». L. ;^ö.

Archivum Romanicum V, 2. Aprile-Giugno 1921; Guido
Bat teil i. Segreti di magia e medicina medievale cavati
da un oodice del ..Tesoro". — Gino Borghezio, Poesie
musicali latine e francesi in un codice ignorato della
Biblioteca capitolare d' Ivrea (Torino). — Alph. Bm-
narski. Le Petit .lehan de Saintre. — G. Bertoni,
Brevi giunte al vocabolario bormino. — Giorge Pascu,
Etudes de Semasiologie roumaine. — P. Skok, Pnculica.
— G. Bertoni, Boto da Vigevano. -- Lodovioo Frati,
Guglielmo Arcivescovo di Rouen ed Arnaldo da Villa-
nova. — G. Bertoni, LTn sonetto per la morte di un
buffone degli Estensi.— Bibliograiia: Francesco D'O vidi o,
Studii suUa piü antica versificazione francese (Giulio
Bertoni). — Pubblicazioni cassinesi (Guido Vitaletti). —
Mario Pelaez; II Canzoniere proveuzale. L. Codice
Vaticano 3206 (G. Bertoni). — G. Sedier, II Romanze
di Tristane e Isotta (Guido Vitaletti). — Cronaca biblio-
grafica e critica : .\ngelico Prati, Nomi locali del Tren-
tmo (Mario Gualzata). — Angelico Prati, Escursioni
toponomastiche nel Veneto ^Mario Gualzata). ~ G.
Bottiglioni, Fonologia del dialetto imolese {G. B.). —
Ders., Saggio di fonetica sarda (G. B.). — A. .leanroy,
Le troubadour Pujol (G. B.). — Gabriel M. '^'erzara,
!Materiales para la formacion de un vocabulario de
palabras usadas en Segovia y su tierra (G. Rohlfs). —
Eugene Rolland, Faune populaire de la France (R.
Eiegler). — Vi, i. Gennaio'Marzo 1922: Ern.st Gamill-
scheg. AVetzstein und Kunipf im Galloromanischen. —
Gerb. Rohlfs. Das romanische habeo-Futurum und
Konditionalis. — P. Skok. Onastini. — G. Bertoni,
L.Spitzer, Etiniologie. — Rieh. Riegler, Italienische
Vogelnamen. — G. Vitaletti, Intorno ai „Miracoli della
Vergine''. — G. Bertoni, Tavola del ms. jacoponico del
Marchese \'iti-Molza a Modena. — Bibliograiia: G. Dot tin,
La langue gauloise (J. Jud). — Giorge Pascu, Biblio-
graiia rumena 1916—1920: 1. B. Skok, Neue Beiträge
zur Kunde des romanischen Elements in der serbo-
kroatischen Sprache. — 2. L. Spitzer, Rum. gruiu
(grunü) „Hügel"; J. Brtlch, Rum. gruiü „Hügel". —
i. A. Philippide. Barangii in istoriea Roniinilor si in
limba romineascä. — 4. Ders., Prejuditii. — .">. (4. Pascu,
Sufixele Romine.'<ti. — (j. Letopisetul Tärii Moldovei panä
la Aron Vodä (1:1.^9— 159.5) intocmit. dupä Grigorie Ureche
vornicul, Istratie logofätul .si altii, de Simion Dascalul.
Ed. crit. de Const. Giurescu, cu o prefatä de I. Bogdan. —
7. Psaltirea Scheian.i comparatä cu celelalte psaltiri din
secolul XVI ."i XVII traduse din slavone.ste. Ed. crit.

de I,-A. Candrea. — 8. M. L.Wagner, Balkanroman.
Skala, mittel- und neugriech. -y/A'l.'x, ttirk. iskele, alban.
skelä, rum. sclielä usw. — 9. G. Weigand, Rumänische
Grammatik. — 10. P. Skok, Einige Worterkläruugen.

—

11. H. Jarnik, Sur Ion Creang'a Harab Alb, heraus-
gegeben, übersetzt und erläutert von G. Weigand;
deis.. Zur Interpretation von I. Creangäs Harap Alp.

—

12. Ernst G a ni i 1 1 s c h e g, Oltenische Mundarten. —
IM. H. ßai-ic, Albanorumaniscbe Studien I. — 14. P.Haas,
Assoziative Erscheinungen in der Bildung des Verbal-
stammes im Rumänischen. — 15. G. Weigand, Die
aromunischen Ortsnamen im Pindusgebiet. — 16. W. Do-

maschke. Der lat. Wortschatz des Rumänischen. —
17. G. Pascu, Gligorie Ureache. Izvoarele lui Ureache.
Interpolärile lui Simion Dascalul si Textul lui Ureache.
.Studni de istorie literar:i. — 18. Ovid Densusianu.
Literatura Rominä Moderna I. — 19. W. Meyer-Lübke,
Romanisches Etymologisches Wörterbucli 9-^14. — 20. L.
Spitzer, Rum. porumb ..Mais"; H. Tiktin, zu rum.
porurab „Mais". — 21. Sextil Puscariu. Locul limbii
roniine intre limbile romanice. — 22. A. Rosetti,
Coiindele religioase la Romini. — '2'i. lorgu lordan,
Diftongarea lui e .si o accentuati in pozitiile ä. e. —
24. B. A. Betzinger und R. Kurt h ,' Rumänische
Sprachbrücke. — 25. G. Pascu, Beiträge zur Gescliichte
der rumänischen Philologie.

Qiornale storico della letteratura italiana LXXIX, 2':i.

Fase. 2yt)2H7: CMar;i (Jatti, Gli sci-itti di Veronica
Giuliani. 11 dramraa di un' auima religiosa. — Ferd. Neri,
II De Sanctis e la critica francese. — Plinio Carli,
Guido d;i Montefeltro nell'episodio dell' „Infermj" dan-
tesco. — Luigi Berra, Nove lettere iuedite di Mons.
(iiovanni Guidiccioni e nuove notizie sulla sua lumziatura
di Spagna. — Giovanni .lannone, Noterelle dantesclie
di Alessandro Poerio. — Rassegna bibliografica : Giulio
Bertoni, Ezio Levi, L'guccione da Lodi e i primordi
della poesia italiana. — Letterio di Francia, Anonirai
Fiorentini diversi, II Novellino e altre novelle antiche
riveduti nel testo, con introduzione e note di F. Sicardi. —
Attilio Moiuigliano, Natale Busetto, La genesi e la

formazione dei „Promessi Sposi'; Raffa Garzia, Xote
manzoniane; AI. Manzoni, Le piu belle pagine. scelte
da G. Papini Vol. I: Fr. De Sanctis, Manzoni: AI.
Manzoni, Le tragedie, gl" inni sacri, le odi nella forma
definitive e negli abozzi e con le varianti delle diverse
edizioni a cura di M. Scherillo. Terza edizione. — Bol-
lettino bibliografico : II Codice Trivulziano 1080 della
Divina Commedia ripi-odotto in eliocromia sotto gli
auspici della Societä dantesca italiana nel sesto centenario
della morte del poeta, con cenni storici e descrittivi di

L. Rocca (L. Rocca*. — Dantis Alagherii Epistolae. —
Le lettere di Dante: testo, versione, commento e appendici
per cura di A. Monti (L. Galante). — Studi danteschi
diretti da .M. Barbi, Vol. III— IV (S. Debenedetti). —
Paget Toynbee, Dante Studies (V. Cian). — C. Gozo,
L'enigma forte e quello del Veltro risolti con unica
soluzione (D. Guerri). — G. Bertoni, Guarino da Verona
fra letterati e cortigiani a Ferrara 1429 - 1460 (G. Reichen-
bach). — G. Della Casa, 11 Galateo con introduzione e
note di L^, Sco ti- Bertinelli (G. Reichenbach). —
G. Gentile, Giordano Bruno e il Pensiero del Bi-
na.scimento (A. Faggi). — St. Quadrio, Di F. S. Quadrio
e delle sue opere (C. Calcaterra). — R.Barbiera, Carlo
Porta e la sua Milano: C. Porta, Poesie milanesi, ediz.

fatta sotto gli auspici della ..Societa del Giardino" per
commemorare nel centenario della morte il Poeta. die
ne fu Socie (A. Momigliano). — M. Ziino, Raffronti
manzoniani (A. Belloni). — N. Tommaseo e G. Cappon i,

Carteggio inedito dal 1833— 1874, per cura di 1. Del
Lungo e P. Prunas. Vol III. II secondo esilio — Corf

u

1849—1854 (V. Cian). — F. M omigl i an o , Vita dello

Spirito ed eroi dello Spirito; ders., Scintille del Roveto
di Staglieno (C. Calcaterra). — G. Oanna, Scritti letterari

(O. Ferrari). — G. Samperisi, La poesia di Mario
Rapisardi iC. Calcaterra). — Annunzi analitici: Andrea
Moschetti, Questioni cronologiche giottesche. — C
Garibotto, I maeslri di grammatica a A erona (Vi. Ci.).

-

Gian Fr. Guerrazzi, Pier de' Creseenzi (Vi. Ci.). —
Luigi Fasso, II canto XXIII del Purgatorio (A. Moni.),

Michele Scherillo, Dante et Folquet de Marseille (G.

Bertoni). — Gli studi danteschi di Carlo Cipolla raccolti

per iniziativa dell' Accademia di agricoltura, scienze ej
lettere di Verona (Vi. Ci.). — Paola Cavenaghi Caiupari,
LTn commento quattrocentesco inedito ai ..Trionfi" dell

Petrarca (E. Ch.). — A. Boselli, 11 carteggio del card.l

Alessandro Farnese oonservato nella „Falatina" di Parmaj
(C. Calc). — Venceslao Santi, 11 fico di Alessandro!
Tassoni (A. Belli. — Vinc. Sau 1 in o , Francesco De Lemenej
nella vita e nelle opere (L. P.). — Luigi Fasso, Lal
veridicitä dell' Alfieri alla luce di un nuovo documento^
(A. Ml im). — Ettore .Stampini, La commemorazione
centenaria di Stafeno .Antonio Morcelli (Vi. Ci.). — Alberto
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Niccolai, ßenato Fucini(A. Mom.)- — BenedettoCrooe,
Pescasseroli (Vi, Ci), — Aldo Andreoli, MiliziaCVi. Ci). —
Comunicazioni ed appunti: D. Guerri, Di im luogo da
emendare nella Epistola di Dante „Universi.s et singulis".—
E. Oliiorboli, Notereile petrachesche. — E. Male, II

Graciau e alcuni „emblemata" dell'Alciato. — P. PeccUiai.
Tna Ic'ttera inedita del Leopardi.

Etudes italiennes III, 4: G. Bianquis. L' influence de

Dante sur lu litterature allemande. (Schluss.)

il Oiornale Dantesco XXV, 1: Alt'redo Galletti, Dante
« il Milton. — Luigi Valli, II simbolo centrale della

„Divina Commedia" ^La Croce e l'Aquila. — G. ß. Sira-
gusa, Le recenti edizioni del testo della „Monarchia". —
G. Lesca, Non „pro domo mea". — G.Fatini, „Dietro a

le po.ste de le care plante" nella regione amiatina: (I. Per
la via „Bomea" sotto la Pocca di Ghiao di Tacco. —
IL „E vedr:ii Santafior com' (> oscura!". — 111. 11 prolilo

di Dante). — A. Dobelli, Noterelle dantesche (1. „. . . . p

cio sa '1 tuo dottore'". Inf. c. V.). — I. Parallelismu tra

r Epistola De Quadragesima di Pier Damiano a frate

lldebrando e 1" Epistola di Dante a Cangiande della

Scala. 11. L' Epistola a Cino da Pistoia (P. .A.maducci'.

III. Dante e il popolo veneto (G. Brognoligo). IV. 11

Veltro. V. Le parole di Plutone (F. de Paola). VI. L' ori-

gine fiorentina di Jacopo della Lana (F. Filippini'.

Vll.Versione in lingua maltese delF „Orazione donienicale"

di Dante, Purg. XL l-'i-l (M. Inguanez). \IIL 11 „Ma-
riscalco". IX. L' Amtesibeua, Inf. XXIV, 87. X. La
..Valle di Tanto" (G. Vitaletti). — Kecensioni; A- Basser-
mann, Dantes Paradies, der göttlichen Komoilie dritter

Teil, ecc. (L. Olschki); 11 ..Codice Landiano" della „Divina
Commedia". Con una pretazione del Prof. A. B a 1 sam o

ed una introduzione del Prof. G. Bertoni (G. Vitalettij:

E. Pistelli, Per la Firenze di Dante (L. Pastinej;

E. Carrara, Presagi di dannazione (L. Pietrobono):
E. Cuccoli, Dante e la scuoJa (L. Pietrobono); A. Chi-
appelli, 11 messaggio spirituale di Dante al nostro
tempo (L. Pietrobono); F. P. Luiso, ön doeumento
inedito luccbese che iuteressa la biografia di Dante (G.

del Duca). — Cronaca critioa e bibliografica: Si parladi:
N. Zingarelli, La falsa attribuzjone del ..Fiore" a
Dante; 1. Del Lnngo, Ali' esilio di Dante: I. AU'esilio
errabonda; IL AU'esilio d'oltrappennino ; G. Vandelli.
Brevo notizia di codici attinenti a Dante che si cou-
servano nella Biblioteca Ricasoli Firidolfi in Firenze;
C. Gueri'ieri Crocetti, Studii di critica letteraria; L.
Piccioni, Intorno ad uq passo del „Purgatorio dan-
tesco" (III, -5.5—57); L. Frati, Noterella dantesca; D.
Guerri, Chiosa al Purg., XXI, 40-60; A. Faggi,
Nota dantesca (Parad., X, 84—37); E. Stampiui,
..Ambages" in Petronio e in Dante; A. Moschetti,
Questioni cronologiche giottescbe; C. Pracchia, Un
dantista dimenticato : Giarabattista Giuliani; F. Ravello.
Dante e il Canavese; Cli. H. Grand gen t, The Ladies
of Dante's Lyrics; G. Brognoligo, Le feste dantesche
del 1805 nelle provincie venete; S Kunior, 11 culto di

• Dante a Vicenza: M. Babbi, Studi danteschi. — Notizie:

I

Lfn figlio naturale di Dante V; Ernesto Monaci: In
' memoriam; 11 Nuovo Arcliivio Veneto; Collectanea variae

doctrinae Leoni S. Olschki obtulerunt, etc.; La Canzone
del Castra (sec. XIII); La fortuua di Dante. I lettori e

studenti in Bologna (1280 — 1321); Raccolta di studi di

storia e di critica letteraria dedicata a F. Flamini; L. P.
Karsavin. Le basi della vita religio.sa medievale, nei
secoli XII—XIll, principalmente in Italia; Dante e l'icono-
grafia romanico-bizantina deU'oltretomba; F. Ureti, Le
edizioni e gli editori del „Dittamondo" ; Per un „Lessico"
del latino medievale d' Italia (47t)-13'.il); La Biblioteca
Carduoci in Bologna; Biblioteca di Bibliografia Italiana
a cura di C. Frati; La Cultura, nuova rivista diretta
da G. De L llis; E. Le vi, 11 libro dei cinquanta miracoli
della Vergine; F.Di Capua, Note all' epistola di Dante
ai cardinali italiani; II Discorso commemorativo su Dante
di M. Barres, La Facoltä di Lettere di Strasburgo;
Dante e i commentatori grafici fraucesi; Le onoranze
dantesche nel Giappone; Les manuscrits Italiens de
Copenhague descritti da P. Högberg; Dante e la
iiiedicina; La tomba di Cangrande della Scala; Dante e
r Gianda; Un vocabolario dantesco. — Necrologio: Fran-
cesco Flamini.

Revista de Filologia Espanota VlII, 2: Francisco A.
de Icaza, Oristöbal de Llerena v las origines del teatro
en la America espanola. — Jose 'F. Montesinos, Con-
tribuciön al estudio del teatro de Lope de Veo-a. — J.
Sarrailh, Algunos datos acerca de D. AntonTo Lifiän
y \ erdugo, auior de la „Guia v Avisos de Forasteros"
1Ö20. — Fidelino de Figueiredo, O thema do „Quixote"
na litteratura portuguesa do secolo XIX. — Jose Maria
Chacön y Calvo. £1 primer poema escrito en Cuba.

—

Leo .Spitzer, Vieil esp. „poridad'-, e.sp. „puridad", port.
..puridade" secret. — Erasmo Buceta, La critica de la
oscuridad .sobre poetas anteriores a Göngora. A.
,.yiedro". — Notas bibliograficas: H. Gavel ,' Essai' sui-
levolution de la prononciation du castillan depuis le
XIV'- siecle d'apres les theories des grammairiens et
quelques autres sources (R. M. P. y A. C). — R. Gross-
"niann, Spanien und das elisabethanisohe Drama (F.
Krüger). — 0. J. TaUgren, De sermone vulgari quis-
quiliae(J. Vallejo). ~ Fidelino de Figueiredo, A critica
hiteraria como sciencia (N. Gonzalez Ruiz). — VIII, 3:
W. Meyer-Lübke, La evoluci.jn de la „c" latina'de-
lante de „e" e „i" en la Peninsula Iberica. — Zacarias
Garcia Villada, Notas sobre la „Crönica de Alfonso III".— Samuel Gili, La „r" simple en la pronunciaciou
espaüola. — Eiigenio Mele, Nuevos datos sobre la
fortuna de Cervantes en Italia en el sigio XVll. -^ Ders .

„Dinare, e piü dinare". — A. G. Sol alinde, La fech;i
del „Ovide Moralise''. — Leo Spitzer, Judeo-esii.
„meldar". — Narciso Alonso C ort es, El autor de la
„Comedia Doleria". — F. Krüger, A proposito de „de
aqui a" hasta. — H. Thomas, Enmiendas al texto de
,,Dos romances anönimos del siglo XVI. — A. C, Vino
judiego". - Notas bibliograficas: Le Poeme du" Cid.
Extraits. Traduction, introduction et notes par E. Me-
rimee; La Celestine. Tragioomedie de Calixte et Meiibee.
Introduction de E. Martinenche; — E. Gossart, Les
Espagnols en Flandre. Histoire et Poesie (J. E. Monte-
sinoiä). — Azorin, Los dos Luises y otros ensayos. — G.
Panconcelli-Calzia,ExperimehtellePhonetik(T.N.T.).
— L Pauli, „Eufant", „gar^on", „fille" dans les langues
romanes etudies paticulierement dans les dialectes gallo-
romans et Italiens (A. C). — P. Barnils, La Paraula.
I. iniciaciö a 1' ensenyament oral dels sords-muts; IL Guia
per al primer ensenyament oral dels sords-muts: III. Re-
gistre metudic de figures y vocables per a servir de
complement al „Primer ensenyament oral dels sords-
muts" (T. N. T.). — J. Dieulafoy, Lsabelle la grande,
reine de Castille (N. G. E.). — R. Bottacchiari,
Grimmeishausen. Saggio su „Lawenturoso Simplicissi-
mus" (Adalbert Hämel). — J. de Santiago y Gömez,
Filologia de la lengua gallega. — A. Bonilla y San
Martin, Las Bacantes, o del origen del teatro. —
VlII, 4: Americo Castro, Unos aranceles de aduanas
del siglo Xlll. — Pedro Henriquez Urena, Observa-
ciones sobre el espanol en America. — R. Menendez
Pidal, Sobre la traducciön portuguesa de la „Crönica
General de Espana" de 1344. — H. Schuchardt, Pro-
blemas etimologicos. — Leo Spitzer, SOCCUS en
espagnol. — S. Gili, „Sonruir". — A. Castro, „Manjar
blanco". — Notas bibliograficas: \V. v. Wartburg, Zur
Benennung des Schafes in den romanischen Sprachen.
Ein Beitrag zur Frage der provinziellen Differenzierung
des späteren Lateins (V. G. de D.). — L. C. Via da v
L 1 u c h , Discursos leidos en la Real Academia de Buena's
Letras de Barcelona (V. G. de D.). — R. Ballester,
Bibliografia de la Historia de Espafia. Catälogo metodico
y cronolögico de las fuentes y obras principales relativas
a la historia de Espafia desdr los origenes hasta nuestros
dias (ß. S. A.). — K. Arnold t. Die Stellung des attri-
butiven Adjektivs im Italienischen und Spanischen
(V. G. de D.). — Antologia castellana, ed. Geers (G. A.). —
\V. A. Beardsley, Infinitive constructions in old
Spanish. — A. Pellizzari y D. Guerri, 11 libro del-
l'Arte. — P. Sainz v Rodriguez, La obra de „Clarin"
(R. G. de Ortega).

Revista Lusitana XX: A. C. Pires de Lima, TradifHes
populäres de Santo Tirso. — S. R. Dalgado, Dialecto
mdo-portugues de Negapatao. — J. D. Ribeiro, Turquel
folklorico. — G. de Brito, Estudos camonianos. - B.
Barbosa, Contns ])opulares de Evora. — 0. dePratt,
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Kornes de ventos. — Maria de C. P. Dias. Tradi^ijes

populäres do Baixo Alemtejo (Ourique). — F. B. Bar-
r eiros. Vocabulario barros.^o. — J. A. Guerreiio Gascon,
As Janeiras e es Eeis (Algarve). — J. J. Nunes, Textos
antigos portugueses. — J. da Sih-a Correia, Migalhas
etnograiicas. — F. Alves Pereira, Glossario dialecto-

logico do coDcelho dos Arcos de Valdevez (Alto-Minho).
— A. T. Pires, Investigaci'es etnograficas. — J. L. de V..

As cantigas em hoiira do Condestavel. — .T. M. Adriäo,
Ketalhos de um adagiario. — XXI; Carolina Michaelis

de Vascon cellos, Introduc/äo a liebes de filologia

portupuesa na Univeisidade de Coinibra. — J. M.
Adriäo, Eetalhos de um adagiario. — J. Leite de Vas-
concellos, Amostra de toponimia portuguesa. — A. C.

Pires de Lima, Tradi^-ries populäres de Santo Tirso. —
.T. J. Kunes, Textos antigos portugueses. — J. Leite

de V asconcellos, ,.Ex-libris" manuscritos de caracter

tradicional (estudo de etnografia comparativa). — A. C.

Pires de Lima über .Syritaxe historica portuguesa do

A. E. de Silva Dias.
—

' Gl. Basto, Falar do povo. —
A. C. Pires de Lima, Tradiv^es populäres de Santo
Tirso. — P. d'Azevedo, trovador Martim Soares e

sua familia (Documentos). — J. de Ribeiro, Turquel
l'olklorico. — .T. Leite de V ascon ce 11 os, Enquisas ono-

vnatologicas. — XXII: .1. Leite de Vascon cellos, Im-
portanica da etnografia. — F. Alves Pereira. Glossario

dialectologico do concelho dos Arcos de Valdevez (Alto-

Minho). — A. C. Pires de Lima. Tradic(~es populäres de

Santo Tirso. (Forts.) — G. de Brito, Estudos camonianos.
— B. Barbosa. Contos populäres de Evora. (Forts.). —
S. R. Dalgado. Ber^o duma cantiga em iiuio-portugues.

—

,T. D. Ribeiro. Turquel lolklorico. (Forts.) — .I.J. Nunes,
Textos antigos portugueses. — P. M. Laranjo Coelho,
Os „cardadores" de Castelo de Vide; subsidios para a

etnografia (industria.s) do distrito de Portalegre. — J.

Leite de Vasconcellos, Amostra de toponimia portu-

guesa. — .I.A. G u e r r e i r o G a s g o n , Festas e cosiumes
de Monchique. — P. d'Azevedo. Algunas nomes moza-
rabes no sul de Portugal. — A.C. Pires de L im a , Os seri^es

de fora. — C. Michaelis de Vaoon cellos. E. Monaci f.
—

.1. Leite de Vasconcellos, F. A. Coelho y.

Arhiva. Organul societätii istorico-filologice din lasi

Anul L'y, 1. Januar ]yL"J: ]lie Bärbulescu, C)riginea celor

mai vechi cuvinte ?i institutii slave ale Rominilor. — Giorge
Pascu, Introducere in istoriea literaturii romine din

secolul XVII.— Gh. G hibänescu, Divanurile domnesti
din Moldova si Munteuiea din secolul XVII (1(570— 1679). —
August Scriban, Etimologii romine^ti. — Ilie Bär-
bulescu, Originea chestiei ucrainiene e in Rusiea nu in

Austriea. — Margareta S tef an escu. Alte cuvinte rusesti.

de nuantä ruteanä, in toponimiea romineascn. — Virginia

Vasiliu, Stirile de istorie munteauä din cronica lui

Ureche pänä la sfär^^itul secolului XV. — Comunicäri:
G. Pascu, Arhiva in sträinätate. Pseudostiinta con-

temporanä. Roadelc Lnirii dela 1S.")9? Fonduri .«i Sub-
ventii. Laborator de pedagogie experimentalä. Biblio-

teca Universitäiii din lasi. Orientarea elevilor. Istoricul

Psellos ? Obscürantist. Patriotism. Farsori. Subtilizare

academicä. Prestigiul oligarhiei universitäre. Recenzie.
Muzeul Sucevii din Fälticeni. — I. I,ordan. Atlasul
lingvistjc al Frantei. — Gh. Ghibänescu. Buzestii-

Balica-Catargiestii. — Dr. S. 0. Isopescul, Cäderea lui

Const. Eunomios. — August Scriban, Asemänärile dela

hotare. — P. Const an tin e scu-Iasi , Un dascäl grec
la la.si, Gobdelas. — N. A. Bogdan, Herbul mitro-
polituiui Petru Movilä. -- Ilie Bärbulescu, Sufixul- ät

indicind originea localä. Cuvintul präg cu inteles de
casoadä. Institut de studii slave la Londra. Programul
Arhivei. Lucrarea ^tiintificä a Arbivei si ecourile ei. —
Recenzii: M. Vasmer, Studien zur albanesiscben Wort-
forschung (G. Pascu). — P. Constan tin escu, Rolul
Rominiei in epoca de regenerare a Bulgariei (D. Nichita).
— I. Nistor, Rominii si Rutenii in Bucovina (Marg.
Stefänescu). — N. lorga, Douä Eä^punsuri ale unui
istorie; A. Procopovici, Eccum (Ilie Bärbulescu'. —
lladu Dragnea, Mihail Kogrdniceanu iP. Constantinescu-
Ia.si). — 29, 2. April 1922 ; Ilie Bärbulescu, Inceputurile
scierii cirilice in Dacia Traiana. — Giorge Pascu, In-

fluenta cronicarilcr moldoveni asupra celor munteni diu
secolul XVII: Const. Cantacuzino. — tili. Ghibänescu,

Divanurile domnesti din Moldova si Muntenia din secolul
XVII (1680—168.1). — lorgu lordan. Xotiunea ,muncä'
in limbile romanice. '— August Scriban, Etimologii.

—

Comunicäri: G. Pascu, Data mortii lui Radu Popescu.
Turcisme la Radu Popescu. Prag .cascadä'. .Arhiva' in

sträinätate. ,Arhiva in tarä. M. Friedwagner despre
G. Pascu. Genetivul singular. Costachi Conachi la Viena:
Proect de lege pentru plagiat. Moldova nefericitä. le.senii

la Academie. Ion Crsu. Ilie Minea. Talger cu douä fete.

(i'ustav VVeigand. Laborator de sociologie experimentalä.
hidustrica casnicä. Lauda prietinului. Epistolä. Minunä^ie.
20 de milioane. Nume de medicament. Rectificare. —
J. Voilquin, L'enseignement du franfais a ITniversite.
P. Constantinescu-Iasi, Contributii la .Rolul Ro-
miniei in epoca de regenerare a Bulgariei'. — N. A.
Bogdan, Un vechiu manuscript al Florei Moldovei.
Rostul unui calendar. — Ilie Bärbulescu, L"äge du
.Suffixe roumain -escu(l). L'origine de la nasale dans les

mols roumains licste et Minriu. — Recenzii: P. Skok,
Beiträge zur Kunde des romanischen Elements im Serbo-
kroatisclien ; Korbert .Tokl, Vulgärlateinisches im Alba-
nischen; Lui Kicolae lorga, Omagiu; Leca Morariu,
Un nou mauuscris vechiu: Isopiia Voronotanä (G. Pascu).
— Sextil Puscariu, Zur Rekonstruktion des ürrumä-
nischen; K. lorga, Breasla blänarilor din Botosaui,
Catastihal .si actele (Ilie Bärbulescu). — Stefan Metes,
Activitatea istoricä a lui Kicolae lorga (K. C. Bejenaru).
— Stoica Teodorescu, Influenta mediului geografic
si istorie asupra desvoltärii popoarelor (Gli. Dima).

Literarisches Zentralbtatt 21 : P. Hof f mann. Der mittel-

alterliche Mensch (Friedrich Schneider). — C. Beck,
Gottfried Kellers Sieben Legenden |H. Knudsen). —
2223: Rondeaux. Virelais und Balladen aus dem Ende
des XII., dem XIII. und dem ersten Drittel des XIV. .Jahr-

hunderts. Mit den überlieferten Melodien herausgegeben
von Friedrich Gennrich Band I: Texte (.1. Fr.i — 24: Finnur
.Jonsson, Den oldnor.ske og oldislandske litteraturs

historie (AV. H. Vogt). — E. VVeber, Deutsche Dichter-

pädagogik (Curt HilleJ. — 2-5: H, Hatzf eld, Einführung
in die Interpretation neufrauzösischer Texte (0. Hacht-
mann). — Rother. Herausgegeben von Jan de Vries. —
Grimm, Deutsches Wörterbuch. 13. Band. — 26: F. J.

Schneider, Victor Hadwiger. Ein Beitrag zur Ge-
schichte des Expressionismus in der deutschen Dichtung
der Gegenwart l(K Hachtnianu).

Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissen-
schaften. Philos.-Histor. Klasse. Sitzung am 16. und
3U. März und 20. April 1922: H. Schuchardt. Die
iberisclie Inschrift von Aleoy.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum XXV, 3i

A. Götze über Häuften. Johann Fiscliart. Ein Lebens-

bild.

Satura Viadrina altera. Festschrift zum .'jüjährigen Be-
stehen des Philologischen Vereins zu Breslau. Breslau,

Trewondl & Granier. 111. 120 S. 8". (Darin u. a.: F.

Voigt, Die Entstehung von Ibsens „Kaiser und Galiläer",

Fr. Wilhelm. Zum Fortleben Tibulls bei deutschen
Dichtern seit Mitte des 18. Jahrhunderts. — G. Wissowa,
Zu Tacitus Germania Kap. 13.).

Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg
und der rheinischen Pfalz XI, '': Neue Heidelberger

Goethe- und Boisseree-Funde. 1. Ein Bericht über Goetheä
Heidelberger Besuch im Herbst 1814. Von Franz Schneider,
— Goethe" im Kirchheimer Pfarrhaus. Von K. Lohmeyer,
— Aus Heidelberger Briefen von Sulpiz Boisseree und
Job. Bapt. Bertram. Von K. Lohmeyer.

Rheinische Thalia. Blätter für Badische und Pfälzische

Kultur. Wochenschrift des Mannheimer National-

Theaters. Heft 2-5; V\'. Küchler. Möllere. — Fr.

Dingelstedt, Zu Molieres Gedächtnis. — A. Laun,
Möllere und Holberg I. — A. Frieara an n. Die Meininger

als Molii''re-Dar.steller. — Heft 26: D. Chledowski,
Goldonis Komödien. — Goethe, Prolog zu Goldoni£

Lustspiel ..Der Krieg". — F. Manroth, Die Diise als

Goldonis Locandiera. — Goldoni, Ueber die Theater-

leute. — A. Laun, Moliere und Holberg II. — Heft 27

C. Chledowski, Goldonis Komödien IL — Heft 28i

Molieres Geburtshaus in Paris. — Heft 29: E.L.Stahl,
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Das Urner Spiel von Wilhelm Teil. — Titelkopf eines
..Epitaphe'- auf Moliere. — Heft 30: K. Ott, Der Streit
um den Tartuffe. — 6. Monval, Molieres Sessel. —
R. Auernheimor, Moliere und das Lust.spiel. — Fuldas
Moliere-Uebersetzung.

Archiv für Frankfurter Geschichte und Kunst. 3. Folge.
12. Band: A. Kiese, Die Oppelschen Forschungen zur
Frankfurter Mundart.

Hessenland. Hessisches Heimatsblatt. Zs. für hessische
Geschichte, Volks- und Heimatkunde, Literatur und
Kunst o<i, 2: H. Stock, Ein Kimlerwintervergnügen in

den liessisch-nassauischen Mundarten (glandern).

Zs. für die Geschichte des Oberrheins XXXVIl, 2:

H. Kaiser tiber A. Ha\iffen, Johann Fischart. Ein
Literaturbild aus der Zeit der Gegenreformation.

Logos 10, 3: .J. Stenzel, Die Bedeutimg der Sprach-
philosophie "W. V. Humboldts für die Probleme des
Humanismus. — J. Binder, Fichte und die Nation.

Der Türmer 24, 5: F. .Taffe, Joseph Sedier und die
deutsehe Wissenschaft.

Deutscher Merkur 5o, 4: Henke, Dantes Hölle.

Die Pyramide. Wochenschrift zum Karlsruher Tage-
blatt 11, 23: Drei Briefe von J. P. Hebel an J. G. Müller
in Schaffhausen. Mitgeteilt von H. Funk.

Edinburgh Review CCXXXIV', 47S: H. Stuart Jones,
The Classics in Education. — CCXXXt, 479: J. H.
S t r a h a n , Byron in Italy.

N. Carolina Studies in Philology. April 1921: E. N. S.

Thompson, Mysticism in Seventeenth Century Engl.
Literature (in relation to its sources in Plato, Ficino etc.).

Nord. Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri, 1922, 2:

P. Roksetli, Kn bok om Dante, av Ben. Croce. — 0.
Jespersen, Lydsymbolik. — 3: V. Hansen, William
James og bans breve. — 4: A. Bugge, Nordisk ind-
flytelse pa engelsk historie og retsutvikling. - Ch. Kent

,

Norsk digtning i aret som gik L III. — Fred. Vetter-
1 u n d, Översikt av Svenska litteraturen V, av Kich. Steffen.
ür svenska dikten. Antologi, av Karin Ek.

Spräkvetenskapliga Sällskapets iUppsala Förhandlingar,
Jan. 1919— Dez. 1921: Erik Noreeu, Eddastudier.

Journal des Savants, Juli: Aug. 1921: J. Mathorez,
Rapports intellectuels de la France et de la Hollande,
du XIIP au XV IIb' siecle.

Bulletin de l'Academie des Inscriptions et Belles-Iettres,
Juli-Oktober 1921: P. Durrieu, Dante et l'art fran(;ais
du XV'' siecle.

Memoires de la Societe de Linguistique de Paris XXI:
A. C. -Juret, Latin cögnitus non ciignitus. — Ders.,
Influence de la position sui- l'evolution du timbre des
voyelles breves en latin.

La Bibliofilia XXIII, 9—10: F. Oreti, Le edizioni e gli
editori del „Dittamondo". — G. M. Monti, Bibliogratia
della laude. — G. Boffito, Le figurazioni nell' arte
della leggenda aviatoria di Alessandro Magno. — XXIV,
1—3. Aprile/Giuguo 1922: P. Toesca, Sandro Botticelli
e Dante. — FanfuUa Oreti, Le edizioni e gli editori
del ,,Dittamondo". — G. M. Monti, Bibliografia della
laude.

Rendiconti del R. Istituto lombardo di scienze e lettere,
S. IL LIV, 11— 15: L. Rocca, 11 codice dantesco
trivulziano No. 1080. — A. Foresti, Una epistola poetica
del Petrarca falsamente attribuita al Boccaccio. — 16—20:
P. Belezza, „Primo" e „xiltimo", „principio" e „fine",
„ieri" e „domani" ecc.

Atti e memorie della R. Accademia di scienze, lettere
ed arti in Padova. N. S. XXXVIl: A. Favaro, Ad-
versaria galilaeianji. — Ders., Intorno ad una nuova
edizione di opere letterarie di Galileo. — P. Cattaneo,
Guglielmo Libri e Dante Alighieri. — A. Moschetti,
Questioni cronologiche giottesche. — C. Landi, Intorno
a Stazio nel Medio Evo e nel Purgatorio dantesco. —
G. Solitro, Di un passo controverso della Divina
Commedia.

Atti e memorie della R. deputazione di storia patria
per le provincie modenesi. S. VII, 1 : Giov. Canevazzi,
Per la fortuna di Dante in Modena.

Dante

nedito

Atti della R. Accademia di scienze morali e politiche.

Societä Reale di Napoli XLVII: F. Masci, L' Infinito

e il Nulla nella lirica leopardiana. - Ders., üna critica

di G. D. Romagnosi alla „Scienza miova" di Vico.

Nuova Rivista storica VI, 1 : Rassegna dantesca.

Miscellanea storica della Valdelsa XXIX, 3: A. F. Mas-
sera, Feste e grandezze „senesi" del bei tempo antico. —
G. Maggin i, Il Boccaccio dantista. — 0. Po gni, Paolo
Attavanti commentatore di Dante 1439— 1499. — S. Isolani

da MontignOso, Contributo della „Miscellanea storica

della Valdelsa" agli studi danteschi. — G. Bucchi,
Ancora intorno alle ossa di Giovanni Boccaccio.

La Critica XX, 2: (t. Gentile, Appunti per la storia

della cultura in Italia nella seconda meta del secolo XIX.
V. La cultura piemontese. (Forts.) — G. Brognoligo,
VI. La cultura veneta. — C. Zacchetti, Reminiscenze
6 imitazioni nella letteratura italiana durante la seconda
jneta del secolo XIX. XV. Su alcune derivazioni nelle

poesie di Giovanni Pascoli. — B. Croce, Pel Manzoni
e per la poesia.

La Cultura. Rivista mensile di filosofia, lettere, artii, 8:

].T Giugno 1922: G. Toffanin, i\foliere nel romantidsmo
di Stendhal. — Besprechungen: M. Praz, Shakespeare,
La tragedia di Macbeth, trad. di A. De Stefani. — F.

Hermanin, I disegni di S. Botticelli per la Divina
Commedia.

Roma e I' Oriente XI, 121—126: VI. Zabughin,
e r Oriente.

Rivista d' Italia XXV, 2: A. Oxilia, Uno scritto

di Arturo Graf su Giosue Carducci. — 3: V. de Bar-
tholomaeis, ün mimo giullaresco del Duecento : il

„Oontrasto" di Cielo (ein Kapitel aus einem in Druck be-

findlichen Buche ,Teatro abruzzese del Medio Evo). —
4: A. Tomaseil i. II trionfo di Cristo nel „Paradiso"
di Dante. — G. Natali, Tra parrucche e guardinfanti.

Napoli nobilissima N. S. II, 11—12: G. Consoli Fiego,
Annibal Caro tra i letterati napoletani..

Nuova Antologia 1198: S. Sonnino, Beatrice. — N.
Vaccaluzzo, Alessandro Manzoni, 1' unita d' Italia e la

([uestione romana. — 1199: A.Mancini, II nuovo figlio

di Dante. — F. D'Ovidio, Fece dunque bene FirenzH

a shandire Dante?!! — A. Tommasi, A proposito di

una nuova raccolta di lettere mazziniane. — 1201 : F. P.

Mule, Giovanni Verga. — A. Bertoldi, Vincenzo
Monti e il Principe di Carignano. — 1202: A. Zardo,
Nel teatro del Goldoni. Una commedia in luogo di pre-

fazione. — U. da Como, Contributo alla storia delle

origini del Risorgimento.

II Marzocco XXVII, 7: A. Foresti, Quando Parini corse

il doloe pericolo? — 9: P. Rajna, Un figliuolo scono-
sciuto di Dante? — 10: E. G. Parodi, Benemerenzp,
estetiohe della Censura. — 13: A. De Rubertis, 11

primo coro dell' „Adelchi" e la censura austriaca. —
A. C, Per una fönte del Carducci. — 14: G. Antonucci,
Proverbi giuridici italiani.

La Rassegna XXX, 1: F. Maggini, .Alessandro Manzoni
e la tradizione classica. — 2: C. Sgroi, Vincenzo Gioberti
critico di Shakespeare.

La Lettura XXII, 3: R. Barbiera, Giovanni Verga nella

vita letteraria e niondana di Milano. — A. Del Lungo,
La casa di (riosue Carducci e la villa di Cesare Guasti. —
A. G. Biancbi, Rabelais in Italia. — 4: R. Barbiera,
Achille Torelli in casa del Manzoni
ratrici.

Rivista di letture XIX, 1: P. Be
del patriotismo di Dante.

Giornale .critico della filosofia italiana II, 4
panato, 11 culto di Dante nel Campanella.

Arte e Vita III, 1: P. Misciatelli, Dante, poeta d'amorc.
— 2; 0. Castellino, In memoria di Giulio Gianelli.

—

G. Gianelli, Lettere di vm poeta. — 3: P. Beliezza,
Intorno alla „Peutecoste" di A. Manzoni. — 4: M. L.
Cervini, Intorno a .laropone da Todi.

Rivista musicale italiana XXVIII, 4: V. Fe del i, La
musicalita di Dante. — F. Vatielli. Canzonieri musicali

del 500. Contributo alla storia

italiana. — H. Giraud, II ne
Metastasio).

e dame amnii-

ezza, Limiti e forme

V. S p am -

della musica popolare
s'agit pas de oela (zu

24
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Musica d'oggi 11, Nov. 1921: V. Gui, II coucitto del
Melodramina nel pensiero leopardiauo.

.Scoala. Organul Asociatiei corpului didactic romän din
Bucovina \"1!, 56: V. (iherascin, Dante Alighieri.

Neu e r s c h i 8 11 e u e B ü c li e r.

B r u n o l , Ferd., La Pensee et la Langvie. Metlmde. Principes
et Plan d'une Theorie Nouvelle du Lanaage appliquee
au Fran^ais. Paris, Mas.son & Cie. XiJi^VK 9iii S. 8".

Fr. .JO.

Dichter und Bühne, Meister der Oper. Literatur- und
Musikgeschichte in Einzelheiten für Tlieaterbesucher.
Hrsg. vom Bühucu-Volksbund in Frankfurt a. M. Die
Jiedaktion wird geleitet für die Abt. Dichter u. Bühne
von Dr. Ernst Leopold Stahl in Verb, mit Dr. Johannes
Eckardt u. Dr. "Werner E. Thormann. für die Abt. Meister
der Oper von Dr. Karl Blessinger. (Früher: Augs-
burg, Stuttgart, Dr. Filser&Co.; z.T. aufgedr..) Frank-
furt a. M.. Patmos-Verlag. 1921. 8«. i;0 Helle in 4 Hülsen
M. 2o0; Einzclhefte je H.-W. Peihe 1. Wesen und Art
des Dramas: Diebold, Bernhard, Tragödie. Ib S. —
Goldschmit, Rudolf K., Die Komödie. 16 S. - - Han-
kamer. Paul, Das geistliche Drama. 16 S. — Enders.
Carl, Das historische Drama in Deutschland. 16 S. —
Preisendanz, Karl, Das antike Drama. 16 S. —
Stahl, Ernst Leopold. Das Marchenspiel. 16 S. —
He ekel. Hans. Das deutsche Weihnachtsspiel. 16 S. —
Stalil, Ernst Leopold, Totentänze. '16 S. — Martin,
Ernst, Der Schwank. 16 S. - Hagemann, Carl, Das
Gesellschaftsstück. 1.5 S. — M erb ach, Paul, Das deutsche
\ olksstück. 1.5 S. — Holl, Karl, Das d.uitsche Lustspiel.
16 S. — Nadler, Josef, Das österreichische Volksslück.
Iti S. — Dohse, Richard, Das niederdeutsche Drama.
16 S. — Goldschmit, Rudolf K.. Das Theaterstück.
16 S. — Reihe 2. Die Klassischen: Bab, Julius. Shake-
speare. Tl. 1, 2. 16; 1.5 S. — Fischer, Max, Calderon.
16 S. — Hoff mann-Harnisch, Wolfgang, Moliere.
16 S. — Petsch, Robert, Lessing. 16 S. — Dibelius,
Martin

, Der junge Schiller. 16 S. — D i b e 1 i u s
Martin, Der reife Schiller. 16 S. — Lotz, Hanns, Der
junge Goethe. 16 S. - Lebede, Hans, Faust 16 ,S. —
Niessen, Carl. Sturm und Drang. 16 S. - Stahl,
Ernst Leopold. Heinricli von Kleist. Der Mensch und
das A^erk. 16 S. — Gross, Edgar, Grillparzer. 1. Die
Tragödien. 16 S. - Gross, Edgar, Grillparzer. 2. Märchen
und Lustspiele. 16 S. - Saedler, Heinricli, Der junge
Hebbel, 16 S. - Saedler, Heinrich. Der reife Hebbel.

D -1 T Schmidt, Expeditus, Otto Ludwig. 16 S. —
Keihe 6. Unsere Zeit: Martersteig, Max. Henrik
Ibsen, l. Die romantische Dichtung. 16 S. — Marter-
st eig, Max. Henrik Ibsen. 2. Das moderne Drama. 16 S.Ihormann, Werner E,, August Striudberg, 16 S —
.tontana. Oskar Maurus, Das Wiener Drama um die
.lahrhundertwende. 16 S. — Eckardt, Johannes, Ger-
,hart Hauptmann. U S. — Oeftering, v., Emil Gott.
Hans-Christoph Kaergel, Carl Hauptmann. 16 S. —
l'ontana, Oskar Maurus, Die Dramatiker des Rhein-
landes Herbert Eulenberg und Wilhelm Schmidtbonn.

tV ,

~~ ,^^S'^i> Ernst, Forhsetzer der Tradition. IG S. —
Eckardt, Johannes. Die Groteske Ge.sellschaftssatire.

A
~ Legal, Ernst, Neue Erscheinungen. 16 S. —

Arns, Karl, Das neue französische Drama. 16 S —
^*j li" t"**'

Leopold, Leo Tolstoi. 16 S. — Frank,
Kudolf. Das expressionistische Drama. 16 S. — Gold-
schmit. Rudolf K. Fritz von l'nruh. 16S. — Grosche.
Robert, Das junge christliche Drama. 1.5 S. — Reihe -1.

Meister der Oper. Roth, Herman, Die Hauptwerke
Glucks. 16 S. - Blessinger. Karl, C. M. v. Weber.
,1

— Blessinger, Karl, Lortzing und die komische
iper. 16 S. — Blessinger, Karl, Rossini und die
Opera bulfa. 16 S. ~ Mayer, Ludwig Karl, Meverbeer
und die grosse Oper. 16 S. - Blessinger', Karl,
Boieldieu und die opera comique. 16 S. — Walters-
hausen, H. W. v.. Richard Wagner. 16 S. - Blessinger,
Karl, Giu.seppe Verdi. 15 S. — Blessinger, Karl, Der
Verismo. 16 S. — Blessinger, Karl, "Hans Pfitzner.

\r a
~--^lessinger, Karl, Von Bizet bis Debussv.

16 b. — Blessinger. Karl, Offenbach und die moderne
Operette. 15 S.

Graesse, Jean George Theodore. Tresor de livres rares
et precieux. Heüoplandruck 185"* ff. 8 Bde. Teil 5. 6.
Berlin, J. Altmann. 1922. 4». Für vollst. M. 3800;
Hpergbd. M. 4000. 5. O-Q. .534 S. 6. R—S. 543 S.

Jespersen, 0.,, De to hovedarter av grammatiske for-
biudelser. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selsk. Hist.
filol. Meddelelser IV. 8. Kopenhagen 1921.

Pos, H. J., Zur Logik der Sprachwissenschaft. Heidel-
berg. Carl Winter Verl. 1922. 192 S. gr. 8" = Beiträge
zur Philosophie. 8. M. 12 -f 40" o T.

Schrijnen, .]., Taal cn Kultuur. Akad. Rede. Utrecht,

_
Dekker & Van de Vegt. Fl. 0.90.

Steffen, Albert, Die Krisis im Leben des Künstlers.
Bern, |C. Hönn| Verlag Seldwvla. Komm.: K. F. Koehler,
Leipzig. 1922. 162 S. 8". M. 60; Hpergbd. M. 110. Enth.:
Einl.. Dante und Goethe, Gotthelf, Keller. Meyer, Spitteler.
Zu Dostojewskis luO. Geburtstag. Rabindranath Tagorea
Besuch in Europa Ueber Expressionismus vor und nach
dem Kriege. Das AVerden des Kunstwerks.

Stern. Clara, u. William [Stern]. Die Kindersprache.
Eine psvcholog. u. sprachtheoret. Untersuchuntr. 3., erg.
Aufl. Leipzig, Job. Ambr. Barth. 1922. XII, 434 S.
gr. 8" = C, Stern u. W. Stern, Monographien über die
seel. Entwicklung des Kindes. 1. M. 100: Hlwbd. M. 1:!0.

Bab, Julius, Gerhart Hauptmann und seine (Umschlagt.; 27)

besten Bühnenwerke. Eine Einf. Vor Sonnenaufgang
[u. a ]. Berlin u. Leipzig, Franz Schneider. 1922. 203 S.

8" = .Schneiders Bühnenführer. M. 40.

Becker, .lohn Dr., Goethe und die Brüdergemeinde. Mit
einem Geleitw. von Friedrich Lienhard. Neudieten-
dorf i. Thür., F. Jansa, 1922. 31 S. 8°. M. 10.

Bender, Anuie, Dr„ Thomas Abbt. Ein Beitr. zur Darst.
des erwachenden Lebensgefühls im 18. Jahrh. Bonn,
F. Cohen. 1922. 21.5 S. gr. 8». M. 48; geb. M. 75.

Berg man. Gösta, LTtvecklingen av samnordisk c' i svenska
spraket. En dialektgeografisk undersökning. Akad. avh.
Uppsala 1921. Stockholm. Almquist & Wiksell. 3 Kr. 50.

Bertrang, A.. Grammatik der Areler Mundart. Bruxelles,
Lamertin. 463 S. = Academie roj-ale de Belgique. Classe
des Lettres. Mem. 8". 2. seile, t. XV, Fase. 2.

Bianchi. L., Johann Peter Hebel, seine Bedeutung und
Stellung in der deutschen Literatur. Bologna, Zanichelli.

38 S, 8". L. 3.

Biese, Alfred, Deutsche Literaturgeschichte. 19. Aufl.
80.-81. T.sd. 3 Bde. Bd. 1—3. München, C. H. Becksche
Verlh. 1922. 8«. M. 330; Hlwbd. M. 4-50: Hldrbd. M. 900;
einzeln je M. 110; Hlwbd. M. 150. 1. Von den Anfängen
bis Herder. Mit Proben aus Handschriften und Drucken
und mit :-6 Bildn. (auf Tai.). X, (;40 S. 2. \'on Goethe
bis Mörike. Mit fiO Bildn. (auf Taf.). VIII. 693 S. 3, Von
Hebbel bis zur Gegenwart. Mit .50 Bildn. (auf Taf.).

VIII. 777 S.

Bode, Wilhelm. Das Leben in Alt-Weimar. Ein Bilderb.

zsgest. u. erl. 3. Aufl.. Leipzig, H. Haessel Verl. 1922.

168 S. mit Abb. 16x23 cm. Hlwbd. M. 200; Hpergbd.
M. 290; Ldrhd. M. 600.

Bogren, P., Torpmälets Ijud- och formlära. Akad. avh.

Stockholm 1921.

Bredero, G. A., Werken. Met inl. en aant. van J. A. N.
Knüttel. I. Dramatische Werken. II, I : Lucelle. Amster-
dam, S. L. van Looy. VI, 360 S. 92 S.

Burgun, A., Le döveloppement linguistique en Norvege
depuis 1814. II. Christiania, J. Dybwad. 11 Kr. 20.

Campen, M. H. van, Nederlandsche Romancieres. (Nederl.

Kunst. 8.) Leiden, Sijthoff. Fl. 3.90.

Carlsson, N.. Det gotländska i-omljudet. Aus: Göte-

borgs Högskolas arsskrift, 1921.

Csaki, Rieh., Vorbericht zu einer Geschichte der deutschen

Literatur in Siebenbürgen. Hermannstadt, Krafft. 118 S.

Deetjen, Werner, Franz Dingelstedt u. Julius Hartmann.
Eine Jugendfreundachaft in Briefen. Leipzig, Insel-Verlag.

M. 80.

Dick mann, A. B., Zur Sprache der Frühlvrik Fnedncb
Rückerts. I. Teil. Vom Wort. Diss. Münster. .56 S. 8».

Die Lieder der älteren Edda (Saemundar Eddal.

Hrsg. von Karl Hildebraud. Völlig umgearb. von

Hun-o G e r i n g. 4. Aufl. Paderborn, F. Schöningh. 1922.

XXVIIl. 480 S. 8° = Bibliothek der ältesten deutschen

Literatur-Denkmäler. Bd. 7. M. 90.
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Ehrismauu, G.. Geschichte der deutschen Literatvir bis

zum Ausgang des Mittelaltex-s. 2. Teil: Mittelhochdeutsche
Literatur. I. Frühmittelhochdeutsche Zeit. Milnchen,
Beck. XVIII, 358 S. 8».

Fechter, Paul, Gerhart Hauptmann. Dresden, .Sibvllon-

Verlag. M. 65; geb. M. luO.

Feldigl, Ferdinand, Denkmäler der Oberammergauer
Passionsliteratur. I. Ausg. des Oberammergauer Passions-
textes von ISII nach d. Hs. d. Pater Othmar AV'eis ii.

genaue Feststellung d. Wortlautes d. Orig.-Passionstextes
von 1815. Mit einer Einf. u. zahlr. Textproben örtl. u.

verwandter Passionsspielc. Oberamniergau, Heinrich
Uhlschmid [Komm.: F.Schneider, Leipzig]. 1922. :!20 S.
8». M. 50.

Franke, Carl. Dr. Prof.. Grundzüge der Schriftsprache
Luthers in allgemeinverständlicher Darstellung. Gekr.
Preisschr. Teil -i. Halle a. S., Buchh. des Weisenhauses.
1922. gr. 8". H. Luthers Satzlehre. 2, wesentl. veränd.
u. verm. Aufl. XII, 419 S. M. 100.

(4erullis, G.. Die ostpreussi.schen Ortsnamen gesammelt
und sprachlich behandelt. Berlin, Verein, wissenschaftl.
Verleger. V, 286 S. 8". M. 75.

Gnielczyk, Hugo, Am Sagenborn der Heimat. Sagen
und Märchen aus dem Kreise Leobsohütz. Leobschütz,
A. Rolle. 1922. 212 S. 8". Hlwbd. M. 18.

Goethe, Johann Wolfgang von, Die Leiden des jvmgen
Werthers. Faks.-Druck der ersten Ausg. von 1774 nach
dem Handex. der Herzogin Anna Amalia. Zum 1-50. Ge-
denkjahre von Goethes Wetzlarer Zeit mit d. Porträts d.

Urbilder d. ..Werther" nach Briefen, Tagebüchern, Ge-
mälden und .Scherenschnitten (Taf.) d. 18. .Jahrh. hrsg. von
Gerhard von B ran ca. Weimar. E. Lichtenstein. 1922.

299 S. kl. 8». Pappbd. M. 80.

Gott bar dt, Dr , Die Stellung Annettens von Droste-
Hülshoff zum Volksliede und Volksmärehen an Hand
bisher ungedruckter Lieder. Frankfurter zeitgemässe
Broschüren, Bd. 40, Heft 12. Hamm, Breer & Thiemanu.
in, S. 285—H07.

Graf, H. G., Sverige i Goethes liv och skrifter. Stockholm,
Norstedt. 6 Kr. 25.

Grauert, Hermann v., Graf Joseph de Maistre und .Joseph
Görres vor hundert .Jahren. — Eduard Schubert, Der
Ideengehalt von Görres' Schriften „Teutschland und die

Revolution" und „Europa und die Revolution". Köln,
J. P. Bachern in Komm. 1922. 89 S. gr. 8" = Görres-
Gesellschaft zur Pflege d. Wissenschaft im kath. Deutsch-
land. Vereinsschrift. 1922, 1. M. 15.

Grimm, Jakob, u. Wilhelm Grimm, Deutsches Wörter-
buch. Bd. 14, Abt. 1. Lfg. 5: Weigern-Weile. Bearb.
von Dr. Alfred Götze. Sp. 641-800. Leipzig, S. Hirzel.
1922. 4«. M. 18.

Gundolf fd. i. Gundelf ingerj . Friedrich, Shakespeare
und der deutsche Geist. 14.— 19. Tsd. 6., unveränd. Aufl.
Berlin, G. Bondi. 1922. VIH, :359 S. gr. 8». M. .50;

Hlwbd. M. 80; Hldrbd. M. ViO.

Hammerich, L. L,, Heine: Deutschland. Kopenhagen,
Pio. Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning CXXIIl.

Hasselberg, F., Der Freischütz. F. Kinds Operndichtung
und ihre Quellen. Berlin, Dom- Verlag. M. ijö.

Heden, E., Strindberg. En ledtrad ved studiet av haus
verk. Stockholm, Bokförl. Nutiden. 9 Kr. 50.

Heintze, Albert, Prof.. Die deutschen Familiennamen
geschichtlich, geographisch, sprachlich. 5., verb. u. verm.
-•Vufl , hrsg. von Prof. Dr. Paul Cascorbi. Halle a. S.,

Buchh. d. Waisenhauses. 1922. VIII, gyO S. 4". M. 120;
geb. M. 150.

Hei Iquist, E., Svensk etymologisk ordbok. 1—3. A— in-

genjör. 4—5: ingenstädes—Lysings härad. 6

—

9:lyssna—
skruv. Stockholm.

Hey den, Franz, Volksmärchen vmd Volksmärchen-Er-
zähler. Zur literar. Gestaltung des deutschen Volks-
märchens. Hamburg. Hanseat. Verlagsanstalt. 1922.
86 S. gr. 8» = Unser Volkstum. M. 40.

Högberg, E., Xägra grammatiska och stüistiska o^gent-
ligheter i modern svensk prosa. Katrineholm 19'.;!!.

Strassburger Holzschnitte zu Dietrich von Bern. —
Herzog Ernst. — Der Hürnen Seyfrid. — Marcolphus.
Mit SO Abb., wovon 42 von Orig.-Holzstöcken gedruckt.
Strassburg, J. H. E. Heitz. 1922. VIII, 25 S. 4» = Drucke
und Holzschnitte d. 16. Jahrh. 1.5. M. 60.

Jensen , Hans, Nevidänische Laut- und Foruieulehre. Heidel-
berg, Winter. 86 S. 8». M. 14.

.Tung, E., Germanische Götter und Helden in christlicher

Zeit. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der deutschen
Geistesform. Mit 140 Abbildungen. München, J. F. Leh-
mann. M. 75; geb. M. 90.

I Versen, R., Bokmäl og talemal i Norge 1560—1630.
1. ütsyn over U'dverket. Videnskapssel. Skr. II. Histor.
Filos. 'Kl. No. 5. Kristiania 1921.

Kreisler, K., H. Lorms Schicksal und Werk. Brunn,
L. und A. Brecher.

Kristensen, M , og Carl S. Petersen, Sonderiydske Digte
pä, Folkesproget i Udvalg. Kopenhagen und Kristiania.

Landauer, Gustav, Friedrich Hölderlin in seinen Ge-
dichten. Potsdam, G. Kiepenheuer. M 45.

Leder er, Max, Heinrich Joseph von CoUin und sein Kreis.

Briefe und Aktenstücke. Mit einer Einl. u. Anm. hrsg.

Wien, A. Holder [Abt.:] Akademie der Wissenschaften m
•Komm. 1921. 220 S. gr. 8». M. 27. Aus: Archiv für
österr. Geschichte. Bd. 109. Hälfte 1.

Leineweber, Heinrich, Die Wei-sheit auf der Gasse.
Zusammenst. u. Erkl. von Sprichwörtern u. sprichwörtl.

Redensarten. 'S., verb. Aufl. besorgt von Anselm Leine-
weber. Paderborn, F. Schöningh. 1922. XVI, 2-55 S.

kl. 8». M. 21.

Levin. H., Heidelberger Romantik. München, Parcus & Co.
153 S. 8». M. 50.

Lilie. E., Studier över Nomina agentis i nutida svenska.
Göteborg 1921.

Lundberg, .J., Studier över andra starka verbalklassen i

nysvenskan. Akad. avh. Lund 1921.

Läftman, Emil, Om Passivbildnmgen i Tyskau. Det
tyska bruket av adjektiviska former pa -er. bildade av
stadsnamn, och genitiv av samma namn. Separattryck
ur Boras Högre Allm. Läroverks redogörelse 1921-1922.
XXX VII S. 8».

Mitteilungen für die Gesellschaft der Freunde Wilhelm
Raab es. Hrsg. von der Mittelstelle Bravmschweig.
12. Jahrg., Nr. 1. 1922. Inh.; Heinrich Falkenberg,
Die Wallfahrt nach Braunschweig. Eindrücke von der
Gedächtnisfeier. Nebst Ansprachen. — Wilhelm Feh se,
Goethe, Raabe und die deutsche Zukunft. — H. M.
Schultz, Raabe-.Schrifteu. — Verbreitung von Raabes
Werken. — Festuummer. hrsg. zum 90. Geburtstage des

Dichters. 1921. Inh.: Wilhelin Brandes, Ein Entwurf
zu „Sankt Thomas"'. — Ders., Der Ehrlichen Kleiderseller

zu ßraunschweig Kontrafakt und Symbolum. — Hans
We sslin g, Beiträge zur Entstehungsgeschichte des
Romans „Abu-Telfan". — Hans AVesterburg, Von
Raabischer Liebe. — Karl Lorenz. Der Liebesroman
Phöbes und Veits in den ..Unruhigen Gästen". — H. M.
Schultz, Raabe-Schriften.

Müller, G., Brentanos Romanzen vom Rosenkranz. Magie
und Mystik in romantischer und klassischer Prägung.
Göttingen, Vandenlioek & Ruprecht. 94 S. 8".

Nibelunge Not, Der, und mhd. Grauunatik mit kurzem
Wörterb\ich von W. Golthcr. 6. verb. Aufl. Sammlung
Göschen, 1. 196 S. 8".

Noreen, A., Altschwedisches Lesebuch. 3. Aufl. Stock-

holm. 1921.

Noreen, A., Denordiska spraken. 4. uppl. Stockholm 1921.

Ordbog over det danske sprog grundlagt av Verner

..
Dahlerup. Tredie Bind Brae-Do. Kopenhagen. 1921.

Östergren, 0.. Nusvensk ordbok. 14. 15. Figurera—For-
sedeL 16. 17. Forvagn— Frändöma. Stockolm, 19-!0-19-Jl.

Petersen, C. S., og Andersen, lUustreret dansk Litte-

raturhistorie. 1— 7. Haefte. Kopenhagen, Gyldendal.
Pietsoh, Paul, Dichterische Zeugnisse zur Grschichte der

deutschen Sprache. Der deutschen Sprache Ehrenkranz.
)!. verm. Aufl. Berlin, Verlag des Allgemeinen Deutschen
Sprachvereins. J922. XXIV, 756 S. "ö". Hlwbd. M. 60.

Riemann, Robert, Von Goethe zum Expressionismus.

Dichtung und Geistesleben Deutschlands seit 1800. H.,

völlig umgearb. Aufl. des ..Nevmzehnten Jahrhunderts der

deutschen Literatur". Leipzig, Dieterichsche Verlagsli.

1922. XI, 453 S. gr. 8". M. 100; Hlwbd. M. 140 ;" Hldrbd.

M. 280.

Röhl, Hans, Dr. Stud-R,, Geschichte der deutschen Dich-

tung. 4., der 3. gleiche Auflage. Leipzig und Berlin,

B. G. Teubner. 1922. X, 368 S. 8». Hlwbd. M. 32; Ge-
schenkausg. M. 60.
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Kutten, A., Bijdrage tut een Haspengouwsch Idioticon.
(Bpkroond door de Zuid-Nederlandsche Maatschappij van
Taalkuiide ) Leuveii, Gent, Meclielen, S. V. De Vlaamsche.
Boekeiihall. Fr. 7.:iO.

Sartori, Paul, Prof., Westfälische Volkskunde. Leiiiziü,-,

Quelle & Mever. 1922. XI, 209 S., 16 Taf. b". Hlwbtl.
M. 60.

Schauer, Maria, Caroline Schlegel-Schelling. GreLfswald.
Verlag Dr. K. Moriinger. 1922. 75 S. kl. 8" = Deutsche
Sammlung. Reihe : Literatur und Sprache, Bd. 3. M. 10.

Schölte, .J. H., Zonagri Discurs von Waarsagern. Ein
Beitrag zu unserer Kenntnis von Grimmeishausens Arbeits-
weise in seinem EwigwUhrenden Calender mit besonderer
Berücksichtigung des Eingangs des Abentheuerliclien Sim-
plicissimus. Amsterdam, .1. Müller. Verb, den Kon. Ak.
van Wet. te Amsterdam, Afd. Lett.

Schütze, Martin, Repetition of a Word as a Means of
Suspenso in the German Drama under the Influence of
Romanticism. Chicago. The University of Cliicago Press.
.58. S. 8.

Seip, D. A., l)ansk og norsk i Norge i eldre tider. Kris-
tiania 1921.

Tarnelle r, Josef, Die Hofnamen im Untern Eisacktal. 2.

Wien, .\. Holder. Akademie der Wissenschaften in
Komm. 1921. gr. 8". M. 50. Die alten Gerichte Kastel-
rut und Gufidaun (152 S). Aus: Archiv f. österr. Ge-
schichte. Bd. 109, Hälfte 1.

Trendelenburg, Adolf, Goethes Faust erklärt. Der Tra-
gödie 1. Teil. Berlin und Leipzig, Vereinigung wissen-
.scbaftl. Verleger. 1922. X, 490 S. 8». M. 120; Pappbd.
M. 160.

Tuerlinckx, ,1. F., Bijdrage tut een Hagelandsch Idioticon.
Bekrooud door de Zuid-Nederlandsche Maatschappij van
Taalkunde. fjeuven, Gent, Mechelen, S. V. De Vlaanische
Boekenhall. Fr. 15,.50.

Vondel's Lyriek. Bloemleziug met een voorw. van Van
Elring. Amsterdam, J. Müller. XVI, 346 S. Fl. 3.80.

Voss, Lena, Goethes unsterbliche Freundin (Charlotte
von Stein). Eine psycliologische Studie an der Hand der
Quellen. Mit 8 Taf. Leipzig, Klinkhardt & Biermann.
1921. VII, 205 S. 8«. Hlwbä. M. 72.

Western, A., Norsk Riksmills-grammatik for studerende
og leerere. Kristiania. 1921.

Wiebr, Jos., Knut Hamsun, bis Personality and his out-
look upon life. Smith College Studies in Modern Lan-
guages Vol. III, Nos. I, 2. Northampton, Mass.: Smith
College. 130 S. 8«.

Wood, Fr. A., Verner's Law in Gothic. Tlie Reduplicating
Verbs in Germanic. Chicago, The University of Chicago
Press. 44 S. 8».

Bassi, E., William Wordsworth, e la sua poesia commen-
tata e'spiegata. Bulogna, Zanicbelli. 159 S. 8". L. 12.

B e n d z , Ernst, (~>scar Wilde. A retrospect. Wien, A. Holder.
1921. 123 S. 8». M. 48.

DasBeo wulf slied(B('owulf), nebst den kleineren epischen,
lyrischen, didaktischen und gescliiclitlichen Stücken. Hrsg.
von Richard Paul AVülcker. Mit 4 pbotolitogr. Beil.
Anast. Neudr. 1883. Hamburg, H. Grand. 1921. X, 422 S.,

2 Doppeltaf. gr. 8". = Biljliotbek d. angelsächs. Poesie (1).

M. 100.

Beowulf and the Fight at Finnsburg. Ed. with Intro-
duction, Bibliograpby , Notes, Gloosary, and appendices
by Fr. Klaeber. Boston, New York", (Chicago, D. C.
Heath & Co. CLXIV, 412 S. 8".

Cary, H. E., lOdunind Spenser. A critical Study. Berkeley.
Univ. of California Press. 478 S.

Dibble, Roy F.. Albion W. Tourgee. Columbia Univer-
sit3' Diss. New York. Lemcke & Büchner.

Dünn, Waldo H., The Life of Donald G. Mitchell (Ik Mar-
vell). New York, Charles Scribner's Sons. Doli. 4.50.

Erskine, John, The Kinds of Poetry and otlier e.ssays.

New York, Duffield.

Flemming, H., England under the Lancastrians. With
a Preface bv A. F. PoUard. London, Longmans. -XXl,
301 S. 8». 12 s. 6 (1.

Glogauer, Ernst, Die Bedeutungsübergänge der Konjunk-
tionen in der age. Dichterspraclie. Leipzig, Quelle it

Meyer. 48 S. 8". M. SO^Neue anglist. Arbeiten, .hrsg.

von L. L. Schücking und M. Deutschbein Nr. 6.

Greene. R., The Scottish History of James the Fourth.
Malone Society Reprints.

Handke, Adolf, Die Mundart von Mittel -Yorkshire um
17U0, nach Mertou's Yorkshire Dialogue. Diss,, Darmstadt.

Hawthorue. Nathaniel. Tales. Selected and edited with
an Introduction by Carl van Doren. London, Milford.
XXII, 438 S. 8». "S. 5.

Holmqvist, Erik, On the history of the Engli.sh Present
Infleotions particularly -th and -s. Heidelberg, Winter.
194 S. 8». M. 32.

Jespersen, Otto, Ph. D., A modern English Grammar on
bistorioal principles. P. 1, 2. Heidelberg, Carl Winter
(Verl.). 1922. 8»= Germanische Bibliothek. (Abt.l 1, Reihe 1,

Bd. 9. 1. Sounds and spellings. 3. ed. XL 485 S. M. 32
+ 40»'o T.; geb. M. 41 -f 4Ü"/ü T. 2. Syntax. Vol. 1. 2. ed.

XXVIII, 486 S. M. 32 + 40 «o T.; geb. M. 41 + 40 »'o T.
Jonson, B., Every Man in bis Humour. Malone Society

Reprints.
Kellner, Leon, Shakespeare-Wörterbuch. Leipzig, Tauch-

nitz. VUI, 3.58 S. 8«. Geb. M. 120.

Keynes, A Bibliography of William Blake. New York,
The Grolier Club.

Kuhlmann, Karl A., Hamlet - Erkenntnisse. (Früher:
Nordseebad Büsum : „Dithmarschen "-Verlag; aufgekl.

:)

Kiel: W. G. Mühlau. 1922. 32 S. 8». M. 6.

Laves, .lohn Livingston, Convention and Revolt in Poetry.
London, Constable. 346 S. 8". 2 's. 6 d.

Lorenzo, Gius. de, Shakespeare e il dolore del mondo.
Bologna, Zanicbelli. 408 S. 8». L. 30.

Mann, W. E., Robinson Crusoe en France. Diss. Paris,

A. Davy. 290 S. 8».

Milnes, Richard Monckton: Die Briefe Richard Monckton
Mi Ines, ersten Baruns Houghton, an Varnhagen von Ense
(1844— 1854). Mit einer literarhist. Einl.u. Anm. hrsg. von Dr.
Walther Fischer. Heidelberg, Carl Winter (Verl.). 1922.

XI, 178 S. gr. 8" = Anglistische Forschungen. H. 57. M. 28.

Muret, Eduard, Sanders, Daniel, Enzyklopädisches
englisch -deutsches und deutsch -englisches Wörterbuch.
Parallelwerk zu Sachs -Villattes franz.- deutschem und
deutsch-franz. Wörterbuche. Mit Angabe der Aussprache
nach dem phonet. System der Methode Toussaint-Langeu-
scbeidt. Grosse Ausg. Durchg. u. Terb. Ster.-Aufl. Tl. 1(,

Hälfte 1. 2.) Tl. 2(, Hälfte'l. 2). Berlin -Schöneberg:
Langenscheidtscbe Verlh. 1922. 4». In 4 Hldrbden M. 360O
(Nebent.

:J
M ure t- S anders : Enoyclopaedic English-Ger-

man and German-Englisb Dictionkry. 1(, 1. 2). Englisch-

deutsch. Bearb. von Eduard Muret. 15.— 17. Tausend.
(Hälfte 1: A—K. Hälfte 2: L-Z.) XXXII, 2460 S,

2(, 1. 2). Deutsch -englisch. Beg. von Daniel Sanders.

Fortgef. von Imm[anuel] Schmitt. Beend. von Cornelis

Stoffel. 12.— 14. Tausend. (Hälfte 1: A—.L Hälfte 2:

K—Z.) XXIV, 8. 1151 S.: XLVHI S., S. 11-53-2370.

Poutsnia, H. , Mood and Tense of the English Verb.
Groningen, Noordhoff. 91 S. u. 138 S. 8». Fr. .5.90.

Paul, Emil, Ueber „A Larum for London or The Siedge
of Antwerpe". Drama 1602. Diss. Erlangen. Auszug.

Paul, Heinrich, Ueber „The Commodye of pacient and
meeke Grissill by John Phillip". 16. Jahrhundert. Diss,

Erlangen. Auszug.
R eade, Aleyn Lyell, .Tohnsonian Gleanings. Part III: The

Doctor's Boyhood. London, The Arden Press.

Rh ödes, R. C, The Stagery of Shakespeare.' Birmingham,
Cornish Brothers. 4 s. 6 d.

Scharpf f, Paulis. Ueber ein englisches Auferstehungsspiel
Ein Beitrag zur Geschichte des Dramas und der Lollarden.

Diss. Fh-langen. 62 S. 8«.

Schwemmer, Paul, John Bales Drama „A brefe Comedy
or Enterlude concernynge the temptaoion of our lordi

and sauer Jesus Christ by Sathan in the desart. Diss
Erlangen. XVI, 26 S. 8».'

Shakespeare. Measure for Measure. The Works o:

Shakespeare edited bj' Sir Arthur Quiller-Couoh and Johi
Dover Wilson. Cambridge, University Press. 7 sh.

Shakespeare. Adaptations. Dryden's „The Tempest";'
Tate's ,,King Lear" : Duffet's „The Mock Tempest". Boston.
Small, Mavnard, and t3o. 1922.

Shettle, G! T., John Wiclif of Wycliffe. And other Essays.

With a foreword by Howard Pease. Leeds, R. Jackson.
Transacti ons of the Scottish Dialect Committee. No. IV.

Aberdeen. 90 S. 8".
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A lern an, Mateo, Guzman d'Alfarache. Ein Sclielmen-
ronian. Neu bearbeitet von Eberhard Buch n er. München.
19-J2. 513 S. gr. 8». M. 36, geb. M. .50.

Ambrogini, Angelo (Poliziano). Le Stanze, 1' Orfeo e le

Rime. Introduzione e note di A. Momigliano. Torino,
Unione tip. ed. torinese. 200 S. 8".. L. b. Collezione di

classici italiani con note LV.
Angot, E., Böles et caracteres dans les comedies de Me-

liere. Paris. E. Paul. Fr. 5.

Antoiue, Mes Souvenirs sur le Theätre libre. Paris. Ar-
theme Fayard. 324 S. 8». Fr. 6.50.

.\ragona. Mario, Di alcune parole calabresi che hanno
riscontro nella lingua francese e non nell' italiana, e della
loro etimologia. Roma, casa ed. ital. HS. 8".

Arcigas, M., ün nuevo poema por la cuaderna via. Edi-
cion y anotaciones. Santander, .J. Martinez. 90 S. 42^

Ballester, R., Bibliografia de la historia de Espafia.
Gatälogo metodico y cronologico de las fuentes y obras
principales relativas a la historia de Espafia desde los

origenes hasta nuestros dias. Gerona , Sociedad General
de Publicaciones. XVI, 297 S. 8".

Battelli. G., Dpnte nelle memorie dei poeti italiani. Fi-
renze, Giannini e Figlio. 154 S. S". L. 20.

Battelli, G., Dante e San Benedetto. Firenze, Giannini
e Figlio. 22 S. 8». L. 2.

Bell, A. F. G., Portuguese Literature. Oxford, Clarendon
Press. 21 s.

Bell, A. F. G., Fernam Lopez. London, H. Milford. 4 s.

Hispanic Xotes and Monographs, Portuguese Series 11.

Bell, A. F. G., Baltasar Gracian. London, Milford. 5 s.

Hispanic Notes and Monographs 111.

Benedetti, F. A. de, Dante e i tre regni dantesclii. Le-
zioni introduttive allo studio del poeta e della Divina
Commedia. Napoli, P. Federico e G. Ardia. 193 S. 8».

L. 3.

Bertoni, Giulio, Poeti e poesie del medio evo e del rina-
scimento. Modena, Orlandini. VIll, 341 S. 8«. L. 28.

Bertoni, G., Introduzione a un corso di lezioni di filo-

logia romanza. Modena, Orlandini. 26 S. 8".

Besutti, A., 11 Veltro tra Feltro e Feltro: soluzione
deir enigma di Dante Alighieri. Asola, tip. Sealini- Carrara
e C. 234 S. 8". L. 8.

Biblioteca filolögica de 1' Institut de la llengua catalana.
Barcelona, Institut d' Estudis Catalans. Vlll. Diccionari
de rims de Jaume March editat per A. Griera. 138 S.

Pes. 10. — XllI: J. Anglaae, Bibliographie elementaire
de l'ancien provenval. 85 S. — P. Rokseth, L'article
majorquin et l'article roman derive de IPSE. — P. Bar-
nils, Les vocals toniques del Roscellones. — M. de Mon-
toliu, EI llenguatge com a fet estetic i com a fet lögic.
149 S. Pes. 10.

Bunci, E., Le arti figurative nella Divina Commedia.
Macerata, tip. P. Colcerasa. 53 S. H".

Boniila y San Martin, A., Las Bacantes, o del origen
del Teatro. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra. 180 S.
4". (R. Academia Espaüola.)

Bonney, Th., Les idees morales dans le theätre d'Alexandre
Dumas. Paris, Champion. 23U S. 8". Fr. 10.

Buchanan, M. A., The Chronology of Lope de Vega's
Plays. Toronto, The Universitv 'of Toronto Library.
1922. 25 S. 8'». The Lniversitv öf Toronto Studies, Phi-
lological Series. No. 6.

Bürger, H. , Vaugelas' Quintus Curtius Uebersetzuug.
Diss. Erlangen. Auszug.

Busse m. T. W., The Life and Works of Pradon. üni-
versity of Minnesota Diss. Paris. Cbampion. 195 S. 8".

Cancionero populär murciano. Recogido , anotado y
precedido de una introducoic'm por A. Sevilla. Murcia,

^Sucs. de Nogues. XX, 399 S. 8».

Canti popolari toscani, scelti e annotati da Giovanni
Giannini. Seconda edizione. Firenze, G. Barbera. XXVII.
554 S. 8». L. 8.

Caratelli, L. C, The Popes in the Divina Commedia of
Dante. London, Sands. 3 s. 6 d'.

Carducoi, G., Poesie 1850—1900. Sedicesima edizione.
Bologna, Zanichelli. XVI, 1075 S. 8°. Con due ritratti
e quattro faosimili. L. 25.

Carducci, Giosue, Opere. IX: Giambi ed epodi, e Rime
nuove. 426_S. — XII: Contessioui e battaglie. Seriell.
526 S. — XIV: Studi au Giuseppe Parini. II Parini mag-
giore, con un' appendice inedita. 421 S. — XVI; Poesia

6 storia. 452 S. — XVII: Odi barbare e Rime e ritmi.

355 S. 8». Bologna, Zanichelli. Der Band L. 10.

Casares y >Sanchez, .J., Nuevo concepto del Diccionario
de la Lengua. Madrid, G. Koehler. 118 S. 4". R. Aca-
demia Espaüola.

Cava da, F. .1., Diccionario manual isleüo. Provincialis-
mos de Chiloe (Chile). Santiago de Chile. 138 S. 8".

Cejador y Frauca, .1., Historia de la lengua y literatura
castellanas. Ultima parte 1888—1907. Madrid, Revista
de Archivos.

Cesareo, Giov. Alfr., Saggio su 1' arte creatrice. Saconda
edizione, riveduta ed aumentata. Bologna, Zanichelli.
346 S. 8». L. 18.

Chacön v Calvo, J. M., Ensavos de litei-atura cubana.
Madrid, Editorial „Saturnino Calleja". 277 S. 8". Pes. 6.

Chacön y C a 1 v o , J. M., Las cien mejores poesias cubanas.
Colleccion antolögica formada por J. M. Ch. y C. Madrid,
Talleres tip. Editorial Reus. 316 S. 8".

Ci n q uan

t

enair e de l'Ecole pratique des Hautes Etudes.
Melanges publies par les direoteurs d'etudes de la section

des Sciences historiques et philologiques. Paris, Cham-
pion. 164 + 360 S. Fr. 60. (Darin u. a. : E. Faral, Le conte de
Richeut, les rapports avec la tradition latine. — H. G a i d o z

,

Cuchulainn, Beowulf et Hercule. — Gillieron, Les con-

sequences d'une collision lexicale et la latinisation des

mots franijais. — A. Jeanroy, Le troubadour Pujol. —
Abel Lefranc, L'origine d'Ariel. — P. de Nolhac,
LTn eloge latin de Meilin de Saint -Gelais. — Passy,
Les restes d"un patois champenois ä Cunfin-en-Bessigny.)

Cosenza, Mario E., Francesco Petrarca and the Revolu-

tion of Cola di Rienzo. Chicago, The Universitv of Chi-

cago Press. XIV, 330 S. 8°.

Cursos de Metodologia y alta cultura. Curso de Lin-

o-uistica. Introducciön al estudio de la Linguistica vasca,

por Menendez Pidal. Metodologia de la Fonetica, por

T. Navarro Tomas. El elemento extraüo en el lenguaje,

por A. Castro. Lexicografia y Geografia linguistica,

por M. Griera. Barcelona, Tip. „La Academica"'. 112 S.

4". Sociedad de Estudios Vascos.

Cvrano de Bergerao, Parisien 1619— 1655. ffiuvres li-

bertines, precedees d'une notice biographique par F. L a -

che vre. 2 Bde. Paris, Champion. CLXIV, 400, 335 S.

8». Fr. 70.

Dagianti. Fr., Studio sintattico delle Opera poetica di

Venanzio Fortunato (VI sec. d. C). Veroli, tip. Reali.

XXni, 148 S. 8". L. 10.

Dante: la vita, le opere, le grandi cittä dantesche, Dante
e r Europa. Milano, fratelli Treves. VIII, 377 S. 8^
L. 20. (Inlialt : I. D e 1 L u n g o , Dante : prospetto lineare

di vita e di pensiero. — V. Rossi, La commedia. —
M. Scherillo, La vita nuova. — E. G. Par odi, Le
rime. — F. Pellegrini, 11 Convivio. — P. Rajna, II

trattato De Vulgari Eloquentia. — E. G. Par odi, La
monarchia. — G. Vandelli, Le epistole. — G. Albini,
Le egloghe latine. — G. Biagi, La Quaestio de aqua et

terra. — G. Mazzoni, II Fiore di Durante. — G. Livi,
Dante e Bologna. — G. Fatini, Dante e Arezzo. —
I. Sanesi, Dante e Siena. — F. P. Luiso, Dante e

Lucca. — F. Flamini, Dante e Pisa. — G. Biadego,
Dante e Verona. — M. Porena, Dante e Roma. —
N. Zingarelli. Dante e il regno. — C. Ricci, Dante
e Ravenna. — S. Muratori, II sepolcro e le ossa di

Dante. — M. Mignon, Dante e la Francia. — P. Toyn-
bee. Dante e Inghilterra. — C. De Lollis, Dante e la

Spagna. — G. Gabetti, Dante e la Germania. — P. Er-
rera, Dante e le Flandre. — G. L. Passerini, Le bio-

grafie di Dante. — L. Rocca, I primi interpreti della

Divina Commedia. — A. Venturi, Dante e 1' arte. —
G. Fogolari, Gli illustratori della Commedia.)

Dante e Verona. Studi pubblicati a cura di A. Avena
e Pieralvise di Serego Alighieri, in occasione del secen-

tenario dantesco. Verona, tip. cooperativa. 424 S. (In-

halt: L. Simeoni, Verona ai tempi di Dante. — L. Do-
rez, Dante et les Seigneurs della Scala dans la littera-

ture' franc;aise du XVI'- siecle. — V. Mistruzzi, Dante
III Alighieri. — M. Borgatti, Peschiera scaligera. —
D. Bashford, The e(iue3trian effigy of Can Grande
della Scala. — A. Fajani, Verona nella vita di Dante.
— G. Mazzoni, Sopra le „Bellezze della Divina Com-
media di Dante'" di Antonio Cesari. — V. Cian, Dante

e Can Grande della Scala. — G. Pellegrini, Jacopo
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di Pietro III Alighieri rimatore. — G. Gasperoni, Gli

studi danteschi a Verona nella seoonda meta del 700; con

appendice di lettere inedite. — P. Serego Alighieri,
Per la storia della villa Alighieri a Gargagnago. —
C. Garibotto, „La concubiiia di Titone antico" secondo

r iuterpretazione di Scipione Maffei. — L. Caroereri,
Politica dantesca e politica scaligera. — A. Avena, La
salma e la tomba di Cangrande I Della Scala. Genea-
logia della famiglia Alighieri e di Serego-Alighieri.)

Dantis Alaghe'rii Epistolae (Le lettere di Dante).

Testo, versione, commento e appendici per cura di Ar-

iialdo Monti. Milano, Hoepli. XXVIII, 4u.^. S._ ««. L. 15.

Daudet, L., Les cpuvres daus les hommes. Victor Hugo.
Emile Zola. Frederic Mistral etc. Paris, Nouvelle libr.

nat. 8". Fr. 7.

D e Anna, L., Essais de grammaire historique de la langue

fran(;aise. Bologna, Zaniohelli. 200 S. 8». L. r2.,50.

Denkinger, T. , Die Bettelorden in Dit und Fablel. =
Franzisk. Studien VI S. 278-294.

Fabris, G., II simbolismo nel prologo della Divina Com-
media, Note ed appunti, Vicenza, Tip. G. Rumor.
Ab S. 8». ,

Facchinetti, V^, San Francesco d'Assissi. Milano, Santa

Lega Eucaristica. XLVIII, .^42 S. 8». L. 60.

Ferrari, D,, Commento dello Odi barbare di Giosue Car-

ducci. Libro terzo. Bologna, Zanichelli. XVIII, 210 S.

8». L. 9. .50.

Fiore, II, e il Detto d' Amore a cura di E. G. Parodi
con note al testo, giossario e indici. In Appendice a Le
Opere di Dante edite dalla Societa dantesa italiana. Fi-

renze, Bomporad e figlio edit

Fitzmaurice-Kelly, .T., Fray Luis de Leon. A Bio-

graphical Fragment. Oxford li University Press. XIV,
2(il S. 8". (Hispanic Notes andMonographs. essays,

studies and brief biographies issued by the Hispanic So-

ciety of America.)
Flora. Fr., Dal romanticismo al futurii3mo. Piacenza, casa

ed. V. Porta. XXVII. 811 S. 8". L. 10.

Flori, Ezio, Deir idea imperiale di Dante; con un' appen-

dice sulla data di composizione del De Monarchia. Bo-
logna. Zanichelli. 234 S. 8".

Francesco d'Assisi. Gli scritti, con introduzione e

note critiche del P. Vittorino Facchinetti. Milano,

soc. ed. Vita e pensiero. 284 S. 8". L. .">.

Francisci, Gh., Quelques reflexions sur les origines de la

poesie lyrique italienue et francaise. Genova , Premiata
tip. Soc.

Franco, M., Saggio di provincialismi siciliani. Palermo,

R. Sandron. 80 S. 8». L. 2..50.

Fregni, G., Di un verso di Dante e della voce Firenze, e

cioe di nuovo sul fanioso verso di Dante, e che dice:

Pape Satan, Pape Satan aleppe (c. VII delF Inferno); e

di iniovo pure su le tre voci di Firenze, di Fiorenza, cd

anche di Florentia: studi critici, filologici e letterari.

]\lodeiia, Soc. tip. modeuese. 21 S. 8".

Fucile, Letterio. Vittorio AHieri e l'autocritica alla

„Cleopatra". Saggio. Messina, tip. S. Guerriera.

Gabrieli, G., Dante e 1' Oriente. Bologna, Zanichelli.

XL 138 S. 8". L. 10.

Garcilaso de la Vega, Obras. Madrid, linp. CUasica

espaüola. Pes. 2.

Giann ini, A., Elcmenti di grammatica catalana, con brani

di letteratura e giossario. Napoli, P. Federico e G. Ardia.

VIII, 103 S. 8». L. 6.

Groot, A. W. de, Die Anaptyxe im Lateinischen. Göt-

tingen, Vandenhoeck & Rupreclit. 92 S. M. 30.

Guerrero, E. C Diccionario filologico. Estudio sobre el

lenguaje veiiezolano con referencia al de Espana y al de

otr<5s paises de la America latina. Nictheroy, Imp. Sa-

lesiana. 376 S. 4".

Haggard, A. C. S.. Madame de Stai'l. London, Hutchin-
son. 16 8.

Janni, Ettore, Auf kleinem Nachen. Erste Einführung in

Dante. Ins Deutsche übers, von .lohanii von Wiesler.
Mit Vorw. von Luigi Credaro. Meran, S. Pötzelberger.

1922. VIII, 183 S. kl. 8". M. 80.

Jorge, R., Francisco Rodrigues Lobo. Estudio biografioo

e critico. Coimbra, Imp. da Universidade. XI, 474 S. 4".

Kusel, Peter, Guingamor, ein Lai der Marie de France.

Kritisch hrsg. mit Einleitviug, Anmerkungen und Glossar.

Diss. Rostock. Auszug 8 S. 8".

Längfors, A., Les chansons attribuees aux seigneurs de
Craon. ed. crit. = Memoires de la Societe neo-philologique
de Helsingfors. VI. S. 43-87. i

Längfors. A., La societe frani;-aise vers 1380, vue par un
'

Frere Precheur du Soissonais. = Ofversigt af Finska Ve-
tenskaps-Societetens Förhandlingar. LX. Af. B. No. 1.

23 S. 8».

Längfors, A., Un jeu de societe du moyen äge: Ragemon
le Bon, inspirateur d"un sermon en vers. = Eripainos Suo-
malaisen Tiedeakatemian Toimituksisat. 82 S.

Lavore, G., L'golino della Gherardesca nella vita e nellTn-
feruo di Dante. Noto, tip. Zammit. 2.5 S. 8".

Lemus y liubio, P., Compendio de (iramätica espaüola,

con varias notas historicas. Murcia, Sanchez. 2.52 S. 8".

Levi, Ezio, Piccarda e Gentucca: studi e ricerche dantes-
che. Bologna, Zanichelli. VIII, 108 S. 8". L. 7..i0.

Livi, Giov.. Dante e Bologna: nuovi studi e documenti.
Bologna, Zanichelli. 240 S. 8». L. 20.

Lope de Vega, Ausgewählte Komödien. Zum ersten
Male aus dem Original ins Deutsche übersetzt von WoUg.
Wurzbach. IV: Der Herzog von Viseo (El Duque de
Viseo). V^'ien, Schroll. 186 S. 8". M. 80.

Lopez de Ayala, Pero, Poesias. Publicadas por A.
F. Kuersteiner. Tomos T v II. New York, The
Hispanic Society of America.' XLII, 29-5; XXXVIII,.
328 S. 8». Biblioteca Hispanica XXI y XXII.

Loschiavo, G. G., La materia della Divina Commedia.
Palermo, tip. M. Montaina. 46 S. 4». L. 8.

Manzoni, A., Le tragedie. gl' inni sacri, le odi nella forma
definitiva e negli abbozzi e con le varianti delle diverse

edizioni, a cura di Michele Scherillo. Terza ed. rinno-

vata e di molto accresciuta. Milano, Hoepli. XV, 500 S.

8". L. 12.-50.

Martins de Carvalho, F. A., As edifües do „Hyssope".
Apontamentos bibliographicos. Coimbra. Casa Tipogra-
fica. 65 S. 8».

Masseron, A,, Les enigmes de la Divine Comedie. Paris,

Lil^r. de l'Art catholiqvie.

]\f enegazzi, G. B., 11 capolavoro del Monti: Tode al Signor
di Montgolfier. Vicenza, tip. G. Raschi. 27 S. 8°.

Menendez Pidal, R., Autologia de prosistas castellanos.

Publicaciones de la Revista de filologia espaüola. Madrid,
.Junta para ampliacion de estudios. Centro de estudios

historicos. 388 S. Ü". Pes. 4..")0.

Menendez .Pidal, R., Un aspecto en la elaboraciun del,

„Quijote". Discur.so leido en la inauguracion del curso

de 1920—1921. el dia 1 de diciembre de 1920. Ateneo
cientifico, literario y artistico de Madrid. 54 S. 7.

Mich au t, G., La je'unesse de Moliere, Paris, Hachette.

Fr. 8.

Michelangelo Buonarrotti, Le Rime a cura di Aldo
Foratti. Milano. A. Caddeo e Co. 175 S. 8". L. 4.

Miscellanea di studi danteschi — Dante e il Piemonte.
Pubblicazione della R. Accademia delle .Sciesze di Torino

a commemorare il VI centenario della morte di Dante.

Torino, Fratelli Bocca. (Inhalt: V. Clan, II Dante nostro.

— C. Calcaterra, Gli studi danteschi di V. Gioberti.

— E. Passamonti, C. Balb9 e la sua „Vita di Dante".
— L. Piccioni, La fortuna di Dante neu' opera di

G. Baretti. — D. B i an chi, Dante e V. Alfieri. — V. Cian,
Un Dante di V. Alfieri. — F. Barbieri, La „Vita di

Dante" di C. Balbo. — L. Negri, Un dantista piemon-

tese in America: Vincenzo Botta. — P. Egidi, Fram-

menti di codice della ,,Divina Commedia" del sec. XIV.
— L. Negri, Saggio di bibliografia dantesca per gli

antichi Stati Sabaudj,)

Monti, V., Poemetti mitologici. Introduzione e note di

N. Vaccaluzzo. Torino, Unione tip. od. torinese. 260_S.

8°. L. 7. CoUezione di classici italiani con note XL VI.

Mulertt, W., Anleitung u. Hilfsmittel zum Studium des

Spanischen. Halle, Niemever. 44 S. 8".

Murari, R., Dante, 1' opcrä e il monito. Bologna, Zani-

chelli. 96 S. 8». L. 4.

Nonnenmacher. E., Dr.. Praktisches Lehrbuch der alt-

französischen Sprache. Mit Bruchstücken altfranzösischer

Texte, Anmerkungen dazu und einem (ilossar. 2. Aufl.

Wien und Leipzig, A. Hartlebeu. 1922. VIII, 182 S.

kl 8" = A. Hartlebens Bibliothek der Sprachenkunde.

Tl. 61. Pappbd. M. 36.

Novelle italiane. Vol. I, IL a cura di Enrico Somare.

Milano, II Primato editoriale. XX1II,250. 270S. 8». L. 16.



357 1922. Literaturblatt für germanisclie und romanische Philologie. Nr. 9. 10. 358

Ortiz, Ramiro, La fronda delle penne d' oca nei giardini
d'Astrea; oontributo allo studio dei contatti (e dei con-
flitti) italo-francesi e franco-italiani nel sec. XVII e in . . .

alti-i secoli. Napoli, Federico e Adria. 17U S.' 8". L. 7.

Pellegrini, Carlo, Eugenio Fromentin scrittore. Ferrara.
soc. tip. ed. Taddei. 197 S. 8". L. lu.

Perrier, J. L.. Bertran de Born, patriot, and bis place
in Dante's Inferno. S.-A. aus The Romanic Res-iew.
XI, S. 22::!—2.38, und XII. S. 1—13.

Petri Alfonsi Disciplina Clericalis. Von Alfons Hilka und
Werner Söderhjelm. III. Französische Versbear-
beitungen. Helsingfors. XX, 169 S. 4" = Acta Societatis
Scientiaruni Fennicae. Tom XLX, No. 4.

Piguatti, Giuo. Un principe letterato dei secolo XVI: la

Vita e gli scritti di Curzio Gonzaga. Palermo, R. Sandron.
178 S. 8». L. 6.

Quintana, Manuel Jose, El Cid and Gvizman el Bueno.
With introduction, notes and vocabularv bv .1. Pia.
Oxford, Clarendon Press. XXVI II. 116 S." S"!

Rabelais, Fran^ois, Gargantua und Pantagruel. Ver-
deutscht von Engelbert Hegaur und Dr. Ovvlglass. Erster
Band: Gargantua Pantagruel I und II. Mit einem Titel-

bild. München, .llbert Langen. 19J2. 372 S. 8». M. 100:

geb. M. 160 (für Band lu. II). Zweiter Band: Pantagruel III

und IV'. Mit einem Titelbild. Müncben, Albert Langen.
1922. 295 S. 8°. M. 75; Ganzl. M. 120.

Reynaud, L., L'influence allemande en France au XVIII''
et au XIX« siecle. Paris, Hachette.

Ricci, Corrado, L' ultimo rifugio di Dante. Seconda
edizione. .Milano, Hoepli. VIII. 498 S. 8°.

Ricci, Corrado, Roma nel pensiero di Dante. Lectura
Dantis. Firenze, Sansoni. 3U S. 8". L. 2.50.

Roic; de Gorella, .J , Parlament de casa Mercaderi.
Tragedia de Caldesa. Xovelas. Siglo XV. Publicadas
oon unos estudios literarios por S. Guinot. Castellon.
Hijos de J. Armengot. 185 S. 8°. Clasicos Valenoianos.

Rumor, S., II culto di D.nnte a Vicenza. Seconda edizione.

riveduta e illustrata. Vicenza, tip. vicentina. 39 .S. 8".

con ritratto, facsimile e due tavole.
Sanmarti, P., Epitome de Gramatica castellana. Barce-
lona, Edit. Barcelonesa. 283 S. B". Früher erschien:
Compendio de Gramatica castellana. 48U S.

Santanera, Arm., I superbi, sul canto XI dei Purgatorio.
Torino-Genova, Lattes. 55 S. 8". L. 4.50.

Sanz, A., El Romancero y el „Quijote". Breves apuntes
aceroa de las afinidades" entre ambos libros. Madrid,
Imp. dei Asilo de Huerf. dei S. C. de .Jesus. 91 S. 8».

Schuchardt, Hugo. Misoellanea linguistioa dedicata a
Hugo Schuchardt per il suo 80. anniversario (1922).

Firenze, Olschki. IV, 221 S. 8». L. 30 = Biblioteca dei-

l'„Archivum Romanicum" Seriell, 3. (Inhalt: P. Riegle r,

"Wind und Vogel. — J. Bruch, Zu Spitzers kat.-span.
Etymologien in der Biblioteca Archivi Romanici 111. —
W. Oehl, Elementare 'Wortschöpfung: papilio, fifaltra-

farfalla. — W. v. Wartburg, Zur Neubildung von
Präfixen. — P. Skok, Zum Vurgiirlatein. — G. Bertoni,
Xote etimologiche varie. — L. Spitzer, Ueber einige
lautmalende "Wörter des Französischen. — E. Platz,
..Balai", etude de geographie linguistique et de semantique).

Societa Reto -Romantsc.'^a. Annalas. Annada 3(5.

Chur, H. Keller in Komm. '1922. III, 156 S.. 1 Titelb.

gr. 80. Fr. 8.

Solmi, Arrigo, II pensiero politico di Dante. Firenze,
Soc. editr. ..La Voce".

Solmi, Arrigo, Stato e Chiesa nel pensiero di Dante.
Firenze, R. Deputazione toscana di storia patria. (Estr.

dall'Archivio storico italiano 1921, Disp. 1.)

Sonett i burleschi e realistici dei primi due secoli. A cura

^ di A. F. Massera. Bari, Laterza. L. 12..50.

Sorrentu, Luigi. La diffusione della lingua italiana nel
Cinquecento in Sicilia. Firenze, Le Monnier. 170 S. S".

L. 7..50.

Tenzoni poetiche italiane dei secolo XIII, a cura di

_S. Santangelo. Catänia. V. Giannotta. 19 S. 8». L. 2.50.

Timoneda, .Juan de, La oveja perdida. .\uto sacramental
Publicalo, con una introducciun, notas y glosario D. A.
Garcia Boiza. Salamanca, M. Perez Criädo. 86 S. 8".

Tissi, Silvio, L'ironia creatrice. II Dio di Cartesio e il

Nulla di Leopardi. Da un problema critico a un dramma
religiosa. Milano, Cogliati.

Turel, Lili, Die vielgeliebte Frau. George Sand und ihre

Freunde in Briefen und Dokumenten. Hrsg. u. übertr.

Mit 10 Portr. (Tat.) in Mezzotinto. München, O. C.

Rfoht. 1922. 174 S. 8". Hlwbd. M. 120: auf Bütten,
Hklrbd. M. 225: Ldrbd. M. 700.

Vergara Martin. G. M, Materiales para la formaciön
de un vocabulario de palabras usadas en Segovia y su

tierra y no inoluidas en el Diccionario de la Real .\cademia
Espaüola (ll'' edicion), o que lo estan en otras acepciones
o como anticuadas, seguidos de varias palabras empleadas
en algunos pueblos de las provincias de Burgos y San-
tander que tampoco se incluven en el oitado Diccionario.

Madrid, Sucs. de Hernando. '98 S. 8».

Virgili Marij, Publi. Eis IV llibres de les Geörgiques.
Traduccio en vers per Mn. LI. Riber. Barcelona. 117 8.4".

Institut de la Llengua Catalana.

Literarische Mitteilungen, Personal-
nachrichten usw.

Beim 18. allgemeinen deutschen Neuphilologentag in

Xürnberg wurde zur Förderung der spanischen Studien an
Schule und Universität eine „Spanische Sektion" gegründet,
deren Vorsitz Prof. Dr. Gustav Haack, Hamburg übernahm.
Gleichzeitig wurde eine Zentrale für spanische Unter-
richtsmittel eingerichtet und deren Leitung dem Privat-
dozenten Dr. Adalbert Hämel in Würzburg. Weingarten-
strasse 14, übertragen. Diese Zentrale steht mit Verlegern
und Verfassern spanischer Unterrichtswerke in Verbindung
und ist somit in der Lage, in der Frage geeigneter Lehr-
bücher. Lektürenstoffe u. ä. jede gewünschte Auskunft zu
erteilen. (Rückporto beilegen!)

Der ord. Professor der germanischen Philologie an
der Universität Heidelberg Dr. Wilhelm Braune wurde
zum korrespondierenden Mitglied der Philosophisch-Histo-
rischen Klasse der Preussischen Akademie der Wissen-
schaften ernannt.

Professor Dr. Adolf Hauff en wurde die neuerrichtete
Professur für Deutsche Volkskunde an der Deutschen Uni-
versität zu Prag übertragen.

Der Hon. -Professor Dr. AValter Ziesemer in Königs-
berg wurde zum ord. Professor der deutschen Philologie
daselbst ernannt.

Dr. Martin Sommerfeld hat sich an der Universität
Prankfurt a. M. für das Fach der deutschen Philologie,

insbesondere der neueren deutschen Literaturgeschichte,
habilitiert.

Professor Dr. B. Fehr wurde zum ord. Professor der

englischen Philologie an der Universität Basel ernannt.

Dr. G. Rohlfs hat sich an der Universität Berlin für

das Fach der romanischen Philologie habilitiert.

t zu Dresden am 8. Juli der frühere ord. Professor

der romanischen Philologie an der Universität Göttingen
Dr. Karl Vollmöller, 74 Jahre alt.

t zu Göttingen Anfang Juli der ord. Professor der

romanischen Philologie Dr. Albert S t i mm i n g , 76 Jahre alt.

Notiz.

Den gbi-manistischen Teil redigiert Otto Behaghel {Giessen,

HoCmannstrasse lu), den romanistischen und englischen Fritz Neu-
mann iHeidelberg, Koonstrasso U), und wir bitten, die Beiträge

(Rezensionen, kurze Notizen, Person.llnachrichten usw.) dementsprechend

gefälligst zu adressieren. Die Kedaktion richtet an die Herren Ver-

leger wie Verfasser die Bitte, d.ifür Sorge tragen zu wollen, dass alle

neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischeii Inlialts ihr

gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung

von 0. K. Eeisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle

wird die Kedaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine

Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.

An O.E. Keisland sind auch die .anfragen über Honorar und Sonder-

abzüge zu richten.
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llrie, Aesthetisi;lie Weltanschauiinff in der
Literatur des XIX. Jahrh. (Streuber).

Goette, Kulturiresichichte der Urzeit Ger-
maniens . . . (Helm).

V. Unwert n. Siebs , Geschichte der deutschen
Literatur bis zur Mitte des 11. Jahrh.
(BehagheL.

Jloser, Die Strassburger Druckersprache zur
Zeit Fischarts (Helm).

llorcherdt. A. Buchner und seine Bedeutung
für die deutsche Literatur des 17. Jahrh.
(Seh oppe).

Wagner, H. W. v. Gerstenber? und der Sturm
und Drang (Sul ger- Ge bin g).

Brandt, Goethes Faust auf der Sachs. Hof-
bühne zu Dresden (Dammannl.

Borendsohn, (Joetlies Knabendichtung (B e

-

haghel).
H e rman ns so n , Catalogue of runic litera-

ture (de Boo r).

Steinhäuser, Die neueren Anschauungen
über die Echtheit von Shakespeares Fericles
(Ackermann).

Good, Studies in the Milton Tradition
(Fisc iier).

Seidel, Einführung in das Studium der ro-
manischen Sprachen (Spitzer).

Pauli, Contribution ä l'etude du vocabulaire
d'A. Daudet (Spitzer).

Klemporer, Einführung in das Mittelfran-
z(Ssische (Lere h).

Hilka, Der altfranz. Prosa-Alesander-Roman
(B re u er).

Mörner. Le Purgatoire de saint Patrice du ms.
de la Bibliotheque Nat. f. fr. 25 545
(Hilka).

M. de ToroyGisbert, Los Nuevos Derroieros
del Idioma (Wagnerj.

M. Menendez y Pelayo, Estudios sobre el
teatro de Lope de Vega (Häniel).

K. Menendez Pidal, Roncesvalles. Un nuevo
cantar de gesta espanol del siglo XIII
(Krüger).

Bibliographie.
Literarische Mitteilungen, Personal-

nachrichten usw.

Friedrich Brie, Aesthetische Weltanschauung in

der Literatur des XIX. Jahrhunderts. Freiburg i. B.,

J. Boltze. 1921. 80 S. M. 14.

Unter ästhetischer Weltanschaimng versteht der

Verf. eine solche, welche die Schönheit, die Kunst
als höchsten der Werte setzt, über oder an Stelle von

Metaph3^sik, Religion, Ethik, Wissenschaft, Natio-

nalität usw., oder welche versucht, die Welt als ästhe-

tisches Gebilde zu erklären, mit einem Wort eine

Weltanschauung, für die das ästhetische Prinzip das

höchste, zentrale ist. B. hat sich die Aufgabe gestellt,

Entstehung dieser Weltanschauung zu erklären sowie

in grossen Zügen ihre verschiedenen Spielarten und
deren z. T. recht komplizierten Verlauf zu beschreiben.

Nur das letztere ist ihm gelungen.

Im Altertum und Mittelalter, wo die Kunst religiöse

und öffentliche, staatliche und kirchliche Anaelegenheit

ist, „der Begriff des Künstlers als eines esoterischen

Wesens , das sich eigene, vom Publikum unabhängige
Ziele steckt", ist nach B. kein Boden für die ästhe-

tische Weltanschauung. Er möchte das Erwachen des
Schönheitskultes in der italienischen Renaissance sehen,

doch fühlt er selbst , dass man davon nur bedingt

reden kann. Noch hängt die Kunst zu sehr mit dem
Leben zusammen, steht noch zu sehr im Dienst der

Erziehung. Interessant ist , wie der Verf. die Fäden
aufdeckt, die von Shakespeares „Venus und Adonis",

„Romeo und Julia" und seinen Sonetten sich weiter-

schlingen zu den Vertretern des Tarf poiir Vart in

Frankreich und zu einem modernen Aestheten wie

Hofmannsthal. Nur teilweise Vertreter der ästhetischen

Weltanschauung sind auch Shaftesbury und Stendhal,

ebenso Heinse. Einen Schritt weiter geht Rousseau
mit dem Gedanken der Erlösung aus dem ennui des

Lebens durch die rcccric contemplative. Aber erst die

Romantiker erheben, auf diesem Wege weiterschreiteud,

die Kunst zum höchsten oder alleinigen Wert des

Lebens. Die erste wirkliche ästhetische Weltanschauung
entwickelte sich aus der deutschen idealistischen Philo-

sophie, von Kant aus: Schillers Ideal der „schönen

Seele". Schelling erhebt das ästhetische Element
zum bestimmenden Faktor seiner harmonischen Welt-

auffassung. Die ganze Philosophie wird ihm zu einer

methaphysischen Lehre von der Kunst, das Universum

ist ihm das vollkommenste Kunstwerk.

Es soll hier nicht im einzelnen dieser Entwick-

lungsgang weiter verfolgt werden. Man mag bedauern,

dass sich B. darauf beschränkt, ihn nur in seinen

grossen Zusammenhängen zu skizizeren, anstatt auch

in Einzelerörterungen einzutreten, diese durch Belege

zu erhärten und bis zur Gegenwart fortzuführen. Wenn
bei den Romantikern, wie er weiter ausführt, Religion

und Kunst zusammenfallen , ist es nicht doch auch

schon im Mittelalter so? Und erhält diese ästhetische

Weltanschauung des mittelalterlichen Künstlers nicht

auch schon eine philosophische Begründung in Giordano

Bruno ? Zwei Hauptrichtungen unterscheidet B. : eine

idealistisch-romantische Linie, die metaphysisch-ästhe-

tische Weltanschauung, die auf dem Boden des Christen-

tums und der ideahstischen Philosophie erwächst, und

eine mehr heidnische Richtung, die sich in England

und Frankreich aus dem Sensualismus herausbildet.

Den entscheidenden Schritt taten die französischen

Vertreter des rarf })Our Vart: Theophile Gautier,

Baudelaire, Flaubert u. a.. Begeisterte Aufnahme fanden

die französischen Theorien bei dem jungen Swinburne

und Walter Pater. Es muss eine dankenswerte Auf-

gabe sein, den Kampf zwischen der moralisch-sozialen

25
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KunstauffassuDg puritanischer Herkunft eines Ruskin
und der ästhetiscb-epikuräischen Weltanschauung Paters

darzustellen. Für weitere Einzelforschucgen bildet

Bries zusammenfassende Untersuchung einen prak-

tischen Wegweiser. Die Entstehung der ästhe-

tischen Weltanschauung freilich bedarf noch weiteren

Nachdenkens.

Darm Stadt. AI b er t S treuber.

Rudolf Qoette, Kulturgeschichte der Urzeit Ger-
maniens, des Frankenreiches und Deutschlands im
frühen Mittelalter (bis 919 nach Chr.). Bonn u. Leipzig,
Karl .Schroeder. 1920. .^74 S.

Goettes Kulturgeschichte — die übrigens auf dem
Originalband den ganz falschen Titel „K. der Ur-

germanen" führt — will „gebildeten Lesern eine Dar-
stellung vom Verlauf der älteren deutschen Geschichte

bieten, die sich über alle Seiten des geschichtlichen

Lebens erstreckt". Diesem ersten Teil soll in einem
weiteren Band die Kulturgeschichte des hohen und
späteren Mittelalters (919—1500) folgen; noch zwei

weitere Bände sollen die neuere und neueste Zeit be-

handeln. Ein grosses Ziel und eine dankenswerte Auf-

gabe ; es fragt sich, ob die Kräfte eines Mannes
dafür ausreichen!

Nach dem vorliegenden Baude zu sehliessen, be-

sitzt G. die Fähigkeit, grosse Gebiete anschaulich zu-

sammenfassend zur Darstellung zu bringen. In der

Darstellung selbst ist aber eine sorgfältigere Behand-
lung der Sprache dringend zu empfehlen. Störend ist

z. B. der allzu häufige unschöne Gebrauch des Wortes
„letzterer", störend die dauernde Verwendung von
„scheinbar" statt „anscheinend" oder „wie es scheint",

auch die falsche Anknüpfung von Relativsätzen wie in

der oben zitierten Stelle des Vorworts. Gerade ein

Buch, das in viele Hände gelangen soll, durfte solche

Schönheitsfehler nicht an sich tragen.

Ueber den Inhalt kann ich nur zum Teü urteilen
;

Rezensent ist in der gleichen Lage wie der Verfasser

einer solchen Zusammenfassung: er kann nur einige

Seiten des Gegenstandes selbst beherrschen und ist im

übrigen vielfach auf Hilfe und Rat von Fachmännern
angewiesen. Soweit das germanistische Gebiet in Be-

tracht kommt, hat Verf. diese Hilfe nicht in ganz aus-

reichendem Masse ausgenutzt ; denn es steht neben

Gutem doch auch manches , was falsch oder längst

überholt ist : falsche gotische Sprachformen finden sich

S. 33 , Heliand und Genesis betrachtet G. noch als

Werke eines und desselben Mannes , sogar das be-

rüchtigte „Gotische Weihnachtsspiel" erscheint (in

Kögels Uebersetzung, S. 81) wieder als ein Zeugnis

germanischen Heidentums — ein Lapsus, der dem Verf.

deutlich zeigen kann, welch gefährliche Klippen auf

seinem Wege liegen. Möge er sie bei rüstiger Weiter-

arbeit glücklich umschiffen.

Frankfurt [Marburg]. Karl Helm.

Wolf von Unwert und Theodor Siebs, Geschichte
der deutschen Literatur bis zur Mitte des elften Jahr-
hunderts. Berlin und Leipzig, \'ereini^ung wissenschaft-
licher Verleger. 1920. 261 S. 8". [Grundriss der deutschen
Literaturgeschichte. 1.]

Das vorhegende Werk ist aus der Darstellung in

Pauls Grundriss herausgewachsen und bildet nun den

ersten Band einer neuen Sammlung, der die Geschichte
der deutschen Literatur bis zur Gegenwart führen soll.

Nach dem Tode von Unwerth hat Siebs die Voll-

endung des Werkes übernommen; der AnteU der beiden

Bearbeiter ist für uns nicht zu scheiden. Es ist ge-

legentlich störend , wenn man nicht recht weiss , wen
man hinter einem „ich" zu suchen hat. Das Werk
will nicht in Wettbewerb mit Ehrismanns Handbuch
treten. Dieses bleibt das gelehrte Werkzeug, die tief-

gründige DarsteUung, die namentlich in der Aufhellung
der geistigen Beziehungen nicht ihresgleichen hat.

Dafür haben v. Unwerth und Siebs ein ausgezeichnetes

Buch zum wirklichen genussreichen Lesen geschaffen.

Aber auch der Fachmann nimmt es mit Gewinn in die

Hand. Welterschütternd Neues war ja kaum mehr zu
bieten ; aber alles ist wohl erwogen , im einzelnen

maunigfach fördernd, und mit Vergnügen verfolgt man
die Stellung der Verfasser zu bestimmten Fragen, etwa
über die Beziehungen des Heliand zur ags. Literatur,

die bei Ehrismann noch kaum eine Rolle spielen, aber

auch noch keine stärkere Einwu-kung von Heuslers
Anschauungen zeigen; über die Quellen der Genesis,

wo vor der Annahme allzu grosser Selbständigkeit ge-

warnt wird, über den Isidor, wo die Kaufiftnannschen

Theorien abgelehnt w-erden. Die Anschauung von der

Ottonischen Renaissance, die Ehrismann abgelehnt hatte,

wird festgehalten. Die bibliographischen Angaben
wollen nicht aUe Einzelheiten bringen. Ich trage ein

paar Dinge nach, die auch sonst nicht beachtet werden.
Bei den Glossen hätte die ausführliche Zusammen-
stellung von Piper Erwähnung verdient, Literaturgesch.

des Ahd. tind Alts. S. 38— 69. Dass die beiden

Otfridhss. V und P nicht vom seihen Schreiber her-

rühren, habe ich Litbl. 1882, Sp. 375 auf Grund
eigener Anschauung dargelegt, was auch Ehrismann
entgangen ist. Zu den Abweichungen der Sprache in

verschiedenen Teilen von Otfrids Werk vgl. die Giessener
Diss. von Ki'acke über die Entwicklung der Mittel-

stellung des deutschen Nebensatzes, S. 4 u. 29. Der
Zweifel, ob Notker Bucolicu, Andria, Cato auch wirklich

übersetzt habe (239), ist mir unverständlich. Ebenso-
wenig kann ich zugeben, dass die ungleichen Strophen
althochdeutscher Gedichte gegen deren Gesaugsvortrag

sprechen (195), man müsste denn auch behaupten,

dass die Leiche nicht gesungen worden seien. Dass
mit Kluge Kii-ohe auf ein gr. xupi/ov zurückgeführt wird,

ist nicht zu billigen: was wird da aus Isidors chirühha?

Giessen. 0. B ehaghel.

Virgil Moser, Die Strassburger Druclcersprache zur
Zeit Fischarts (1570—1590). Grundlegung zu einer

Fischart-Grammatik. München, Selbstverlag. 1920.

Die Untersuchung beschäftigt sich mit der Sprache

der vier Strassburger Druckereien von Sam. Emmel,
Thiebolt Berger, .Tosias Rüiel und Theodosius Rihel,

für jeden die grammatische Beschreibung gesondert

gebend. Zweck ist die Darstellung der „Hausortho-

graphie" der einzelnen Offizinen und der Reform-

orthographie Th. Rihels, die eine Vorläuferin der Re-

formen von Schede und Fischart \var. Dabei weiss M.
sehr wohl, hätte aber mit grösserem Nachdruck, nicht nur

gelegentlich, wie S. 147, darauf hinweisen dürfen, dass

es sich grossenteils um Ersolieinungen handelt, die

wohl nach dem Sprachgebrauch des Iti. Jahrhunderts
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zur „Orthographie" gehören, aber nicht zur Ortho-

graphie im heutigen Sinne. Denn neben Erscheinungen
wie dem Dehnung.s-Ä (S. 24, 65, 97, 112), der Schreib-

weise der Diphthonge ei usw. steht die grosse Menge
sprachlicher Erscheinungen, bei welchen die von den
Druckern gewählte Wiedergabe keine Regelung des

Schriftbildes bedeutet, sondern eine Entscheidung für

eine bestimmte unter den verschiedenen in Betracht

kommenden Sprachformen der Mundart des Autors,

des Druckers und des Gemeindeutschen, wie etwa bei

den Formen der Verba siehn und gchn, bei der Be-
handlung des auslautenden r und vielem anderen.

Für die bequeme Nutzbarkeit der Schrift wäre es

notwendig gewesen, dass Verf., seinen Ueberblick in

der Alemannia Bd. 42 ergänzend, die Resultate der

vier Kapitel in einer vei'gleichenden Uebersicht zu-

sammengestellt hätte, aus der die Uebereinstimmungen
und die immerhin nicht geringen Differenzen der

Druckereien und vor allem dann auch Rihels Neuerungen
deutlich ersehen werden könnten. Was Moser über
Beuthers Anteil an der Regelung Rihels andeutet,

scheint recht einleuchtend ; es ist deshalb bedauerlich,

dass M. gerade hier kurz abbricht. Hier ist der Punkt, an

dem die Arbeit trotz aller Schwierigkeiten der Material-

lieschaffung und Beurteilung nach M.s Andeutungen
|S. 174) weitergeführt werden müsste.

Giessen [Marburg]. Karl Helm.

Hans Heinrich Borcherdt, Augustus Buchner und
seine Bedeutung für die deutsche Literatur des 17. Jahr-
hunderts. München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung
Oskar Beck. 1919. M. 12.

Nach dem Buch über Andreas Tscherning, dem
Professor der lateinischen Poesie in Rostock, legt uns
der Verfasser jetzt eins über Augustus Buchner, den
Professor der lateinischen Poesie in Wittenberg, vor.

Beide Männer gehören eng zusammen als Erben der

Opitzschen Bestrebungen. Und Buchner verdiente ein-

mal eine gründliche Würdigung , zumal da die ver-

nichtende Kritik Hoffmann von Fallerslebens (Weimarer
.Jahrbuch II (18-55), 1— -39, aber auch die sorgfältige

Schrift Wilhelm Buchners über seinen Vorfahren
(Hannover 1863,1 eine Nachprüfung verlangten. Vor
allem musste einmal das Wirken Buchners untersucht

werden, der als Lehrer von Gueintz . Schottelius,

Thomasius , Josua Arnd, Christian Keimann, Paul
Gerhardt, Philipp Zesen u. a. Anspruch darauf hat.

Mit erfolgreichem Spürsinn hat der Verfasser die

weit verzettelte Literatur zusammengetragen und zu

einem deutlichen Bilde verarbeitet, nur schade, dass

man bekennen muss, \ieles hätte knapper gefasst werden
können, oder vei'diente . nur andeutungsweise vor-

getragen zu werden ; denn einige Kenntnisse muss der

Verfasser schon dem Leser, der sein Buch in die Hand
nimmt, zutrauen.

Hervorgehoben seien die Abschnitte über Buchners
Poetik — er hat zuerst ein solches Kolleg gelesen —

,

.Sprachstil, Metrik. Sie zeigen, wie das 17. Jahr-

hundert sich über die einfachsten Fragen zermarterte
und das nur wenig vorwärts und zur Klärung kam.
Zu dem Kapitel über Metrik hat Baesicke Beachtens-
wertes beigesteuert.

Buchners Dichtungen sind vergessen, die deutschen
wie die lateinischen. Er klebte, wie die ganze Zeit, zu

sehr an der Form , das prodesse und delectare

hemmte sie.

Mit einem eindringenden und fördernden Teile

über Buchners Stellung in der Literatur seiner Zeit

schliesst das Werk ab, das uns über öde .Strecken des

17. Jahrhunderts neue Aufschlüsse bringt und Be-
herrschung des Stotfes seitens des Verfassers zeigt.

Breslau. Georg Schoppe.

Albert Malte Wagner, Heinrich Wilhelm von Gersten-
berg und der Sturm und Drang. Erster Band. Gersteu-
bergs Leben, Schriften und Persönlichkeit.
VIII u. 208 S. Heidelberg, Winter. 192(3.

Der vorliegende, schon seit 1913 fertig gedruckte
erste Band einer umfassenden Gerstenberg-Darstellung
wird der Oetfentlichkeit jetzt übergeben, da der eben-
falls fast fertige zweite Band infolge persönlichen Miss-
geschicks des Verfassers in Polen zurückgeblieben und
einstweilen nicht wieder zu erlangen ist. Dieser „Haupt-
teil", der die eigentlich literargeschichtliche und ästhe-

tische Arbeit enthält , scheidet somit zunächst aus.

Das Dargebotene ist in der Hauptsache biographischer
Art und gibt eine sorgfältige, auf Grund aller bekannten
und einiger neuer handschriftlicher Quellen verfasste

Lebensbeschreibung des Dichters in fünf Abschnitten

:

1. Jugendjahre (1737—1757); 2. Auf der Universität.

Der holsteinische Kritiker (1757—1765); 3. Gersten-
berg in Dänemark (die zehn glücklichsten Jahre seines

Lebens, 1765— 1775); 4. Als Resident in Lübeck bis

zur Uebersiedelung nach Altena (Gerstenbergs uner-
quicklichste Zeit, 1775 -1785); und 6. Das Ende (noch
fast vier Jahrzehnte umfassend, 1786—1823). Sie be-

gleiten klug und aufschlussreich des Dichters wie des
Menschen innere und äussere Entwicklung und werden
insbesondere seinem philosophischen Werdegang (das

Verhältnis zu Kant!), wie seinen literai-ischen Freund-
schaften, Abhängigkeiten und Beziehungen überall ge-

recht , so etwa in der frühen Jugendzeit dem Ver-
hältnis zu Gottsch .'d und Klopstock, auf der Universität
dem zu Jakob Friedrich Schmidt, Geliert und Christ.

Feli.x Weisse, in der dänischen Zeit dem zu .Herder,

Joh. Andreas Gramer, Klopstock und den Brüdern
Stolberg, mit denen er auch später in Lübeck und
Altena noch in Verbindung blieb, wenn auch die Freund-
schaft ähnlich der zu Voss und Boie starke Wand-
lungen und Krisen durchmachte, endlich in der Spät-
zeit der Verbindung mit dem von den Xenien so bös
zerzausten August von Hennings, mit dem französischen
Deutschenfreunde Charles de Villers und mit dem schon
früher ihm freundschaftlich nahestehenden Priedr. Heinr.

Jacobi. Als das Wertvollste des Buches aber erscheint
mir der als fünftes Kapitel eingeschobene Abschnitt
„Gerstenbergs Persönlichkeit im Rahmen ihrer Zeit",

der eine gerecht abwägende Charakteristik des merk-
würdigen Mannes gibt und ihn als typische Erscheinung
einer Uebergangsperiode zeichnet, im inneren Wider-
spruch „zwischen einer überspannten Innerlichkeit und
der Unmöglichkeit, sie nach aussen hin durch tätiges

Handeln zu entspannen" (S. 148). So erscheint Gersten-
berg als ein Mann, der in seineu Anschauungen mit
der Feder am Schreibtisch freimütig einer neuen Zeit

sich zuwandte, in Tat und Handeln dagegen befangen
blieb im Rationalismus. „Er geht oder lebt zum
wenigsten m i t der Masse, aber er schreitet ihr nicht

voran. Er hatte nicht die Kraft dazu. Das war die
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Tragik seines Lebens" (S. 151). Er war nicht stark

genug, „unter eigener Verantwortung zu leben" (S. 150).

Wechselnd zwischen Enthusiasmus und Erschlaffung

(und darin Herder und Hamann verwandt), tief in die

weiche Sentimentalität Gellerts und seiner Zeit ver-

strickt (wenn auch fern der kraftvollen Sentimentalität

des Sturm und Drangs, als dessen Tj-pus der Verfasser
Klingers „Simsone Grisaldo" ausdeutet), ist Gerstenberg
ein „Mensch zwischen zwei Zeiten", der „nicht den
Mut zu sich selbst hatte" (S. 158), der zum Sonder-
ling wurde, und dem es nicht vergönnt war, „seine

Individualität zur Persönlichkeit emporzuadeln" (S. 161).

Noch ein paar Einzelbemerkungen: In der sonst sehr

lebendigen Schilderung der Zeit Lessings und des Sturm
und Drangs (S. 145 f.) vermisse ich einen Hinweis auf

den Wert und die Wichtigkeit des Pietismus in der

geistigen Physiognomie jener Jahrzehnte ; bei dem sonst

gepflegten und im Eigenausdruok oft sehr glücklichen

Stil des Verfassers stört die Banalität S. 168: „Es
rächt sich eben alles im Leben, und was einer säet,

das wird er auch ernten", recht empfindlich; von dem
vielseitig tätigen Dänen Knud Lyne Eahbeck (er hat u. a.

Lessings Matrone von Ephesus vollendet [gedruckt

Mannheim 1790] und Schillers „Wilhelm Teil" schon
1805 in dänischer Uebersetzung herausgegeben) sind

die Lustspiele allerdings heute „ungeuiessbar" (S. 187),
dagegen sind seine „Erinnerungen aus meinem Leben"
(zwei Bände, deutsch von L. Kruse, Leipzig 1829/30)
ein auch heute noch fesselndes, kulturgeschichtlich und
besonders tbeatergeschichtlich wertvolles Buch.

München. Emil Sulger-Gebing.

Heinrich Brandt, Goethes Faust auf der Kgl.
sächsischen Hofbühne zu Dresden. Ein Beitrag zur
Theaterwissenschaft. Berliu. Ehering. 1921 (XVI, 274 S.

gr. S". M. 24. Germanische Studien, hrsg. von E, Ehering.
Heft 8.

Aus dem Rahmen einer Dissertation wächst die

Untersuchung Brandts zu einer umfassenden, mit grosser

Sachkenntnis durchgeführten Stilgeschichte empor, die

sich den Arbeiten von Creizenach , Kilian und Wit-
kowski ergänzend zur Seite stellt. Dass der Verfasser

gerade die Dresdener Hofbühne zum Ausgangspunkt
seiner Abhandlung macht, rechtfertigt sich von selbst

in Anbetracht der besonderen Rolle, die Dresden von
Anfang an in der Bühnengeschichte des „Faust" ge-

spielt, und bei der hervorragenden Stellung, die es von
jeher im deutschen Theater überhaupt innegehabt hat.

Unter Zugrundelegung derDresdener Regie- undSoufilier-

bücher wird die Stilentwicklung von der Erstaufführung

im Jahre 1829 bis an die Schwelle der Gegenwart
heran verfolgt. Dabei wird manche neue Einsicht ge-

wonnen, so, wenn Tiecks Anteil an der ersten Dresdener
Einrichtung auf das richtige Mass zurückgeführt und
Theodor Hell als der Hauptsündenbock festgelegt wird.

Reiche Literaturangaben sowie ein sorgfältiger kritischer

Apparat verbunden mit nützlichen statistischen Tabellen

unterstützen die Darstellung, die nicht nur dem Literar-

historiker, sondern auch dem Bühnenpraktiker Förderung
verspricht.

Freiburg i. Br. Oswald Dam mann.

Walter A. Berendsohn, Qoethes Knabendichtung.
Hamburg, Gente. 1922. 172 S. 8».

Dass der Altonaer Joseph eine Jugenddichtung
|

Goethes sei, wird von einer Gruppe von Hamburger

Schriftstellern eifrig vertreten. Von ihnen tritt nun
Berendsohn mit einer ausführlichen Darlegung auf den
Plan. Die beiden Abschnitte : „Stilkritische Unter-
suchungen" und „Quellen und Vorbilder" bringen
mancherlei Lehrreiches und Interessantes; ich gehe
darauf nicht näher ein, weil das eigentlich Neue und
vielleicht Wichtige in den „Sprachlichen Unter-
suchungen" enthalten ist. Berendsohn will den Nach-
weis führen, dass die Sprache der Dichtung rhein-

fränkisch sei, und Paul Fischer hat in den Neuen
Jahrbüchern, Bd. 25, S. 230 das als Ergebnis der
Berendsohnschen Schrift ohne weiteres übernommen.

Demgegenüber stelle ich fest, dass weder Berend-
sohn noch Fischer eine Ahnung von rheinfränkischer

Mundart haben, und dass es Berendsohn schlechter-

dings an dem Rüstzeug fehlt, das zur Lösung der-

artiger Aufgaben unbedingt erforderlich ist.

B. behauptet S. 106: „Nichts spricht gegen Frank-
furter Herkunft". Meine Fragen oben Sp. 94 haben
ihm noch nicht vorgelegen. Aber er verzeichnet

wenigstens den grösseren Teil der Erscheinungen, auf

die ich Gewicht lege, und ich stelle fest, dass er ihr

Vorkommen in Goethes Frankfurter Umwelt nicht er-

wiesen hat. Mit dem Schwanken zwischen Dat. und
Akk. bei gegen und hei hat es seine besondere Be-
wandtnis. Bei gegen ist der Dativ das Alte; neben
hei steht der Akk. auf die Fi-age wohin?, nicht auf die

Frage wo? Vgl. meine Bemerkungen PBB. 32, 560.
Daraus kann sich das allgemeine Schwanken im Joseph
nicht erklären. S. 124 meint B.: „Immerhin scheinen
in lässiger mundartlich gefärbter Aussprache r vor
folgenden Konsonanten und cli vor folgenden Dentalen
zu schwinden." Wie wäre es. wenn man sich mit

dem Schein, der aus „Hörfehlern" abgeleitet wird,

nicht begnügt, sondern bei lebendigen Rheinfranken,
z. B. Frankfurtern, Umfrage hielt, ob der Schein nicht

trügt ? B. fragt weiter, ob denn auf nd. Gebiet es

jemand gebe, der mir und mich , Dat. und Akk., so

durcheinander werfe. Ich verweise auf G. Mentz,
Zs. f. d. Wf. I, 221. und auf die Dissertation von
Hummrich, Beiträge zur Sprache Friedrich Wilh. I.

von Preussen. In bezug auf die von mir hervor-

gehobenen Adverbia heisst es S. 122 : „Mit e sehr häufig

:

z. B. ofte, feste, leichte, geschivinde."' Er wirft also

zwei verschiedene Dinge durcheinander: feste, leichte,

geffchtrinde sind identisch mit den Formen des Adjektivs,

während in ofte wirklich die Endung des Adv. be-

gegnet. Loiseau, auf dessen wirre Zusammenstellungen
S. 46 B. verweist, vermerkt halde aus den Briefen

des jungen Goethe, aber weder harte, noch ofte,

rechte, die im Joseph erscheinen. Zur Form uns für

unser bemerkt B., es liege Assimilation des r an das s

vor; aber nicht darum handelt es sich, ob und wie die

Form zu erklären sei, sondern ob sie in der Umwelt
Goethes vorkommt. Den Ausdruck ,.ein grosse Fürste"

4, 419 hat B. nicht bemerkt, so wenig wie die

Indikativform „müssten" 5, 1897. Die Aeusserung
über Partizipia ohne ge- S. 124 zeigt, dass ihm so

wenig wie Piper die Verschiedenheit zwischen jungem
nommen einerseits, altem fimden, gehen, l'omen, tvorden

anderseits zum Bewusstsein gekommen ist.

Beim positiven Erweis der rheinfränkischen Heimat
spielt eine wichtige Rolle die angebliche Tatsache der

Entrundung. Zu ihrem Erweis dienen drei FäUe, wo
der „entrundete" Vokal das Ursprüngliche darstellt:
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(be-)trie(/fn, beschirercn, stehnen (dass hier das e alt,

scheint B. nicht zu wissen). Hiilfc soll umgekehrte

Schreibung sein; bekanntlich ist aber u hier alt; ge-

scheut ist alte Volksetymologie und gehört nicht in

diesen Zusammenhang. Es bleibt das einzige Thir

für Thiir, das im besten Falle für den Schreiber be-

weist, nicht für den Verfasser, wenn es nicht ein-

facher Schreibfehler ist.

Weiter legt B. Gewicht auf die angebliche Wand-
lung von u > vor r. Sein einziger Beleg ist vier-

maliges dorr für diirr: hätte er das mnd. Wb. auf-

geschlagen, so würde er dort nd. Belege für die Form
dorre gefunden haben.

Endlich der rheinfränkische u-Abfall (S. 113).

Hier wird's dem Leser grauslich zumut, wenn er sieht,

was B. als Beleg aufmarschieren lässt aus dem Joseph

und den Briefen der Frau Eath. Da erscheint die

Schreibung Bcjamin, da erscheint hinehiiien, wo An-

gleichung an das folgende n vorliegt, thulich , wo das

Fehlen des n das Ursprüngliche ist; da erscheint

erstcmen für erstaunen, müdlich für mündlich, nmtter

für munter, f/cr für gern. B. weiss also nicht, dass n

zwischen Vokalen überhaupt nicht ausfällt, und dass

für den >?-Verlast des Eheinfränkischeu nur unbetonte

Silben in Betracht kommen. Erdeleben begegnet bei

Klopstock, fünf Beispiele aus Goethes Dichtung stehen

im DW., das B. nicht nachgeschlagen hat. Es sind

im ganzen vier Beispiele, die, im Joseph allenfalls der

rheinfränkischen Mundart entsprechen : lange, werde,

halte; dazu Brunne und Emmedingen bei der Frau

Rath. Dem stehen mindestens vier und vier Bei-

spiele gegenüber, wo n unmöglich lautlich ausgefallen

sein kann, sein Fehler also Schreibfehler sein muss

;

es kann also das ghiche bei lange, werde, halte der

Fall sein. Und danach wird in Sperrschrift verkündet:

„Damit ist die rheinfränkische Heimat des Werkes
ermittelt!'' Demgegenüber betone ich aufs nachdrück-

lichste, dass in der Sprache des Joseph nichts vor-

handen ist, was auf das ßheinfränkische hinwiese.

Zum Schluss noch einiges zur Kennzeichnung
von B.s sprachlichem W'issen. Der Schreibung regeret

für regieret stellt er S. 109 das Nebeneinander von

Begehr und Begier zur Seite, sowie die dem 18. Jahr-

hundert geläufige Form ^iberisch für sibirisch (frz.

la Siberie). Aus den Reimen mahnen: ahmen, ge-

dienet : geziemet erschliesst er lautlichen Zusammenfall

von n und m. Injetz sieht er Abfall von t (S. 112), ebenso

in Wiljiret , wo natürlich Assimilation eingetreten,

in dem Schreibfehler Merje für Menge Uebergang von
ng zu eh (S. 1:^31), in daselbe für dasselbe, in der

Sandhischreibung Jos';/^/; Schaden „s-Schwund"' (S. 111).

..Ueberschüssiges e" liegt nach B. in Geschwätze,

Glücke, Gesichte usw. vor (S. 121); alleine, ferne,

geringe sind „prädikative Adjektive mit e" (S. 122).

Unter dem Schlagwort „flektierte Formen statt un-

flektierten"' stehen nebeneinander voller Werth, gantzrr

weisser Seiden, mehre Freiheit (S. 125). Unter dem
Stichwort „Adverbien" (S. 128) heisst es: „Beliebt

sind Bildungen auf -en", darunter als Beispiel unter-

ivegeti. neben dem unterwegs als Kurzform bezeichnet

wird. Zur „Vermischung der trans. und iutrans.

Verben im Zusammenhang mit Lautübergängen" . . .

„gehört Überwegen statt überwiegen" (S. 130).

Es soll heutzutage Leute geben, die meinen, man
könne Literaturgeschichte treiben, ohne von Sprach-

geschichte etwas zu verstehen. Diese sind dann doch

meist so klug, über die Dinge zu schweigen, von denen

sie nichts wissen. Berendsohn hat diese Klugheit nicht

besessen.

Giessen. 0. Behaghel.

Halldör Hermannsson, Catalogue of runic litera-

ture, formint:: a part oft tlie icelandic collection bequea-
thed by Willard Fiske. Oxford univers. press., 1918,

vin, 106 s. 4».

Dem grossen Katalog der icelandic collection, den

Hermannsson 1914 herausgab, folgt nun als abge-

schlossener Zusatz dieser Katalog, der mit Recht von

dem vorigen losgelöst ist. Er ist zunächst den prak-

tischen Zwecken der Fiske collection gewidmet, daher

keine lückenlose Bibliographie , durch seinen Umfang
aber ein hochwillkommenes bibliographisches Hilfs-

mittel. Zum Beispiel glaube ich nicht, dass eine so

leicht zugängliche Zusammenstellung der älteren skandi-

navischen, besonders schwedischen Literatur zur Runen-
kunde sich findet. Die Schwierigkeit der Grenzziehung,

die im Vorwort berührt wird , scheint mir glücklich

gelöst-, von Schriften zur Literatur und zur Grammatik,
deren natürlich unzählige auf Runendenkmäler ge-

legentlich Bezug nehmen, sind nur die bedeutendsten

und durch eigene Beiträge zur Sache ausgezeichneten

aufgenommen. Von wichtigeren Arbeiten vermisse ich

vor allem die Beiträge zu Hoops Reallexikon, soweit

es 1915 erschienen war; insbesondere also v. Friesens

:

gotische Schrift, daneben Hoops': Buchstaben; Bror

Schnittgers : Brakteaten u. a. Für den Streit um die

thüringischen Runenfunde hätte man den Ausgangs-

punkt des Ganzen, A. Götzes Schrift „Germanische

Funde aus der Völkerwanderungszeit. Berlin 1912'',

notiert gewünscht. Dass Ludwig Wilsers Produktions-

freude nicht genügend Beachtung gefunden hat, ist ein

lediglich bibliographischer Mangel. Die Betrachtung

der Ausstattung . die auch bei uns früher als normal

hätte gelten dürfen, erinnert wehmütig an bessere Tage
unseres deutschen Schrifttums.

Greifswald. H. de Boor.

Dr. phil. Karolina Steinhäuser, Die neueren An-
schauungen über die Echtheit von Shal<espeares
,,Pericles". Mit einem Anhang über stilistische Kriterien.

Heidelberg, C. Winters Univ.-Buchh. 1:36 S. 8". Preis

M. 4.50. (Würzburger Beitr. z. engl. Literaturgeschichte,

ed. 0. Jiriczek, Nr. 4.)

Die unter der Aegide Otto Jiriczeks entstandene

Arbeit geht von solider Grundlage aus und bietet mehr

als ihr Titelbild sagt: sie bringt zunächst eine kurze

Geschichte des „Pericles". um in einem zweiten Teile

neben den Zeugnissen des 1 7. Jahrhunderts die ältere

Kritik seit Steevens und Malone zu Worte kommen
zu lassen. Erst jetzt setzen in chronologischer Ordnung

die Anschauungen der neueren Kritik ein. St. unter-

wirft zuerst die Ansicht der wenigen einer Prüfung,

die das Stück ganz für Shakespeares Arbeit halten,

darauf die am meisten vertretene Meinung, die Shake-

speare nur einzelne Teile als Verfasser zuerkennt, und

betrachtet kurz den nur von wenigen geteilten Stand-

punkt, die Shakespeares Autorschaft ganz verwirft.

Nicht vergessen sind die Entstehung der einzelnen

Teile in chronologischer Ordnung und die mutmasslichen
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Mitarbeiter am Drama. Es liegt auf der Hand, dass

auch St. zu keinem befriedigenden Ergebnis kommen
kann, wohl aber ist ihre gründliche Konstatierung des

jetzigen .Standes der Frage dankenswert. Besonderes

Interesse erregt ein Anhang über „stilistische
Kriterien", der an der Hand einer reichen Fülle

von Parallelstelleu zu dem Ergebnis kommt, dass das

relativ wertvollste Kennzeichen für den einen oder

anderen Autor die „Gedankenparallelismen" bleiben:

sie sprechen Shakespeare den III. und V. Akt zu.

Die hier gebotene Materialsamnilung dürfte für weitere

Stildien nicht ohne Wert sein.

Nürnberg. R. Ackermann.

JohnWalterQood, Studles in the Milton Tradition.
Univer.sitv of Illinois Studies in Language and Litera-

ture, nos.' o and 4, August-Noveuiber 1915 (= üniversity

of Illinois Bulletin, vol. XIII, no. 5, October 4, 1915).

Published by the Üniversity of Illinois, Urbana, III.

[üiss. 1913.] 310 S. gr. 8«. Preis geheftet $ 1.75.

Ein französischer Literarhistoriker war es, glaube ich,

der eine „objektive" Methode der Literaturbetrachtung auf-

stellte, indem er die äusseren Zeugnisse für die Beliebtheit

oder Unbeliebtheit eines Dichters bei dessen Lebzeiten und
bei der Nachwelt sammelte und daraus seine Schlüsse auf

die innere und äussere Bedeutung des Dichters zog. Etwas
Aehuliches hat in vorliegendem umfänglichen Werk J. W.
Good für Miltons Nachleben zu Ausgang des 17. und
während des ganzen 18. .lahrhunderts unternommen. Die
äusseren Zeugnisse, die er über das Fortleben Miltons in

dem untersuchten Zeitraum beibringt, sind von einer über-

wältigenden Fülle, so dass das Buch zu einer wahren Fund-
grube für den Milton-Forscher geworden ist. Good hat
damit der Wissenschaft einen tatsächlichen, nicht zu unter-

schätzenden Dienst erwiesen ^
Der Ausgangspunkt von Qoods Untersuchung war

einerseits die Frage nach dem Interesse, das Milton in

dem fraglichen Zeitraum entgegengebracht wurde, wobei
es besonders galt, die hartnäckig fortlebende Anschauung
zu widerlegen, dass erst die ."}«( ^«/tic-Kritik Addisons das
Interesse an Milton wacbgeruten habe. Andrei'seits wurde
die Frage von Miltons Einfluss auf das 18. Jahrhundert
einer erneuten Prüfung untei-zogen und insbesondere die

von W. L. Phelps (Biaiimings of the Kniflish Romaidic
Movement. 1893, eh. V) und H. A. Beers (Knfjlish Romaniicism,
1899, S. 14«) vertretene Auffassung berichtigt, dass für die

Romantik weniger das „Verlorene Paradies" als vielmehr
die Melancholie des Peiiseroso und überhaupt die kleineren
Gedichte von nachhaltigem Einfluss gewesen sei.

Der Gang der Unter.suchung im allgemeinen erstreckt

sich auf folgende Gebiete ; l'ittilietitioji af ]\Iiltoii^s M'orks —
I'oetical Trilmies to Miltayi — Büxjrapliieid Treatinent —
Criticism. to 1730 — Conlriwersies aml Jixplunations (1730 bis

1765) — Bomnntic Application. In einem längeren Appendix
werden verschiedene Einzelfragen hauptsächlich biblio-

graphisch erörtert". Die Untersuchungen des Verfassers

gewinnen dadurch an besonderem Wert, dass er u. a. auch
die schwer zugängliche Zeitschriftenliteratur des 18. Jahr-
hunderts ausgezogen hat. Da die Bedeutung des Buches
gerade in der Häufung vieler Einzelheiten beruht, ist es

nicht leicht, kurz zusammenfassend darüber zu berichten.

Im Interesse der vielen Leser aber, denen das teure Werk
unzugänglich bleiben wird , versuchen wir hier den Inhalt
in seinen Hauptzügen wiederzugeben.

ßein statistisch ergibt sich, da.ss im Zeitraum von

' S. 17 hebt er selbst die Verdienste von R. D. Havens'
knappen LTntersuchungen hervor (Emß. Stitd. 40 [1909]:
;~"' ceidunj notiees of Milton und 77if enrly reputation of
Varadi.se Lost).

- Es wird gehandelt von Miltons tlistory of Britain —
Blindlieit — Mrs. C. Macauly über Milton [1734: typisches
Idealbild des Dichters] —'Addisons Ciitique —'Miltons
Religion — Seine Quellen — Religiöse Titel von Werken
unter Miltons Einfluss 11684—1791] — Miltons Eden und
Landschaftsgärtnerei — Sein Grabmal und seine Familie.

1667 bis 1801 in Einzel- oder Sammelausgaben Paradise Lost

101 mal, Paradise Bei/ained 64mal und die Minor Poems
58 mal gedruckt wurden. Einzelausgaben des /'. L. gab
es .53, des P. P. und der ßl. P. je 4; von P. R. und ili. /'.

zusammen 12 — es ergibt sich somit eine überwältigende
Mehrheit für P. L. Bis 1710, also zwei Jahre vor Er-

scheinen des .S'pfc/af'))'-Kommentars wurde P. L. und P. R.

9 mal gedruckt.

An poetischen Tributen, die MUton zuteil wurden,
führt Verfa.sser in seiner Liste, die auf Vollständigkeit

keinerlei Anspruch macht, bis 1821 im ganzen 212 an: bis

1711 zählt er deren 36, einschliesslich der bekannten italie-

nischen und lateinischen Widmungen, die Milton 1635 und
1674 selber veröffentlichte. Als künstlerische Leistungen
sind diese Gedichte, die ganz oder in längeren Auszügen
mitgeteilt werden, höch.st ungleichwertig; aber es ist über-

raschend zu überblicken, wie fast alle bekannten Namen
der Restauration und des Ib. Jahrhunderts hier vertreten

sind. Während die späteren Tribute fast nur ''tliat atcful

name of mii/ldii Mdtoii" [W. Pattison, 1724J als Dichter des

P. L. oder als Freiheitssänger preisen, finden wir in den
ersten Jahrzehuten auch mehrere Anspielungen auf die

"meree>iari/ peti'\ die Miltons Prosaschriften niederschrieb.

Das Kapitel über die Milton-Biographien charak-
terisiert zunächst die ersten Versuche seiner Lebens-
beschreibung, von jener frühen, erst 18S9 entdeckten,

Dr. Paget zugeschriebenen Skizze bis zu Elijah Fentons
Life (1725, 1726), in dem schon der für viele Milton-

Biographien bezeichnende Zvig deutlich hervortritt, den
Menschen und Politiker Milton um seiner Dichtergrösse

und freiheitlichen Lehre willen möglichst milde zu be-

urteilen. So wird Milton schon früh zum Genius der Nation
und insbesondere zum Tdealhelden der Whigs. Auch hier

ist unverkennbar, dass in diesem ganzen Zeitraum das
„Verlorene Paradies" das Interesse der Biographen wesent-
lich mehr in Anspruch nahm als die übrigen Werke, wenn-
schon nicht zu bestreiten ist, dass etwa von 1730 ab die

Prosaschriften imd die kleineren Gedichte keineswegs ver-

nachlässigt werden.

Es ist eine feststehende Tatsache, dass die erste Auf-
lage des P. L., die 1667— 1672 in neun Partien heraus-

gegeben wurde, sich sehr langsam verkaufte (2. Aufl. I(i74,

3. Aufl. 1678); der gesellschaftliche und politische Zug der

Zeit war dem Puritanergedicht allzu ungünstig. Doch
sofort mit dem Aufhören der Stuart-Herrschaft erschien

die prachtvolle Subskriptionsausgabe in Folio [4. Aufl..

1688], die einer öffentlichen Kundgebung der Whigs und
einem „Ereignis von nationaler Bedeutung" (S. 28) gleich-

kam. Trotz Pseudoklassizismus und französischem Einfluss

mehren sich die Stimmen, die auf die Schönheiten Miltons
— und zwar fast ausschliesslich des P. L. — hinweisen.
Milton ist zwar „unregelmässig", aber er ist gross, und —
er ist ein Engländer. Es folgen die Kritiken von Steele

(1709—1710) und J. Dennis, und Addisons berühmte Auf-
sätze im Hpectator (1712; Uebersetzung von Bodmer 1740,

französische Uebersetzung 1746). Voltaire, auf britischem

Boden, preist zunächst Milton begeistert in seinem eng-
lischen J'jssai/ upo)i the Epich Poetry of the European Aations,

from. Homer doieii to Milton (London 1727), aber nach Frank-
reich zurückgekehrt, dämpft er seinen Enthusiasmus in der

französischen Ausgabe dieses Aufsatzes, und später parodiert

und verspottet er skrupellos den englischen Dichter'.

Addisons Nachfolger, wie z. T. ja auch er selbst, argumen-
tierten gegenüber dem pseudoklassischen Vorurteil, das den
„unregelmassigen" Milton nur als Dichter zweiten Ranges
gelten lassen wollte, folgendermassen : Das P. L. mag weder
„heroisch" noch „episch" sein; es ist eine neue Art der

Dichtung — ein „göttliches" Werk, und als solches steht

es über den Alten, die Milton gleichwohl gut kannte und
frei nachgeahmt hat. Diese Wertschätzung des ..Unregel-

mässigen" birgt schon den Keim späterer romantischer
Theorien, und ähnliche Ansätze finden sich schon früh in

dem Streite um Miltons Blankvers, der den grösseren Teil

des 18. Jahrhunderts ausfüllt.

' Eine ähnlich zwiespältige Haltung nahm übrigens

Gottsched ein, der nach anfänglicher Begeisterung für /'. L.

sich scharf dagegen wandte, als man es als literarischen

Massstab behandeln wollte (Verf. S. 157, Anm. 64, und
J. G. Robertson, Proe. British Acnd. 1907/08, S. 333).
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Die Beliebtheit der kleineren Gedichte beruhte nicht
zum geringsten Teil auf musikalischen Adaptionen. So
wurde Cumus nach der Bearbeitung von Dr. J. Dalton 1788
von Dr. Arne komponiert und in dieser Form auch bei der
bekannten Benefizvorstellung für Miltons Enkelin 1.5. April
17.")Ü) aufgeführt. VAlhgro und 11 l'etisirusi) wurden von
Händel seinem .SaiH.soii-Oratorium einverleibt (1740). Die
beiden Parallelgedichte sowie die Sonette wurden fleissig

nachgeahmt; Miltons Wortschatz, Personifikationen, Vers-
form, psychologische Gegenüberstellung wurden beliebte
Kuustmittel, deren sich Dichter wie die Wartons, CoUins,
Gray gerne und mit Geschick bedienten. Die stärkere Be-
liebtheit der Prosaschriften um diese Zeit hängt zusammen
mit der Sehnsucht einer politisch wenig erfreulichen Zeit
nach dem berühmten Wortführer des puritanischen Common-
wealth, als der Milton angesehen wurde. Gerade die
radikalen Elemente der Whigpartei zeigen hier das grösste
Interesse; mehrere von ihnen, wie Th. Birch, Richard
Baron, Francis Blackburne oder Th. HoUis, wurden Heraus-
geber seiner Prosawerke oder seine bewundernden Bio-
graphen.

Dem P. L. wandte sich 1782 infolge der verfehlten,
im Auftrag der Königin Karoline unternommenen Ausgabe
Bentleys (lti()2— 1742) die allgemeine Aufmerksamkeit zu.
Der greise Gelehrte druckte all die Stellen , die er aus
irgendeinem Grunde mit Miltous Genius als unvereinbar
ansah, am Rande seiner Ausgabe ab und schob das Odium
dieser „Interpolationen" einem von ihm frei erfundenen
Amanuensis Miltous zu. Ein Sturm der Entrüstung erhob
sich, vmd heutzutage sind die meisten Emendationen Bentleys
so gut wie vergessen. Von ganz anderer Bedeutung war
die gewissenhafte, reich kommentierte Ausgabe des 1'. L.
von Rev. Th. Newton (1749), die erste „Variorum Edition"
eines britischen Klassikers überhaupt, und auf lange hinaus
die massgebende des Miltonschen Hauptwerkes. Em neuer
Kampf um Miltcu ent.spann sich durch die von Bev. William
Länder (f 1771) eröffnete Kontroverse. Dieser hatte im
.lanuar 1747 im Gentleman' i' 31aga^iiie einen A's.s'a;/ ou Milton'.'i

Jmitatiiin nf tlie Modems veröffentlicht, in dem er nach-
zuweisen suchte, „tliat Uliltoit's F. L. tcas lartieh/ constriicted

of plagiaristic panifhrascs of a Latin poem, ciititled "Sarcutis,

hy Jacobns Masenms (16Ö4)" [vom Verf. zitiert, S. 186J. Im
Februar fügte er lange Auszüge aus Hugo Grotius' Adamus
Ä'((/ (1601) hinzu, im April wies er auf verschiedene lateinische
Quellen von Miltons Preis der Ehe im V. L. Der Streit
für und wider wogte lange hin und her, und 1749 ver-
einigte Lauder seine bisherigen Veröifentlichungen in einer
Sonderausgabe unter dem Titel A)i Es^ay im MiHon's Use
and Imitntion of the Modems in Itis l'aradise Ldst, die durch
ein Vorwort S. Johnsons ausgezeichnet wurde. 17-50 gab
Lauder einen kleinen Band lateinischer Gedichte heraus,
in dem er 18 Dichter als angebliche Quellen Miltons an-
führte. Die Entrüstung der Milton-Freunde stieg immer
höher. Hier und da waren schon Zweifel an der Zu-
verlässigkeit der Lauderschen Zitate aufgetaucht; aber erst
im November 17-50 veröffentlichte John Douglas, Bischof
von Salisbury, im Gentlema)i's Maiiasine seinen vernichtenden
Aufsatz MiUon Vindicated fr<,m Linider's Clinryes of Flayidrisni,
and Lauder detected of Forrjery. Er wies nach, dass Lauder
in seine lateinischen QueUengedichte Stellen aus W. Hogs
lateinischer Uebersetzung des /'. L. (London 1(J90) inter-
poliert und diese Stellen dann als Miltons „Quellen" an-
geführt hatte. Lauder gab die Anklage kleinlaut zu, schrieb
unter Dr. Johnsons Diktat einen Entschuldigungsbrief,
wandte sich aber bald in heftigen Angriffen weiterhin
gegen Douglas, Johnson und Milton'. Später verlie'ss er
England als ein zugrunde gerichteter Mann. Gleichwohl
hat Lauder der Milton-Philologie einen tatsächlichen Dienst
erwiesen, denn nicht alle Parallelen waren Fälschungen,

• Leider übergeht Verfasser Lauders späteren Aufsatz
Jhe General Impuster detected, or Milton conricted of forgiry
against Charles L (Gentl. Mag. 17.54, S. 97). Lauder unter-
schiebt hier Milton das Plagiat des Pamelagebetes im
Kilon Basilike [so nach Jiduisonian 3[iscellanies, hrsg. von
G. B. Hill, I, 893; A. Murphys Essoy on ... S. Johnson;
anders Hills Anm. zur Stelle].' S. L. Liljegren, der sich in
seinen Stiidics in Milton, Lund 1918, mit dieser heiklen
Frage beschäftigt, nimmt, soweit ich sehe, auf diese zweifel-
los interessante Veröffentlichung Lauders gleichfalls nicht
Bezug.

und manche davon sind in spätere Ausgaben überge-
gangen.

Eine ebenso absurde wie für die Massstäbe des 18. Jahr-
hunderts bezeichnende Milton-Kritik ist in dem Goldsmith
zugeschriebenen Poifical Seale {Literary Moiiaziue, Januar
1758) enthalten. Die einzelnen Grössen der englischen
Literatur werden dabei mittelst eines Schemas von je
20 Punkten als Höchstzahl unter den vier Kategorien, des
Genies, des (Tcschmacks, der Büdung und der Verskunst
[qenius, judßment, hiirninij, rersifieation) klassifiziert. Für
Milton ergibt sich dabei eine Gesamtsumme von 18-f 16-^-

17 -(- 18 = ö9. Er steht in Jeder Beziehung gleich mit Dryden
(18 -f 16 -f 17 -f 18) und einen Punkt unter Pope, der'^ mit
18+ 18 + 15 -(- 19 = 70 an der Spitze marschiert. Shakespeare
muss sich vor diesem gestrengen Kritikus mit 19 -f 14 -f

14 -f 19 ^ 66 Punkten begnügen.

In der späteren Entwicklung des Streites um den
Blankvers gegenüber dem gereimten Verspaar wird Milton
nicht nur als Meister in der äu.sserlichen Handhabung des
Metrums ständig angeführt, sondern es wird auch immer
mehr auf den feineren Geist, den intimen poetischen Reiz
seines „unregelmässigen" Verses hingewiesen. Der Sieg
des Blankverses und zugleich damit die Niederlage der
pseudoklassischen Schule und die Wegbereitung für die
Ideen der Romantik wird deutlich in den Miltou-freund-
liclien Manifesten von Edward Young (Conjeetures on Original
Composition, 1758), Lord Kames {Elements of Criticism, 1762)
und Daniel Webb {Benwrl;s on the Beanlies of l'otiry. 1762').
Observations on the Correspondence betiteen Poetru and Music,
1769).

In der frühromantischen Periode ist die Beschäftigung
mit Milton auf allen Gebieten eine gesteigerte. Die kleineren
Gedichte werden weiterhin eifrig nachgeahmt, aber auch
für die Biographie des Dichters verwertet. Johnsons vom
Tory-Standpunkt aus geschriebenes Life (1779), das eben-
falls in diese Periode fällt, rief eine Flut von Entgegnungen
hervor, in denen der Doktor die Morgenluft der kommenden
Romantik schon recht deutlich wittern mochte, und war
mittelbar die Veranlassung zu Thomas Wartons Ausgabe
von Müton's Poems on Seceral Occasions (1785, 1791) und
Todds grosser Fonor»»«- Ausgabe (1798 ('ainus, 1801 Complete
Poetical Works).

Die Unterströmung Miltonschen Einflusses in der früh-
romantischen Bewegung in ihrer Buntheit und wider-
sprechenden Vielgestaltigkeit darzulegen, bemüht sich der
\ erfasser im letzten Kapitel. Im allgemeinen sind seine
Schlussfolgerungen anzuerkennen. Im einzelnen aber wird
man stärker, als es vom Verfasser geschieht, betonen
müssen, dass es sich bei seiner Darstellung öfters nicht um
tatsächliche „Einflüsse" handelt, die von Milton ausgingen,
sondern um grosse Zeitströmungen, für die Miltons Bei-
spiel lediglich eine Stütze und seine Werke ein leicht zu-
gängliches Arsenal von Illustrationen und Argumenten
waren. Vom literarischen Standpunkt aus ist der Einfluss
des J". L. auf den „Exotismus" der zeitgenössischen Litera-
tur, besonders den Orientalismus, interessant und un-
bestreitbar. Auch jenes Interesse, das sich damals für
„englische Gärten" kundgab, wird vom Verfasser mit
Miltons berühmter Beschreibung des Paradieses in seiner
unberührten, unbeschnittnen Schönheit in Verbindung ge-
bracht, und in einem reich dokumentierten Anhang (vgl.
oben, Anm.) zeigt er, wie dieser Zusammenhang der da-
maligen Generation selbst zum Bewusstsein kam. Auch
das „gotische", ritterliche Element der Engelsschlachten,
das Uebernatürliche, Märchenhafte der Geschehnisse, so gut
wie das Subjektive, Selbstbewusste und der heilige Ernst
von Miltons dichterischer Ueberzeugung, kurz der ganze
Geist des „Verlorenen Paradieses" verwob sich mit allen
Formen der Romantik und entzündete die Phantasie. Die
Wirkung der kleinen Gedichte blieb jedoch auch damals
viel enger begrenzt.

Welch nachhaltigen Eindruck ein Weltmann des aus-
gehenden 18. .Jhdts. von Miltons Grösse empfing, wird an
Horace Walpole gezeigt. Auf religiösem Gebiete beriefen

- Einen willkommenen Neudruck dieser wichtigen Ab-
handlung bietes jetzt H. Hecht in seiner trefflichen Studie
Daniel M'ebb, Ein Beitrag .znr eniiUsihen Aest/ietik des Is. Jahr-
hunderts , Hamburg, 1920. Auf Goods Bemerkungen über
Webb nimmt Hecht Bezug S. 82, Anm. 1, und S. 45, Anm. 2.
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sich sowohl Orthodoxe als auch Freidenker und Mystiker

auf Milton. In den politischen Kämpfen der neuen Zeit

war er natürlich gleichfalls ein schätzbarer Bundesgenosse.

Die Whigs fuhren fort, ihn als einen der Ihrigen zu be-

trachten; eine besondere Stütze aber fanden radikale Re-
former wie Rousseau, Godwin, Paine und Mirabeau in

IVIiltons Prosaschriften, so zwar, dass Th. Warton meinte,

„Miltons Prosa Jrohe- die gegenwärtigen Einrichtungen der

Nation zu stürzen" (S. 22.)). Im einzelnen weist Good hier

besonders auf die Ideenverwandtschaft hin , die zwischen

jenen sozialen Reformern mit ihren Spekulationen über

den Ursprung des Bösen und der grossartigen Vision

von Sünde und Tod im 11. Buche des 1'. L. bestehe: die

durch die Kainstöchter verdorbenen „Söhne Gottes" wurden
der Verderbnis zugänglich durch ihr frivoles Spiel mit

Kunst und Wissenschaft, über dem sie den höheren Daseins-

zweck vergassen; so entstanden Kriege mit ihren ange-

sstaunten Helden — Diftlroycn rüilitiitr called, imd Playiie

ofmcti (v. 698) — und ihren verruchten Bereicherungen. Aber
abgesehen davon, dass die Parallele doch recht blass ist,

ist der wesentliche Unterschied nicht zu Obersehen, der

Milton hier zum mindesten von Rousseau trennt. Für den

Puritaner liegt die Schuld des sozialen Elends in der Erb-

sünde, von der die menschliche Verworfenheit abzuleiten ist
j

(v. 42:-! f.); eine Rückkehr zur unverdorbenen Natur ist daher

schlechterdings undenkbar; für Rousseau aber ist der Mensch
im Urzustände gut, und erst die Zivilisation macht in

immer aufs neue zur Bestie. Auch die positiven Vorschläge

jener Reformer, die von ihnen angestrebte Demokratisierung

der Regierungsform, will Verfasser in direkten Zusammen-
hang mit Milton bringen. Er folgt hierbei Dowden (Milton

in tlie ]S"' (^tiluni, Proc. Brit. Acad. 19U7 Os) und weist

auf die häufigere Veröffentlichung gewisser Prosaschriften

während der Anfangsperiode iles'Kadikalismus hin. Doch i

ist dieser letztere Faktor nach Ausweis der Tabelle auf

S. -l'J wohl zu unbedeutend, um schwerer ins Gewicht zu

fallen (am häufigsten Anopuyitica, 1770—1^01 fünfmal ge-

druckt). Auffallend dagegen sind auch hier die hohen
Auflageziffern des P. L. (1788— IhOl einundzwanzigmal).

Indem Verfasser die „Botschaft" Miltons, wie sie das

18. Jhdt. in des Dichters Freiheitsdrang und Freiheitstraum,

seiner Verherrlichung der „ihner riiilituniftiwas", in seiner

Mystik des inneren Lichtes und dem Idealismus seiner

gesamten Lehre erblickte, zusammenfassend überschaut,

kommt er zu folgender überraschenden Definition der roman-
tischen Bewegung: Tlic Bonnititic iiiDrcmnit maij almost be

(lefiried a.^ the nturMwi uf the iiritiini to the Vision of Milton,

uith the nt^piraliontt ilial iire ronsninent amt torrdatat to his

e.ralted fO-nciptions." Die stärkste Betonung in diesem Satze

möchte ich auf das W^örtchen „rilmosf legen; denn den

vielfachen Wurzeln der Romantik mit ihrer reichen Ver-

zweigung über den Kontinent wird diese Formel auch in

ihrer weitherzigsten Auslegung nicht gerecht. Im übrigen
— und das erscheint mir als das wertvollste Ergebnis von
Goods entsagungsvoller Arbeit — wird es durch sie ganz
deutlich, dass es nicht einer „neupuritanischen Propaganda"
bedurfte, um Milton auf den Piedestal zu erheben, auf dem
er im Bewusstsein der englischen Nation heute thront.

Vielmehr hat ihn bereits die beharrliche Ueberlieferung

des gesamten 18. Jhdts. zu jenem Idealhelden verklärt, als

den Macaulay oder Carlyle ihn geschaut.
^
Masson ver-

suchte in seiner monumentalen Biographie mit allem Rüst-

zeug der Gelehrsamkeit und oplimo liilc das Lebensbild des

Dichters im Einklang mit dieser Ueberlieferung zu zeichnen.

Die kontinentale Reaktion gegen diese Überlieferung, die

in Skandinavien , Deutschland und Frankreich in verschie-

denem Grade, mit ungleichem Erfolge und von unter-

schiedlichen Gesichtspunkten aus eben jetzt einsetzt, ist das

nicht unerwartete Erfjebnis schärfer zergliedernder Unter-

suchungsmethoden und einer völlig veränderten Einstellung

gegenüber dem Untersucliungsobjekt. Hier gilt es nicht

mehr, in einem Dichterleben die Bestätigung irgendwelcher
ethisch oder politisch hochwertigen Ideale zu finden, sondern,

unbeschwert von nationaler Voreingenommenheit, den Men-
schen und den Dichter Milton als ein psychologisches Problem
zu fassen. Man sucht in seiner innersten Seele zu lesen, all-

mähliche Verschiebungen seiner Anschauungen zu weniger
populären Thesen oder plötzliche Widersprüche in seiner

Lehre nicht zu verhüllen oder zu entschuldigen, sondern

als das eigentlich Reizvolle zu unterstreichen und, objektiv

zergliedernd, uns nahezubringen. Man erstrebt nicht mehr

die Darstellung eines idealen Helden, sondern eines ringen-
den Menschen.

Dresden. Walter Fischer.

A. Seidel, Einführung in das Studium der romanischen
'Sprachen, (A. Hartlebens Bibliothek der Sprachenkunde,

i;-!l. Teil.) Hartleben. Wien und Leipzig o. .J. XVI u.

I7ö S.

Obwohl nach einem originellen und doch trefflichen

Plan (nach einer Skizze der allgemeinen Sprach-

wissenschaft eine Charakteristik der lateinischen Sprache,

dann eine solche der Umgestaltungen zum Koma-
nisehen hin) angelegt, der im Gegensatz zu sonstigen,

vom Speziellen zum Allgemeinen gehenden Einführungen

in die einzelnen Sprachwissenschaften steht, kann dieses

populär gehaltene Buch doch nicht irgendwie den

Wettbewerb mit Zauner's bei Göschen erschienener

Romanischer Sprachwissenschaft aufnehmen. Sollte

der Verf. im Jahre 1919, dem Datum a quo der Ab-

fassung seines Buches, das ab 1911 erscheinende ßEW.
noch nicht kennengelernt haben? Da nimmt es denn

nicht wunder, dass it. oc/gi = lt. hoc (he, vlt. (?)

occlie gesetzt wird. Der Cicero-Brief „ins Vlat. über-

tragen" {Arja acccpia tita valde hreve JUtra = Accepi

perhnvrs iuris llftcräs, . . sed eo sciSva hoc = sed

hoc scirham) ist ebenso sonderbar w-ie dessen fran-

zösische und italienische Wiedergabe (in der Elementar-

fehler wie it. iu mi ania, mixnto statt medeshno, iwichi-

lür ,weil', frz. tu Supporte, unfranzösischer Gebrauch

von quant ä und noch vieles andere mehr vorkommt).

Eine Einführung, die man Anfängern in die Hand geben^

kann, sollte wenigstens in bezug auf das vermittelte

Sprachmaterial tadellos sein.

Bonn. Leo Spitzer.

Ivan Pauli, Contribution ä l'etude du vocabulaire
d'Alphonse Daudet. Lunds Uuiversitets Arsskrift. N. F.

Avd. 1. Bd. IB. Nr. (i. Lund und Leipzig 1921. VII und
109 S. ti schwed. Kronen.

Ein wertvoller Beitrag zur Lexikogi-aphie des

neueren Französisch, bucht die vorliegende Arbeit

katalogartig die dialektischen, volkstümlichen, gelehrten,

archaistischen, fremdsprachigen Entlehnungen und die

Neubildungen bei Daudet, wobei Verf. eine Vorgängerin

(Mary Bums. La lamjitc d'Alphonse Daudet, Paris 191tj—
dem Rez. unerreichbar) mehrfach zu verbessern in der

Lage ist. Wie in der hier 1921, Sp. 23 ff. besprochenen

Doktorthese zeigt auch hier der Verf. eine gewissenhafte

Arbeitsmethode : Schade nur, dass er sich mit der Kata-

logisierung begnügt hat und den Wortschatz Daudets

nicht auf Grund seiner Zusammenstellungen einer sti-

listischen Charakteristik unterzogen hat. Auch ist

Daudets Eigenwerk nicht in;iner vom Sprachbrauch ab-

gehoben (z. B. se tordre de rire, nidtin etc.). Auch
scheinen mir einzelne Schubfächer, in die der Verf.

sein Material eingeordnet hat, zu schablonenhaft an-

gelegt: Pauli selbst weiss ja, wie wenig eine Unter-

scheidung von I, 4 „mots dialectaux et populaires

(ou familiers)", 5. „mots familiers", 6. „mots familiers

et jiopulaires", 7. „mots populaires ou argotiques" uns

weiterführen kann. Hier gilt es , nach soziologischen

Gesichtspunkten zu sondern, wie in mustergültiger

Weise das schöne Buch Saineans Le langage parisien

au XlXf sieele (Paris 1921) ver.sucht hat — ein Buch,
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das manche Wörter feiner individualisiert und deren

Ursprung (aus dem Milieu der Schlächter, Schuster,

Dirnen, Diebe usw.) genauer festlegt (vgl. etwa piger,

ecopcr, baiujuc, hiture). — In der Bibliographie ver-

misse ich Beutlers Arbeit über die Sprache Rostands,

ferner die Zusammenstellungen Kalepkys , Bebernitz's

und in neuester Zeit Nyrops. — S. 17 angesichts ptg.

gago ,stammelnd' halte ich frz. gaga ,cretin' eher für

onomatopoetischen Ursprungs als mit Horning aus

gdieux entstanden (vgl. jetzt auch Fr. Kocher, Re-
dupJil-ationshihhmgcn im Frz. u. Itnl. S. 79/80). —
Durch letztere Schrift (S. 28) wird auch Banhan als

Spitzname eines Hinkenden geklärt (nicht zu bancaJ,

hnncroclw, sondern zu einem dialekt. hanhaner ,hin-

uud herschwanken'). — S. 38 zu pticr hon vgl. die

Amplitude von stinl-en im Germanischen (,übel — gut

riechen'). — S. 41 hiture ,Schwelgerei' ist nicht

hibitiira, sondern gehört zu hitxrc ,ein Kabel, das sich

um den Anker nach dessen Niederlassen von selbst

wickelt', dann ,reichliche Ration von Getränken'

(Sainean 1. c. S. 165). Vgl. hierzu den Beinamen
Bitaclura, den in Peredas Sotilcza ein Schiffskapitän

(„no se porque", meint der Verfasser) trägt, der „doble,

sobre todo de espaldas, de brazos 3' de mano" ge-

schildert wird : also wohl von der dicken, vierschrötigen

Gestalt. — S. 44 in crcver Ja fuim (vgl. auch das

S. 4 zitierte hrame-la-faim) würde ich keinen „emploi

transitif de crcver"
.,
sondern inneres Objekt wie in

trenibler la (ihre, parier poliiique sehen. — S. 50 über

plus qttc CO äc chic! und das ähnliche plus souveni!
vgl. meine Aufsätze zur rom. Synt. u. Stil. S. 360. —
S. 60 ein ital. caio , Katze' kenne ich nicht. — S. 64
kohl ,sehWarze Augenschminken", ist nicht == deutsch

Kohle (wenn auch gelegentlich Kohle zu demselben
Zwecke dienen mag), sondern = arab. Icohol , Bleiglanz',

.Antimon' (vgl. dlcohol; auch Sachs-Vül. s. v. cohcl,

FEW s. V. all-ohl). — S. 72 revie = rie + Einfluss

von revivre, wie Gillieron survie nach survivre bildet.

Bonn. LeoSpitzer.

Victor Klemperer, Einführung in das Mittel-
französische. [= Teubners Philologische Studienbücher.]
II, 17a S. gr. 8". Leipzig und Berlin. B. G. Teubner.
1921.

Diese Einführung, die (was der Titel nicht ver-

muten läsit) auch das Renaissaucejahrhundert umfasst,

besteht, wie des Ref früher erschienene „Einf. in das

Altfranzösische", aas einer Reihe von Textproben, deren

jede von einer literarhistorischen Einleitung und er-

klärenden Anmerkungen begleitet ist. Die Te.xtproben

sind weit zahlreicher als dort, aber auch weit kürzer,

und auch die Erläuterungen sind (was teilweise in der

Natur der Sache lag) viel knapper und sparsamer;

nur so war es möglich, auf nicht viel grösserem Raum
eine so grosse Zahl von Autoren zu Worte kommen
zu lassen. Die mittelfrz. Epoche ist vertreten durch

beide Teile des Rosenromans , durch die L\'riker

Machaut, Deschamps und Christine de Pisan, Charles

d'Orleans und Villen; ihre Prosa durch den Chevalier

du Papegau , die Cent Nouvelles und Chartier und
durch die Historiker Joinville, Proissart und Comm3'nes;

ihre Dramatik durch ein Marienmirakel, mehrere Szenen

der Grebanschen Passion, durch MUets ,,Destruction

de Troj-e" die ,Moralite des Enfants de Maintenant",

die „Farce du Cuvier" und Gringores „Jeu du Prince

des Sotz"; für die Renaissance findet man Proben aus

Cl. Marot, Ronsard und Du Bartas sowie das Chanson

von den Funerailles du Duc de Guise : aus den Pro-

saikern Rabelais, Calvin, Amyot, Du Bellay, Bodin und

Montaigne sowie der Sat\Te Menippee ; endlich aus

den Dramatikern Jodelle (Cleopätre), Garnier (Les

Juives) und Montchrestien (La Reine d'Escosse) sowüe

aus einer Komödie von Jacques Grevin. Natürlich

wird man manches vermissen (z. B. den Patelin) —
aber auf dem durch die leidigen Zeitverhältnisse be-

dingten Raum hätte mehr sich sicherlich nicht geben

lassen, und anderen wieder wären gewiss weniger

Stücke und mehr Erläuterungen willkommen gewesen,

zumal man unkommentierte Texte für das Mittel-

französische ja auch anderwärts findet (z. B. in der

Crestomathie von Bartsch-Wiese, die dem Studenten

freilich bald so unerschwinglich sein wii-d wie für die

Renaissance die kommentierten „Morceaus choisis"

von Darmesteter-Hatzfeld). Im allgemeinen also wird

man die Proben als durchaus glücklich und geschickt

gewählt bezeichnen dürfen, und die Einleitungen sind,

bei aller Knappheit, im grossen ganzen ausgezeichnet

charakterisierend. So ist denn diese Einführung hervor-

rao^end geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Das Mittel-

französische (das uns, wie Verf einmal mit Recht be-

merkt ,
eigentlich erst durch Vossler erschlossen

worden ist) und teilweise auch die Renaissance werden

im Universitätsnnterricht stiefmütterlicher bedacht, als

sie es (wie gerade diese Proben lehren) verdienen,

und so bietet dieses Buch dem Studenten willkommene

Gelegenheit, die Brücke zu schlagen zwischen seinen

Kenntnissen in der altfranzösischen Literatur und dem
klassischen Jahrhundert. Aber auch der schon im

Lehramt Stehende sollte nicht versäumen, an der Hand

dieser Einführung das Fundament kennen zu lernen,

auf dem sich z. B. das Drama Corneilles erhebt. Das

17. Jahrhundert verdankt dem 16. doch mehr, als es

wahr haben wollte.

Bedenken muss ich gegen das Prinzip erheben,

die Texte durchweg so zu geben, wie sie ihre Heraus-

geber seinerzeit (z. T. schon vor Jahrzehnten) ge-

staltet haben (ein Prinzip , das Verf im Vorwort mit

der Rücksicht auf den Studenten begründete, „der

vielleicht von der Textprobe zum Werk selber greift").

Dieses Prinzip führt nämlich nicht bloss zu Inkon-

sequenzen, sondern auch zu positiven Irrtümern : z. B.

wäre in der Ballade des Eust. Deschamps (S. 26) zu

interpungieren gewesen: v. 8: Ou puet eile demourer?

(sc. la Verite). En ahbaie n'en couvent? En boys,

en ville, n\m ptris?, und dann hätte Verf nen puis

natürlich in der Anmerkung nicht mit „kann keine

Spur davon (finden)" erklärt.

Im einzelnen sei nur das Wichtigste bemerkt: Zu der

kurzen, die Syntax leider gar nicht lierücksichtigenden

sprachlichen Einleitung (S. 8, „Laute"): « wird nicht immer
zu e und oi nur ausnahmsweise zu li {<:); das Richtige bei

Mever-Lübke. Hist. frz. Gr. §83 u. 8-t. S. 15: nach v. 1SÜ9

setze „:". — S. 17, v. 14469 lies /Msf; erkläre, wer der hiau

fih in v. 14 487 ist. — Zu S. 18 (Jean de Meung: „Die Katze

lässt das Mausen nicht") verweise auf die Fabel Lafontaines.

— S. 23, v. 375 lies frouroit. - S. 24 (Anra. zu v. 399): tnrd

nicht = ,so .'iehr'. sondern ^ ,wie sehr auch' ;
für encomhrer

gibt M.-L., REAV N" 2075 eine bessere Etymologie. —
S. 2.5, V. 7: erkläre ve. — S. 27. v. 27: erkläre Qu' (= .weil);

V. 30 lies Qu: Anm. zu v. 13 lies flodos. — S. '29, v. 7:

tout = .lauter'. — S. 31, v. 27: erkläre vwiV als Konjunktiv. —
26
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S. 32, letzte Ueberschrift : erkläre VEpintre Au dieu d'Amours
i= ,des', was der Student nicht verstehen wird); v. 18: er-

kläre gevernumcnt. — S. 33, Anm. 31—32: plus (jriefmait

nicht = .schwerer', sondern = ,am schwersten' (entsprechend
das phis des nächsten Verses). Die gleiche Bedeutung von
phtK auch S. r22, v. 361 (dort nicht erlilärt). — S. 33: nach
V. 440 fehlt Interpunktion. — S. 34, v. 450: setze dont lui

estiiit »wKliers in Klammern; v. 580 erkläre (digne) du plz

Dien porter: v. 590: <puint = ,da'. — S. 43, v. 9 und v. 16:

erkläre meure und vonlsint. — S. 44 comhieii qiie wird erst

S. 56 (19) erklärt. — S. 45, v. 41 lies Totit. — S. 46 (41):

eher= .Unsere &7/?r(j(7J««'« (Menschengestalt) annehmend'. —
S. 51 (44): die Angabe „pröde wacker' ist unverständlich. —
S. .52, Textzeile 2: lies xe. — S. 53, Zeile 3: Ja chefdes
chai»j]f: wird erklärt von J. Poirot, Neuphil. Mitt. Ti (1904). —
S. -53, Z. 6: historischer Infinitiv! — S. 55: aufmerksam
machen auf den a. c. i. (am Ende des Absatzes). — S. 56

unten (21): zu scm himnore verweise auf mea rehcUe» , vws
trnistres, nies intitins (S. 167, v, 1371 f.). auf mef: liaineurs

(S 170, V. 145.5) und zu allem auf Tobler II, N" 10. — S. 61

(vor Ziffer 39): erkläre iwuk estieiix perdu ,wir wären ver-

loren gewesen'. Vgl. S. 140, N" 7, Zeile 6. — S. 67 (vor

Ziffer 13): erkläre se honiieiir. — S. 73, Zeile 5: lies hien. —
S. 76, V. 35 : lies du. — S. 77, letzte Zeile : vez h ci nioht_=
,seht es hier', sondern = .siehst du es hier?'. — S. 77, v. 54:

quant = ,da'. — S. 81, Anm. 81: deutlicher wäre: „Hier ist,

wer sie hei der Gtlnirt in Empifung giiiummen hat. Nämlich
das von der Königin hesloiheiie Fräulein . .

.'' — S. 80, v. 122:

lies rous (.st. iioim). — S. 83, v. 16 576: a. c. i. — S. 87,

V. 21806: lies beste. — S. 88: nach v. 21862 fehlt Inter-

punktion („;"); diejenige von v. 21 868 if. ist falsch ((Owh«»i«

fni . . . heisst nicht .obschon', wie es S. 89 erklärt wird).

Interpungiere : Tu friis doiieißies omcliisiun qiie de mort duy
estre ravi? — ('oniment? fai j'ait cotifession ... — S. 91,

v. 23 481 bedarf der Erklärung. - S. 93, nach v. 26 770:

warum seule? — S, 94, v. '26 790: lieso//fS; die Etymologien
{rite < regelKs und fiu ,verstorben' < /'»"'') sind sehr un-

sicher (Anm. 63 und 72). — S. 97, v. 60 ff. ist anders zu

interpungieren : he^oiiig ne><t point d'aultre eseolle: puis que

rous en estes si fülle, ccries, w'amye, vous kx gastez de hur
hnillcr ainsi pastez. En bezieht s'ich auf die Kinder; die

andere in der Anmerkung angedeutete Möglichkeit halte

ich nicht für wahrscheinlich. — S. 100, v. 13: lies tu

(statt tue); S. 101, v. 56: ros (statt vous). -^ S. 112, nach
V. 27 kein Komma; v. 28 lies vitn (;a: v. 33 muss statt A'e

sois seiiibhilde au clieral ni la muh wohl heissen: . . . iiä

1(1 niule; auf die Freiheit in v. 36 (leiers dents et gueule) ist

hinzuweisen; unten v. 9 ist lieur zu erklären. — Ö. 113

(Eonsard) erinnere an den Einfluss auf Opitz. — S. 114,

V. 16 lies aitraire. — S. llti, v. 8 lies doute (statt donte). —
S. 118. V. 187: lesejiiels bezieht sich auf Hesionne und
Promethe, also vorher kein „?". — S. 119, Anm. 166: diese

„gezwungenste Vergleichung" ist ja doch auch Kleist ein-

gefallen! — ib., Anm. 191: la log ist nicht „das Ver-
dammungsurteil'', sondern einfach das Gesetz, das Recht
(im Gegensatz zur Gnade), das, was wir verdient haben. —
S. 120. V. 31: erkläre de = par, coucites = eouehes (v. 34)

und alliez =^ aUics (v. 36). — S. 121, v. 67: erkläre errer =
iterure: gib das Etj-mon von nlarme (Anm. 17). — S. 122

(Du Bartas): erinnere an Goethes Wertscliätzung der
iiemaiiu. — Eine moderne Ausgabe existiert nicht 1 — S. r23,

V. 396: erkläre orront. — S. 125. v. 974: sinnstörendes
Komma. — S. 127 unten (Rabelais): lies in iihermüciitigem

(statt iihermüssigem) Bildungs- und Lebensdrang. — S. 130

(Ziffer 14): resrerie = ,Narrheit': für die Renaissance charak
teristischer Bedeutungswandel. — S. 134, Zeile 1: lies

continvoient-il: : Anm. 15 streiche die letzte Klammer. —
Zu Calvins Institution ist eben (1921) eine Etüde eomparative

des textes latin et franrnis von .J. W. Marmelstein erschienen
(Groningen 1921). — S. 137, Zeile 9 v. u; eombien que . . .

bildet keinen eigenen Satz, sondern gehört zum vorher-
gehenden. — S. 145, Anm. 14: erinnere an die Franciade.

—

§. 145, Zeile 2: Formen wie rouluint, pouroint, usoint

(S. 146 unten) sollten erklärt werden. — S. 149, Zeile 3 v. u.

:

lies et (statt es). — S. 151, Ziffer '22: sinnstörendes Komma. —
S. 154 unten: erkläre ht Cour du Bog l'etanlt (auch zu Anfang
des Tartuffe). — S. 158: Das geringschätzige Urteil übei-

Montaigne müsste begründet werden, gehört auch nicht in

eine „Emführung". — S. 161: lies Au Peru. — S. 165, v. 84:

entweder ein ne zu streichen, oder Sui/vre ne me pourez

(ohne vous). — S. 165, v. 95: In den Versen (Jodelles) vom

Hagelschauer: K'esiant alors contente de so)i effcni . ne mtt
toute t'attente des fruit» ii moii ist, wie Verf. in der An-
merkung selbst sagt, der Sinn des ne dunkel. Der von ihm
angenommene Sinn (,ehe er nicht alle Hoffnung auf Früchte
zu Tode trifft') scheint mir zutreffend, und dementsprechend
würde ich lesen: '/mc ne mette TnUtnte des fruits ii inort, was
durchaus in das Versmass passt. Es könnte sehr wohl das
sein, was der Dichter geschrieben hat; ein Kopist hätte
dann ein timte hinzugefügt, und ein anderer, aus Gründen
des Versniasses, ein (pie fortgelassen und weite in met ver-
ändert. — S. 168. V. 1411 (sans 7»e4-Ind. < .wenn nicht
wäre', ebenso S. 169, v. 14:36): verweise auf Tobler IV, 47
unten. — S. 171, v. 1459 und 60: nach diesen Wunschsätzen
setze .' (um so mehr, als der Konj. als solcher nicht er-

kennbar ist); V. 1483 (und S. 172. v. 1499) erkläre die Stellung
der Pronomina vor dem (nicht verneinten) Imperativ; v. 1485
lies es-tu. — S. 174. v. 27 lies la mort (statt la morte). —
S. 177, V. 51: vertausche die beiden Zeilen. — Allgemein
sei noch bemerkt, dass der Gebrauch der Majukeln (zumal
bei den Versanfängen) ziemlich willkürlich erscheint und
wohl nicht immer auf die gewählten Drucke zurückgeht,
sondern auf den Abschreiber und den Setzer.

Aber diese kleinen Ausstelluno-en werden sich bei

einer zweiten Auflage leicht berücksichtigen lassen.

Die Hauptsache ist doch, dass die Auswahl der Proben
wie die Fassung der Einleitungen äusserst feinsinnig

ist, und deshalb will Ref. nicht unterlassen, diese Ein-

führung aufs wärmste zu empfehlen.

München. L e r c h.

Alfons Hilka, Der altfranzösische Prosa-Alexander-
Roman. Nach der Berliner Bilderhandschrift nebst dem
lateinischen Original der Historia de Preliis (Rezension J-)

herausgegeben. Halle 19'20. L u. 290 Seiten, dazu zwei
Lichtdrucktafeln.

Diese stattliche und mühenreiche Parallelausgabe,

die schwerer Kriegs- und Nachkriegszeit abgerungen

wurde und in Max Niemejer ihren verdienten Verleger

fand, ist von Hilka seinem Lehrer Carl Appel zum
60. Geburtstage gewidmet. Sie wird von einer kriti-

schen Ausgabe aller drei Fassungen der Historia de

preliis von Hilka und Fr. Pfister, dem Herausgeber des

Alexanderromans des Erzpriesters Leo , auf den die

drei Fassungen zurückgehen, gefolgt sein.

Von den 1 7 Handschriften des altfranzösischen Prosa-

i-omans hatte Hilka erst nur die Berliner Bilderhandschrift

(Kupferstichkabiuett 78. C. 1) zugrunde legen können,

eine Pergamentbandschrift aus der 1. Hälfte des

14. Jahrb.. die als vortreffliche Vertreterin der Ueber-

lieferung anzusprechen ist. Von ihren ','8 prachtvollen

Miniaturen geben zwei Lichtdrucktafeln (Alexanders

Luft- und Meerfahrt), die Hilka noch im letzten Augen-

blicke seiner Au.sgabe beifügen konnte , einen kleinen

Begriff. Erst gegen Ende der Drucklegung gelangte

Hilka in den Besitz von Photos der Brüsseler und

Stockholmer Handschrift, deren wichtigere Lesarten er

seinem Text als Anhang beifügte.

Die mundartriche Färbung der Sprache der Ber-

liner Handschrift, die nicht weiter dargestellt ist, weise

nach dem Hennegau. Besonders beachtenswert er-

scheinen mir Formen wie vioh fvetulus), ioh (ociilos\

die in der Tat geradezu nach Tournai hinführen.

Der Verfasser der altfranzösiscben Prosa ist nicht

bekannt. Eine Vermutung Paul Meyers über ihn

(
.\lexandre le Grand dans la litt, franp. du moyen äge, j

II, Paris 188'i, S. 317 fP.) wird zurückgewiesen.

Hinsichtlich der Quellen führt Hilka unter Richtig-

stellung von Aussagen P. Meyers folgendes aus :
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1. Der Hauptsache nach ist die altfr. Prosa eine

Ueberselzung der zweiten Fassung (J -) von Leos

Historia, und zwar lag dem Uebersetzer eine verkürzte

Textgestalt mit zwei grossen Lücken vor.

2. Neben gelegentlichen Auslassungen zeigt der

Uebersetzer einen grösseren Hang zu Zusätzen und
Ausschmückungen, da er Geschmack und Stil des da-

maligen französischen Romans treffen wollte.

o. Zahlreiche Berührungen hat er mit dem Roman
in Alexandrinern (Ausg. Michelant).

4. Alle Handschriften stellen als Einleitung einen

kurzen Prolog voran: Puisqite Ji prciniers pcres . . .

5. Davor steht in der Berliner und anderen Hand-
schriften ein erster Prolog : La terrc de 3Iacedone . . .,

dessen lateinische Quellen nahegebracht werden, wie

6. auch, die eines Epilogs, den auch einige Hand-
schriften der Historia de preliis darbieten.

Was S. XIII als Uebersetzungsfehler des Fran-

zosen mitgeteilt ist, dürfte z. T. anders zu erklären

sein. Au der ersten Stelle ändert der Franzose sinn-

voll die Reihenfolge und scheint saxn bzw. veris la-

pidibus rationalistisch in Hagel umzudeuten (dazu ge-

hörte dann couvri und de st. -II-), wie denn auch

St (s. S. 272) schreibt: come se ce fussent pieres-

Man kann doch kaum annehmen, dass dem Uebersetzer

saxa ein unbekanntes Wort war. Ebensowenig im-

pctiis an der zweiten Stelle, das er symbolistisch (äusser-

lich st. innerlich) mit regardeüre wiedergibt. — An der

dritten Stelle hat schon eine lateinische Handschriften-

gruppe sol st. solus wie der Franzose solaus , und
dieser Gruppe folgt der Franzose auch Z. 23, wo sie

selbst Ji, der Vorlage von J-, folgt! Nimmt man aber

sol an, so ist der Satz mit sol doch wohl direkte Rede
wie beim Franzosen und dieser im übrigen bemüht,
Sinn in den schwierigen Zusammenhang zu bringen.

Zumal da aber St von B abweicht, die französischen

Fassungen sich also widerstreiten , wird Hüka doch
mit solus (ohne direkte Rede) das Rechte belassen

haben ; s. auch Br 4 auf S. XXVII. — Ein Ueber-

setzungsfehler braucht auch an der vierten Stelle

nicht vorzuliegen , sofern man tjui auf jjni'S beziehen

darf. — An der achten Stelle ist der französische

Passus die Uebersetzung von Honünes uutem mortuos . .

.

comedunt (141, 6 ff.). — Jedenfalls stehen neben wirk-

lichen Schnitzern des Franzosen Freiheiten und Willkür-

lichkeiten an unklaren und verderbten Stellen.

Was den latemischen Text betrifft , so legt uns
Hilka eine bereits im wesentlichen kritische Ausgabe
der zweiten , umfangreichsten und wichtigsten Be-
arbeitung von Leos Historia, aber aus Raummangel fast

ohne alle Varianten, vor. Für den Text dieser Fassung
(J ^) standen ihm 10 Handschriften zur Verfügung, deren

Wert er im einzelnen angibt. Von ihnen ist besonders

eine Breslauer (Br 4) an zahlreichen Stellen mosaik-

artig erweitert, wofür die Quellen beigebracht werden
(bes. Epitome , Epistola, Justinus , Orosius , Solinus).

Im übrigen wird unter Würdigung der Arbeiten Pfisters

und Ad. Ausfelds mancherlei Neues geboten über J \
J ^, J ^, sowie deren Quellen und Fortsetzer.

Ich erwähne noch ein paar Versehen und Un-
ebenheiten : Trema und Akut sind nicht durchweg
glücklich verwendet. — S. X letzte Zeile setze C3'dnus

st. Granicus. — S. XX, Zeile 10 v. u. lies regis. —
S. XLV, Z. 12 v. u. lies scie st. _/)/(', S. XLVI, Z. 12

tot vivans st. non mie ens? — S. 3, Z. 2 wäre 6erf

oder berö zu drucken; S. 11, Z. 4 v. u. astrelalje.

(ohne Akut). — S. 106, Z. 25 lies (soient done). —
S. 160, Z. 26 lies fuis wie sonst. — S. 170, Z. 32:

weshalb [doli rot]? — S. 229, Z. 31 lies piece. —
Leider fehlen Anmerkungen und, jedenfalls aus Platz-

mangel , ein Wörterverzeichnis zu dem so ergiebigen,

allerdings noch nicht endgültigen altfranzösischen Text,

das sich so glücklich auf die lateinischen Entsprechungen

stützen könnte. — Im lateinischen Eigennamenver-

zeichnis wäre einzufügen: Candacis s. u. CJeop)hilis,

Enceladus 199, 21, Salmoneus 199, 20 und hinter

Scopulum locus. Für das französische sind leider die

Varianten und die Erweiterungen von Handschrift

Stockholm nicht sämtlich verwertet. Hinter Chesaire

wäre einzufügen: (verderbt für Xersen). Es fehlt

Gnt {Cr/T?) verderbt (Greta) für Rodus 64, 18; ferner

Hrrmis 140, 25. Hinter Menador einzufügen {Meandcr),

hinter Ncddes: (verderbt für Chaldei?), hinter Philo-

panie: (Aniphipolis) statt (verderbt: Pydna). Eos-

phorien steht im Text als Ros^Aarien. Saiete ist

Saida (Sidon) , und Senence ist C3Tenaica , vgl. Cyne-

rente St (s. Varia Lectio). Hinter Tamitres wäre ein-

zufügen (lamie).

Im lateinischen Text ist unklar S. 76, Z. 5 und

S. 77, Z. 15: weshalb nicht Egoprinms? — S. 81,

Z. 25 lies iussit st. misit; vgl. S. 104, Z. 29. — S. 171,

Z. 6 lies Caput.

Breslau. H.Breuer.

Le Purgatoire de saint Patrice du manuscrit de la

Bibliotheque nationale fonds fran^ais 25545, publie
pour la premiere fois par Marianne Mörner. Lund
C. W. K. Gleerup; Leipzig, Otto Harrassowitz [1920] =
Lunds Universitets Arsskrift, N. F., Avd. 1, Bd. 16, Nr. 4.

62 S. 8».

Von den französischen Bearbeitungen der la-

teinischen Legende vom Fegefeuer des hl. Patricius,

deren es eine ganze Reihe gibt, waren bisher die der

Marie de France (hgb. T. Atkinson Jenkins , Phila-

delphia 1894, Chicago 1903), des Berol (hgb. Marianne
Mörner, Lund 1917) und eines unbekannten anglo-

normannischen Dichters (nach zwei Hss. hgb. J. Vising,

Göthembourg 1916) publiziert. Die uns hier gegebene

vierte Version kontinentalen Ursprungs (vor 1317),

die P. Meyer in seiner bekannten Liste der Histoire

litteraire de la France, Bd. XXXIII, 1906, S. 371
verschwiegen hat, die aber bereits Gröber in seinem

Grundriss II, 1, S. 932 erwähnte, hat keine besonderen

Vorzüge. Der Dichter, offenbar ein Kleriker, hatte es

eilig , das lateinische Original in ziemlich freier Form
unter grösseren Kürzungen wiederzugeben. Seine Vers-

technik steht nicht auf der Höhe, sein Talent ist

überhaupt massig, besonders was sein Verhältnis zum
lateinischen Texte betrifft. Ein abschliessendes Urteil

über den letzteren Punkt wird allerdings erst dann
möglich sein, wenn eine ki'itische Edition des Tractatus

de Purgatorio sancii Patricil (1180— 1190 vom eng-

lischen Mönche Heinrich von Saltrey verfasst) vorliegt.

Auf die Ausgabe des französischen Textes, dem
Anmerkungen und ein vollständiges Glossar beigegeben

sind, hat die Verf., die über eine sichere, historisch-

philologische Schulung verfügt, viel Liebe und Gründlich-

keit aufgewandt. Holfentlich macht sie sich nun an

eine Gesamtdarstellung dieser eigentümlichen Legende



383 1922. Literatuiblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 11. 12. 384

und ihres Fortlebens innerhalb der französisch-eng-

lischen Literatur.

Gö ttiuge n. Alfons Hilka.

Miguel de Toro y Qisbert, Los Nuevos Derroteros
del Idioma. Paris, R. Roger v F. Chernoviz. Editores,

lal8. 376 S.

Jeder, der durch Beruf oder Neigung veranlasst

regelmässig moderne spanische oder spanisch-amerika-

nische Schriftsteller und Zeitungen liest, weiss,

wie oft er dabei auf Wörter und Ausdrücke stösst,

die man vergeblich in den üblichen Wörterbüchern
suchen würde. Dabei rede ich nicht von unseren

spanisch-deutschen Wörterbüchern, die mindestens ein

Jahrhundert hinter der Sprachentwicklung einherhinken,

dabei aber höchst überflüssigerweise die veraltetsten

Ausdrücke und selbst längst verschwundene Wörter
der mittelalterlichen Gaunersprache (Germania) mit

weiterschleppen, weil diese Ausdrücke zufällig in die

Ausgaben des spanischen akademischen Wörterlniches

aufgenommen worden sind. Aber auch die spanischen

Wörterbücher seihst lassen einen im Stich. Das
akademische Wörterbuch hat sich wegen seines pedan-

tischen Konservativismus als ein Hemmschuh erwiesen,

obwohl es bei jeder neuen Auflage beträchtlich er-

weitert wurde — leider Ireilich ohne einen festen Plan

und ohne alle Folgerichtigkeit. Dabei galt es und gilt

es als die unanfechtbare Norm diesseits und jenseits

des Ozeans. Was nicht in ihm steht, ist nicht „cftsfeo"

und ist daher bei allen Puristen verpönt. Hat man
es in Amerika doch fertiggebracht, das gut spanisch

gebildete und allgemein gebräuchliche Wort papal
,Kartoifelptlanzung' (von ]_)aiia) zu bekämpfen mit der

Begründung, dass nach der Akademie papal ein Adjektiv

ist und nur „päpstlich" bedeutet. Ueber die Blüten

des Casticismo könnte man ein Buch schreiben, das

nicht zu den langweiligen gehören würde. Die An-
betung der akademischen Norm hatte zur Folge, dass

ein Wörterbuch nach dem anderen die Akademie aus-

schreibt und sich peinlich davor hütet, neue Wörter
zu bringen.

Miguel de Toro \ Gisbert hat mit diesem sklavischen

Brauch gebrochen. Die von ihm besorgte Ausgabe des

Fequeno Larousse Ilusirado (Paris 1913) ist bis jetzt

das vollständigste moderne spanische Wörterbuch, das

wir besitzen. Es verzeichnet die üblichen technischen

Neubildungen , die Wörter aus den Naturreichen

mit genauen Definitionen, die familiären Wörter und
Wendungen, die im provinziellen wqd amerikanischen

Spanisch gebräuchlichen Ausdrücke mit einer bis dahin

niemals gesehenen ßeichhaltigkeit. Der Verf. hatte

schon durch seine früheren Schriften , insbesondere

durch die „Enmiendas al Diccionario", „Apuntaciones
lexicogräficas" und

,,
Americanismos" aufklärend gewirkt

und war gegenüber der herrschenden Pedanterie und
Kleinlichkeit für ein möglichst den ganzen Sprach-

gebrauch des spanischen Gebietes umfassendes Wörter-
buch eingetreten, für das natürlich noch viele Vor-
arbeiten nötig sind.

In seinem neuen Buche „Los Nuevos Derroteros

del Idioma" studiert der Verf. die sprachlichen Neigungen
und Neuerungen der modernen spanischen Schrift- und
Umgangssprache.

Im allgemeinen gilt es als ausgemacht (und be-

sonders in Amerika ist man dieser Ansicht), dass die

Schriftsteller Spaniens in sprachlicher Hinsicht kon-

servativ sind, und dass sie sich den Sprachgebrauch

eines Cervantes, Quevedo, Luis de Leon usw., kurz

den klassischen Sprachgebrauch zum Vorbild nehmen;
die Amerikaner halten dagegen ihre Schi-iftsteller für

die grossen Erneuerer der spanischen Sprache. „Cuanto

al lenguaje, la mayor gloria de un escritor peninsular

consiste en escribir como escribieron Cervantes, Que-
vedo, Calderon y otros hombres de ideas y tiempos

idos. En America, por el contrario, se cultiva una
lengua flexible, apta para interpretar el alma modema -,

lengua alada, pintoresca, sutil, muy diferente de la

lengua ankilosada \- esteril de que gustan en Esp^afia"

sagt niemand geringerer als Eufino BlancoFombona
(Letras } Letrados de Hispano-America, S. 47). Der
französische Kritiker Remy de Gourmont hat für

dieses Spanisch sogar den Ausdruck „neo-espagnol'^

geprägt. Aber es ist Toro }' Gisbert leicht, zu zeigen,

wie unrichtig diese Auffassung und diese Bezeichnung
ist. Er studiert nacheinander die Wörter und Aus-
drücke peninsulärer und amerikanischer Schriftsteller,

die von der Akademie nicht verzeichnet sind, und es

ergibt sich, dass die Spanier Blasco Ibäflez, Pedro
de Eepide, Arturo Heyes , Pio Baroja, Pardo Bazan,
j\lartinez Euiz, Miquel de Unamuno, Salvador Rueda,
Diaz ßodi-iguez nicht minder reich an Neubildungen,

volkstümlichen und von der Akademie nicht ver-

zeichneten Ausdrücken sind als die Amerikaner Rüben
Dario, Gömez Carrillo, Vargas Vila. Armando Alvaro

Vasseur, Enrique Rodo, Blanco Fombona, Manuel
Ugarte. Und oft sind es diesseits und jenseits des

Ozeans die gleichen Bildungen, die eben der allge-

meinen spanischen L^mgangssprache angehören, obwohl
sie die Wörterbücher verschweigen '. Gerade diese

Umgangssprache ist infolge des hemmenden Einflusses

der Akademie am wenigsten bekannt. Ein Unterschied

zwischen Europa und Amerika besteht — abgesehen

von dem indianischen Einschlag im Wortschatze
Amerikas — darin, dass in Europa nach der Koloni-

' Ich führe unter vielen als Beleg Wörter und Aus-
drücke an, die Toro aus einem Büchlein von Martinez Ruiz
(Azorin) zusammenstellt. Er sagt (S. 82): „Apanado que-
daria el estranjero algo versado en nuestro idioma, que
quisiera leer el libro sin mas socorro que el lexico de la

Academia. Encontraria a porrillo voces de lo vaka castizo

y que ni por sofiacion sahen aün lo que es un Diccionario

:

siijetiiihii- de una cadena (ö ); rezar los jkisos (ö4): mona-
guillos de cotri roja i64): faroles goteado^ de cera i64):

nntdiial (61); jiuminfni (68); hrantar cii r/fo (77); columnillas
con anchos finihnis (99); palangana de cnllete (100); i/diitigo

(10-')); »nortenfc/o (106); rebnjete ^V^8), inataje (VjH); trotd'a (\21):

humticho (133); yiwilisto (1.51); hurrajeador de papel (154);

bilhie cnduco (175); una tieaodunü (178); :apatas de un capitel

(182); aJttron del piso (186); mtsehwi (18>S); potialada (207);

lluvia cfjjDV/ffl (223); siifn de almazara (13); mandil de anchas
i'irax amarillas (10); piso teirrro (9); replano de artesa (9);

nxnzo de capuchina (.50); el debil sol raseru (7); rahera de
una pala (9); alfarje de matiin conico (13); tnniartfu (11);

ceriiriUrii {W); ctijii de los ojos (20); ajiechtisrjKe {II): (iwanador

(9); tiliirano^u (13); hiisquediid (218). Man möchte als Aus-
länder höchstens bedauern, dass Toro diese und Hunderte
von anderen Ausdrücken nicht gleichzeitig erklärt und
definiert. Doch gehörte das nicht zu der Aufgabe, die er

sich in diesem Buche gestellt hat; es wird in dem
grossen Wörterbuch nachgeholt werden, das wir von ihm
zu erwarten haben, und von dem am Schlüsse unseres
Artikels die Rede sein wird.
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sierung Amerikas die kastiliscbe Zentralisierung und

damit die sprachliche Vorherrschaft Kastiliens eintrat,

wogegen der kastilische Sprachgebrauch in Amerika

am wenigsten Einfluss hatte, vielmehr der Andalusiens

und Extremaduras, Galiziens und Asturiens vorherrschend

blieb. „Si Felipe II, en vez de poner la capital de

SU reino en Madrid , la hubiese colocado en Sevilla,

apenas se notaria diferencia ' entre el espanol vulgär

de America y el de Espana" (S. 2). Aber davon ab-

gesehen, sind die Strömungen dieselben. Auch die

Beeinflussung durch das Französische ist nicht auf

Amerika beschränkt, nur dass man in Amerika in

neuerer Zeit, wo allenthalben die Nachahmer der fran-

zösischen Parnassier, Symbolisten und Dekadenten wie

Pilze aus dem Boden schössen, mit voller Absicht

französischen Sprachgebrauch und selbst die französische

Satzstellung nachäffte und eben damit glaubte , die

spanische Sprache erneuern zu können. In einem köst-

lichen Kapitel ,,Moderno Disparatorio" gibt uns Toro

y Gisbert Proben davon, eine wie grosse sprachliche

Unkenntnis dabei gewisse amerikanische Sprachneuerer

zeigen, indem sie Wörter anwenden, die sie ganz

einfach nicht verstehen. In ihrer Neuerungssucht lassen

sie sich durch lautliche Anklänge und kindische etymo-

logische Deutungen zu Bildungen hinreissen, die geradezu

lächerlich sind; „. . . a la ignorancia crasa unen el

exhibicionismo „rastacueril", la mania de las palabras

raras, aunque sean falsas. Lo esencial es que brillen,

i|ue den golpe" (S. 210). Einige Beispiele!

„Yo vi un verdugo bribon, inmundo roedor!

Para sus atropellos el pais sin rebofia,

Y en SU condiciön de satän aterrador

Clavar en el jiueblo venenosa zampofia''

schreibt ein amerikanischer Dichterling und lässt sich

durch den ähnlichen Klang von zanipoüa und pomona
dazu verleiten, zu glauben, zampoüa bedeute „Gift",

und ein anderer Schriftsteller, noch dazu einer von
Euf, schreibt: ,,Y solo queda la posteridad justiciera

que . . . reserva para algunos el vergonzoso piloro de

Adriano . . .", wobei er das französische Wort pilori-,

dem spanisch picota entspricht, einfach zu piloro

macht, das aber im Spanischen die Magenöfifnung be-

deutet. Diese „disparates" sind nicht vereinzelt;

Toro y Gisbert füllt über 20 Seiten mit solchen

zwerchfeUerschütternxien „Neuerungen" der amerika-

nischen Neospaniolisten. Solche Entgleisungen sind

denn doch in Spanien selbst selten. Das Uebel ist,

dass man in den kleinen Republiken Amerikas jedes

auch noch so bescheidene Lokaltalent in den zahllosen

Zeitungen und Zeitschriften als ein unerreichtes Genie
feiert, und dass man überhaupt viel zu viel dichtet.

Man blättere eine der vielen dickleibigen Anthologien

von Ecuador, Guatemala, Cuba usw. durch, um sich

zu überzeugen, welcher Kult dort mit der Mittelmässig-

keit getrieben wird.

Toro y Gisbert ist kein Neuerer um jeden Preis;

er klebt aber auch nicht am Alten und Akademischen.
„Aconsejamos a los jövenes la lectura de los autores

modernos tanto como la de los autores clasicos. Leanse
pues en America las obras de los grandes novelistas

peninsulares, las de ciertos escritores modernos que
manejan muy häbilmente su idioma y que, como podrän
verlo, no por no valerse de la guardarropia francesa

carecen de medios para expresar muy lindamente todas

sus ideas. Leause igualmente en Espana las obras de

los maestros de la novela contemporanea americana,

sin indignarse sobre mauera por ciertos giros que

aquellos usan y que son desconocidos en Espana, que

si los americanos usan americanismos y galicismos que

puedan sorprenderlos, la mayor parte de los escritores

peuiusulares incurren en analoges defectos sin darse

cuenta de ello" (S. 121— 122). Was ihn hier wie in

seinen sonstigen Schriften auszeichnet, ist gesunde

Vernunft und Wirklichkeitssinn, verbunden mit einer

wohl einzig dastehenden Kenntnis des spanischen Wort-

materials alter und neuer Zeit, des regionalen und des

sozial geschichteten Si.irachgebrauches „de aquende y
de allende el charco".

So weitherzig er auf dem lexikalischen Gebiet ist,

so tritt er doch für eine grössere Strenge auf dem
syntaktischen ein. Er verteidigt den biegsamen spa-

nischen Satzbau gegen die französisierende Erstarrung

der Phrase, die von gewissen Neuerern gepflegt und

gepredigt wird, zeigt z. B. in dem Kapitel .,E1 afran-

cesamiento de la fräse", wie bei neueren Schriftstellern

die so wirksame spanische Inversion inimer mehr

französisch gebauten Konstruktionen ohne solche weicht,

und bedauert das aus Gründen, die jeder gutheissen

wird, der für das Eigenleben einer Sprache noch Sinn

hat. „f^Es esto acaso digno de imitarse sistemätica-

mente'? No lo creo. El orden lögico de la fräse

francesa: sujeto, verbo y atributo, que no presenta

ningiin inconveniente en aquel idioma, donde el acento

tönico desempefia aiuj' secundario papel, hace perder

al castellano no poco de su incomparable armonia.

(,
Por que quitarle a nuestra lengua esa flexibilidad

musical que nos invidian otras naciones y que con

nada podn'amos sustituir?" (S. 239.) Und: Lo que

censuro es el agabachamiento de la fräse espaflola

que acostumbrada a vivir suelta y airosa, mal se aviene

a soportar el rigido corse de ' la fräse francesa"

(S. 240).

Jeder, der für die spanische Sprache und ihre

Entwicklung Interesse hat, wird Toros Buch mit

grösstem Genüsse und Nutzen lesen. Durch eine ge-

schickte Stoffverteilung und Abwechslung weiss der

Verfasser die Aufmerksamkeit des Lesers bis zum
Ende zu fesseln. Er setzt die Kunst Cuervos fort,

auch bei der Behandlung lexikalischer Dinge nie lang-

weilig zu werden, ohne sich indessen der Wissen-

schaftlichkeit zu begeben, eine Kunst, die um so mehr

anzuerkennen ist, als sie wenigen gegeben ist.

Bald werden wir von dem rührigen Gelehrten ein

andalusisches Wörterbuch! erhalten, dessen Mangel sich

schon längst fühlbar machte , besonders da ja der

andalusische W^ortschatz vielfach in Amerika fortlebt

unl oft Amerikanismen bekämpft wurden, die in Wirk-

lichkeit in Spanien selbst zu' Hause sind. Da Toro

selbst andalusischer Abkunft ist, so war er hierzu wie

wenige berufen. Und dann haben wir auch schon

Proben seines zukünftigen grossen spanischen Wörter-

buchs zu Gesicht bekommen, das endlich ein un-

akademisches, den ganzen spanischen Sprachgebrauch

und insbesondere den lebenden, volkstümlichen, um-

fassendes, sein wird, zu dem seine umfangreichen Vor-

' Inzwischen unter dem Titel „Voces andaluzas (o usadas

por autores andalucesi que faltan en el Dicoionario de la

Academia Espafiola" in der Revue Hispanique XLIX (ly2U),

S. 313—647 erschienen.
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arbeiten ihn wie keinen zweiten befähigen. Möge es

dem genialen und grosszügigen Forscher vergönnt sein,

sein grosses Werk in den sicheren Port zu geleiten.

M. L. Wagner.

Marcelino Mene ndez yPelayo, Estudios sobre el

teatro de Lopa de Vega. Edicion ordenada y anotada
per Doli Adolfo Bonilla y San Martin. Tomo I.

Madrid, Victoriano Suärez. 1919. 316 S. S«.

Man wird es nur begrüssen können, dass die Ein-

leitungen zur Akademieausgabe der Obras de Lope
de Vega endlich einmal in separater Form vorliegen,

so dass man nicht mehr nötig hat, die wenig hand-

lichen Bände der grossen Ausgabe zu benützen. Dazu
kommt, dass der Herausgeber, Don Adolfo Bonilla

y San Martin, dem die Geschichte des spanischen
Dramas gerade in den letzten Jahren so reiche Förderung
verdankt, sich nicht damit begnügt hat, den Te.xt ab-

zudrucken, sondern auch seinerseits in Anmerkungen
auf neuere Literatur verwiesen hat. Der vorliegende

erste Band enthält die Observaciones generales, die

Einleitungen zu den Autos y coloquios, zu den Comedias
de asuntos de la Sagrada Ecritura und einen Teil des
Vorworts zu den Comedias de vidas de santos, somit
also die Einführungen der Bände II—IV (bis S. 90)
der Akademieausgabe. Das letzte der behandelten
Dramen ist El Divino Africano ^.

W ü r z Ij u r g. Ad albert Hämel.

R. Menendez Pidal, „Roncesvalles". Un nuevo
cantar de gesta espafiol del siglo XIII. Revista de filo-

logia espanola IV (1917), 10-5—204.

Es gibt wohl kein Gebiet der spanischen Literatur-

wissenschaft, auf dem in den letzten Jahi-en und ins-

besondere im letzten Jahrzehnt so überraschende Er-

gebnisse erzielt worden sind wie auf dem der Epen-
und ßomanzeuforschung. Namentlich in Spanien selbst

ist diese, nachdem Miläy Fontanals durch seine mit
der Vergangenheit abschliessenden Studien über das
spanische Epos und sein Verhältnis zur Romanze
(Poesia heroico-popular castellana 1874) eine neue
Grundlage für die weitere Forschung geschaffen hatte

und durch die umfassenden Arbeiten Menendez
y Pelayos der reiche Inhalt und weite Rahmen der

Romanzenforschung dargelegt worden war, mit ausser-

ordentlichem Eifer und grossem Erfolge gepflegt worden.
Die Veröffentlichung der „Leyenda de los infantes

de Lara" (1896), der Erstlingsstudie Menendez
Pidais, hat die Epoche eingeleitet, die recht eigentlich

unter der Aegide dieses Gelehrten steht. Denn
wenn sich auch das Ausland, und da besonders Frank-
reich, wo Foule he Delbosc die Epenforschung
aufgenommen hat, Nordamerika, wo ihr Lang und
Morley ihre Kräfte leihen, und Italien, wo ihr Pio
R a j n a eine eingehende Untersuchung gewidmet hat, an
der Epen- und Romanzenforschung rege beteiligt hat,

so ist es doch zu dieser nur durch Menendez Pidal

angeregt worden. Der Anteil des Auslandes besteht

denn auch im wesentlichen in der Diskussion der von

dem spanischen Gelehrten aufgeworfenen Fragen '. Die
Führung liegt in Madrid, und Menendez Pidal hat sie

in der Hand. Schon in seinem ersten Werke hatte

Menendez Pidal vom Epos ausgehend die Frage des
Verhältnisses von cantar zu Romanze aufgeworfen.
Und dieses Problem hat ihn seit der Zeit unablässlich

beschäftigt. Neuerdings hat er diesem eine besondere
Abhandlung ,,Poesia populär y romancero" ^ gewidmet
und in ihr gezeigt, wie durch eine weit- und tief-

greifende vergleichend-genetische Betrachtung der in

der literarischen Tradition seit langem bekannten und
neu erschlossener Lieder die Entwicklung der spa-
nischen Romanze und ihr Verhältnis zum Epos geklärt

werden können. In ihr hat er an der Hand lehrreicher

Beispiele den Beweis für die schon in seinen früheren
Arbeiten ausgesprochene Auffassung angetreten, dass
Epos und Romanze eine unlösbare Einheit bilden, dass
diese auf dem Wege einer von mündlicher Ueber-
lieferung getragenen Evolution aus jenem heraus-

gewachsen ist.

Auf dieser Grundlage ist nun auch der Teil der
Studie über das Poema de Roncesvalles, der die Re-
konstruktion des spanischen Rolandsliedes enthält, auf-

gebaut. Und ebendieser Evolutionsgedanke wird durch
wertvolle Erkenntnisse , die sich im Verlaufe der
Untersuchung des „cantar de Roncesvalles" ergeben,

aufs neue bestätigt und gefestigt.

Der neue Cantar ist in dem Archivo Provincial

de Pamplona gefunden worden. Er ist nur in einem
kleinen Bruchstück, das 100 Verse zählt, auf uns ge-

kommen und in einer ziemlich verstümmelten Hand-
schrift überliefert. Er ist, wie ein Vergleich mit den
Schriftzeichen des navarresisch- aragonischen Gebirgs-

landes zeigt, da niedergeschrieben, wo er entdeckt

worden ist, und zwar etwa um die Zeit, aus der auch
der uns erhaltene Code.x des „Cantar de Mio Cid"

stammt.

Menendez Pidal übermittelt uns das Fragment in

einem vorzüglichen photographischen Abdruck , einer

sorgfältigen paläographischen und einer kritischen

Transkription. Wir brauchen nicht zu sagen, dass der

Herausgeber des Cantar de Mio Cid die Schwierig-

keiten , die sich aus der teilweise schwer lesbaren

Handschrift für die Te.xtherstellung ergaben, so weit

überwunden hat , wie es überhaupt nur möglich war.

Das zweite Kapitel der Untersuchung enthält eine

Studie über die Sprache der Handschrift. Nur wenige
Dialektismen lassen sich nachweisen. Ueber Zeit und
Ort der Abfassung des Gedichtes lässt sich aus sprach-

lichen Kriterien nichts gewinnen.
Mit dem dritten Abschnitt, der über die Metrik

des Bruchstückes handelt, setzt die durch exakte Tat-

sachenfeststellung , scharfes Urteil und geniale Kom-
binationsfähigkeit ausgezeichnete kritische Arbeit des

Gelehrten ein, der jene gediegene wissenschaftliche

Methode zugrunde liegt, die zuerst in der Rekonstitution

der Lara-Epen aus den Prosachroniken und der sich

um diese schliessenden literarhistorischen Betrachtung

' Unterdessen sind auch Band II und III dieser
„Estudios" erschienen, die mir noch nicht vorliegen.

' Dasselbe gilt von derVeröffentlichung von Salverda
de Grave, Ovar een Oudspaanse Romance. Amsterdam
1919. [Meded. der K. Akademie van Wetenschappen, Afd.
Lett., .5» Reeks, Deel IV, p. 144—83], über die Menendez
Pidal in Rev. de fil. esp. VII, 71 ff. berichtet.

- Revista de filologia espanola I. 8."i7—77; II, 1—20.
105—12, 112—36, 329-38; III, 233-89.
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hervortrat, die hernach in der mouumeutaleu Ver-

üffeutlichuug des Caiitar de Mio Cid einen vollendeten

Ausdruck gefunden und letzthin zu neuen bedeut-

samen Ergebnissen über „Poesia populär y romancero"

geführt hat. "Wie es Menendez Pidal gelungen ist, auf

Grund der hundert Verse, die von „Roncesvalles''

überliefert sind, Schlüsse zu ziehen, die nicht nur für

die metrische Struktur dieses Denkmals , sondern für

die Versform der altspanischen Epik überhaupt und

darüber hinausgehend für die Entwicklung der Epen-

uud Romanzenform bedeutsam sind, soll nachher ge-

zeigt werden.

Bleiben wir vorerst bei den literarischen Fragen,

die das spanische Eolandfragment aufgibt, stehen.

Der Vergleich des spanischen Textes mit der Chanson

de Roland und ihren späteren Bearbeitungen, die pein-

liche Analj'se und Deutung der in den hundert spa-

nischen Versen enthaltenen Episoden und Motive, die

literarhistorische Würdigung der die Handlung tragenden

Personen, gibt uns über den literarischen Charakter

des Epenfragmeuts und insbesondere sein Verhältnis

zu der französischen Ueberlieferung Aufschluss.

Unter Erfassung all der Zeugnisse, die für die

Erklärung des Cantars wertvoll sind, spürt M. P. die

literarischen und historischen Quellen auf, die der im

Cantar niedergelegten spanischen Tradition zugrunde

liegen, und weist uns die Wandlungen nach, die die

Ueberlieferung durchgemacht hat. Aber noch mfehr.

Indem er weitschauend die epische Rolandtradition,

wie sie sich in dem Bruchstück von Roncesvalles

offenbart, mit der Rolandüberlieferung des romancero
in der Fuga del Rey Marsin ' und im Liede der Doiia

Alda in Verbindung bringt und weitausholeud und
scharfsichtig ihren gemeinsamen Ursprung aufdeckt,

gelingt es ihm, über den Rahmen dessen, was wir an

Aufschlüssen selbst von dem geschicktesten Forscher

erwarten, hinauszugreifen und das kümmerliche Epen-
fragment von der Totenklage Karls auf dem Schlacht-

felde von Roncesvalles zu einem zwar hypothetisch

erschlossenen, aber doch nicht willkürlich erfundenen,

sondern wissenschaftlich fundierten vollständigen Cantar

von dem Heldenkampf und der Niederlage der Christen

bei ihrem Rückzuge über die Pyrenäen und von der

Heimkehr der Ueberbliebeuen zu erweitern.

Die Untersuchung, die einem so bedeutsamen Er-

gebnis vorausgeht , ist weitschichtig angelegt und tief

gestaffelt. Zunächst wird das Verhältnis des Epen-
fragments zu den zugrunde liegenden französischen

Quellen unter peinlicher Würdigung aller im Cantar

enthaltenen Angaben untersucht. Es wird der Ursprung
der einzelnen Motive und die literarische Herkunft der

einzelnen Personen sowie deren Entwicklung in der

epischen Tradition Frankreichs und Spaniens verfolgt.

Eine ausserordentlich freie Umgestaltung der zumeist

in der französischen Ueberlieferung in ihrem Keime
nachweisbaren Motive ist für die spanische epische

Entwicklung — wir fassen in diese der Kürze halber

auch die Romanzendichtung ein — kennzeichnend. Das
zeigt, wie M. P. fein ausführt, u. a. der in dem spa-

nischen Cantar bis zu persönlichem Hass gesteigerte

und in Feindschaft ausartende Antagonismus zwischen
Reinaldos und Roldän, der in dem Renaud de Montauban

' Menendez v Pelavo, Antologia de poetas liricos IX,
24.5; XII, a65.

mir in kriegerischem Wettstreit zwischen den beiden

Helden angedeutet ist.

Die Uebereinstimniungen zwischen der französischen

und spanischen Rolandüberlieferung sind im Verhältnis

zu der grossen Zahl der Abweichungen gering. Und
zwar gilt dies nicht allein von dem Verhältnis des

spanischen Cantar zu der französischen Fassung (0),

sondern auch zu dessen späteren Umgestaltungen.

Es fragt sich , wo die Keime dieser starken

Divergenzen zu finden sind. Menendez Pidal ist ge-

neigt, sie in einzelnen Fällen schon in der süd-

französischen Ueberlieferung zu suchen (S. 14G, 192).

Und er glaubt hiezu besonderen Anlass zu haben: der

Name Tierris, des spanischen Terrin de Ardeiia,

weise in seiner sprachlichen Gestalt auf eine Ver-

mittlung durch das Provenzalische (S. 159). In Spanien

haben sie dann eine wesentliche Ausgestaltung er-

fahren.

Bei den Betrachtungen über die Beziehungen der

französischen zur spanischen Epik fallen gelegentlich

Streiflichter auf un- oder nicht hinreichend erklärte

Fragen der französischen Ep enf or schuug.
Der Hinweis auf die Eroberungen Karls des Grossen

in Nordspanien gibt M. P. Veranlassung, die Urteile

mittelalterlicher spanischer Geschichtsbeflissener über

den zuerst von Turpin berichteten Besuch des Kais-ers

in Santiago vorzutragen und auf dieser Grundlage die

Entwicklung der französischen Santiagolegende in

Spanien zu skizzieren (S. 151—155). — Die feine

Kombinationsgabe des Madrider Gelehrten kommt bei

der Erklärung des Alda-Motivs vorzüglich zum Ausdruck

(S. 182— 189). Bisher waren über das Verhältnis der

i-eizvollen Dona Alda-Romanze zu der bekannten laisse

im Rolandsliede (t3705ff. ) nur Vermutungen geäussert

worden. Menendez Pidal zeigt nun, welche allmählichen

Ausgestaltungen dieses Motiv in den späteren Be-

arbeitungen der Chanson de Roland erfuhr; er legt

dar, wie das Geschick der unglücklichen Alda immer
mehr in den Vordergrund trat. Da sich nun einerseits

> zahlreiche Züge der gereimten Rolandfassungen in der

Romanze wiederfinden, immerhin aber zwischen diesen

noch ein beträchtlicher Spielraum bleibt, der nur

j

durch eine ausgedehnte spanische Ent-
wicklung gefüllt werden kann, und anderer-

!
seits der Cantar de Roncesvalles auf französischer

Grundlage ruht, so folgert Menendez Pidal, dass das

Alda-Motiv bereits in diesem altspanischen Cantar ent-

halten gewesen und dass in ihm der Ausgangspunkt

für die traditionelle Ausgestaltung auf spanischem

Boden zu suchen sei.

Auf diese Weise gelingt es dem Gelehrten, ein

:
wertvolles Schlussstück des spanischen Cantar zu er-

schliessen.

Genau dieselbe Methode befolgt Menendez Pidal

bei der Wiederherstellung desjenigen Teiles des Cantars,

der den Hauptinhalt des Epos bildete, und der die

Schlacht von Roncesvalles schilderte. Der Gelehrte

hat uns wiederholt gezeigt, dass Epos und Romanze
durch eine ununterbrochene mündliche Tradition mit-

einander innerlich verknüpft sind, und an der Hand be-

rühmter Motive nachgewiesen , welche Phasen das

Epos oder, richtiger gesagt, die epischen Fragmente
— denn diese bilden im allgemeinen die Grundlage

für die spätere Romanze — durchgemacht haben, ehe

sie die in der Romanze überlieferte Form gewonnen
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haben. Diesen Evolutiousgedanken legt Menendez Pidal

auch der uns beschäftigenden Untersuchung zugrunde,

doch so, dass er nicht die Entwicklung von Epos zu

Romanze verfolgt , vielmehr umgekehrt diese zur Er-

schliessung der ursprünglichen epischen Fassung be-

nutzt. Dieses Schlussverfahren setzt, wenn es als

richtig anerkannt werden will , eine solide Beweis-
führung im einzelnen voraus.

Der Gelehrte stützt sich auf die bereits erwähnte
Romanze von der Puga del Rey Marsin. Sie gehört

zu den ältesten überlieferten Romanzen und darf noch
ins 15. Jahrhundert gesetzt werden. Der Aufbau
dieses Liedes weist wie der so vieler Romanzen
darauf hin, dass es nicht ursprünglich in der Eorm
verfasst sein kann, in der es uns heute vorliegt, dass

es vielmehr auf einen umfassenderen Cantar zurück-

gehen muss (S. 172).- Die Romanze trägt nun Züge,
die schon in dem französischen Rolandiiede (0) und
insbesondei'e in seinen Reimfassungen enthalten sind

;

sie zeigt aber auch Abweichungen von der französischen

Ueberlieferung. Sowohl in den Uebereinstimmungen
wie in den Abweichungen, die namentlich in dem Hervor-
treten von Reinaldos und seinem schon oben berührten

charakteristischen Verhältnisse zu Roland zum Aus-
druck kommen, zeigt die Romanze eine bemerkenswerte
Analogie zu dem epischen Fragment von Roncesvalles.

Der weittragende Schluss liegt nahe: „que el poema
de donde deriva el romance de Marsin era el mismo
en sustancia que aquel al cual pertenecieron los cien

versos de Roncesvalles" (S. 178). Die Möglichkeit,

den als Fragment auf uns gekommenen Caniar aus der

späteren Romanze inhaltlich zu vervollständigen, da

ja die Romanze ihrerseits einen älteren Cantar voraus-

setzt (s. 0.), ist gegeben. Der Cantar de Roncesvalles,

das spanische Epos von Rolands letzter Schlacht, er-

steht aufs neue.

Nachdem einmal diese Basis geschaffen ist , wagt
Menendez Pidal weitere Schlüsse. Er glaubt den
Umfang des ursprünglichen Epos auf Grund einer

Prüfung der Darstellungsweise einzelner Motive in dem
erhaltenen Fragment im \'ergleich mit derjenigen in

den französischen Fassungen und unter Berücksichti-

gung der Ueberlieferung des romancero abschätzen zu

können. Der Cantar dürfte an Umfang noch das
Heldenepos vom Cid übertreffen haben.

Die Entstehungszeit kann auf Grund äusserer

Kriterien in das erste Drittel des 13. Jahrhunderts
gesetzt werden: damals jedenfalls war „Roncesvalles''

in der uns heute vorliegenden oder einer ihr ver-

wandten Fassung in Spanien bekannt. Während wir,

wie bereits oben angedeutet , aus der Sprache nichts

entnehmen können, deutet die Versforni auf eine Zeit,

die der Abfassung des zweiten „Cantar de los Infantes

de Lara" vorausgeht.

Da Kastilien der Trägei' der alten spanischen Epik
war und das Bruchstück in seinem metrischen Aufbau
stark dem „Cantar de Mio Cid" ähnelt, so darf in

Kastilien auch der Abfassungsort von Roncesvalles
gesucht werden.

In all seine Untersuchungen über Denkmäler alt-

spanischer Dichtung hat Menendez Pidal gründliche

Studien über ihren metrischen Bau eingeschlossen.

Er hat uns wertvolle Aufklärungen über den Versbau
der rekonstruierten Gesta de los Infantes de Lara se-o
geben, die Metrik des Cantar de Mio Cid auf eine

neue Basis gestellt und die metrische Technik in

„Elena y Maria" ' im Zusammenhang mit der der

„Maria Egipciaca" analysiert. Schon seine Ausführungen
über das Metrum in dem ältesten spanischen National-

epos ^ hatten die von verschiedenen Seiten vorgetragenen

Thesen von der ursprünglichen Regelnlässigkeit des

altspanischen Epenverses stark erschüttert^. Mit der

Entdeckung des Roncesvallesfragments vollends ist die

von Menendez Pidal von jeher vertretene Auffassung,

dass der altspanische Epenvers bezüglich der Silben-

zählung nicht an so strenge Regeln gebunden war wie
etwa der altfranzösische, endgültig bestätigt und zu

einer unumstösslichen Tatsache geworden. Die Juglares

gebrauchten ein Versmass mit ungleicher Silbenzahl.

Mit derselben Geduld und Peinlichkeit , mit der

Menendez Pidal seine Untersuchungen über das Metrum
im Cantar de Mio Cid durchgefühi-t hat, ist von ihm
auch das Versmass des Roucesvalles-Fragments unter-

sucht worden. Da wie hier hat sich die mühevolle
Ai-beit gelohnt.

Wenn auch die Silbenzählung in den altspanischen

Epenversen unregelmässig ist , so gehorcht sie doch
einer gewissen Norm. Das ungerahmte Bild erhält

Relief, sobald ihm gewissenhafte Gelehrtenarbeit Form
verleiht. Bei aller Freiheit, die sie sich gestatteten,

folgten die Verfasser der altspanischen Epen doch vor-

herrschenden, zeitlich divergierenden Tendenzen, die

von ihnen kaum empfunden, geschweige denn künstlich

befolgt wui'den, die aber, wie Menendez Pidal ver-

mutet, in bestimmten rhythmischen Grundzügen ihrer

Sprache begründet lagen.

Schon in seiner Untersuchung über die Versform
des Cantar de Mio Cid hatte M. P. bestimmte Richt-

linien, der die Entwicklung des altspanischen Epen-
verses folgte, aufgestellt. Durch einen auf sorgfältiger

statistischer Prüfung beruhenden Vergleich der über-

lieferten und erschlossenen Epen (Cid, Lara, Rodrigo,

Roncesvalles) ist es ihm jetzt gelungen . den Ent-

wicklungsgang klarer zu erfassen und schärfer zu um-
schreiben. Er weist nach, dass der Epenvers
Wandlungen durchgemacht hat, dass die Süben-
zählung, die anfangs (Cid) schwankte, einer bestimmten
Norm zustrebte und schliesslich in der Versform der

Romanzen einen Ruhepunkt fand. Im Cantar de Mio
Cid überwiegen die Siebensilbler vor den Achtsilblern.

in den späteren Infantes de Lara und im Rodi-igo da-

gegen mehren sich die Achtsilbler zusehends, und diese

werden im Romancero allein gebräuchlich'*. Das Bruch-
stück von Roncesvalles steht dem Cantar de Mio
Cid nahe.

Die Feststellung des evolutiven

Epenverses ist ohne Zweifel für die

spanischen Literaturepoche von grösster Wichtigkeit.

Sie gewinnt noch an Bedeutung . wenn wir diese Er-

kenntnis für die Beurteilung der Frage des Verhältnisses

Charakters

Metrik der

des

alt-

' Kevista de filologia espanola I, 93—96.
- Cantar de Mio Cid 1, p. 76— 1'24.

' Den Einwürfen des Nordamerikaners Lang (Notes
ou the metre of the Poem of the Cid in Romanic Review V
[1914], 1—30, '29.5—349) ist Menendez Pidal in längeren Aus-
fnhrvmgen Revista de filologia espanola III (1916), 338—44
begegnet.

* M. P. stellt uns eine interessante L^ntersuchung in

Aussicht, in der er ausführen wird, dass die alten „traditio-

nellen Romanzen" nicht auf der Grundlage regelmässiger
Achtsilbler entstanden sein können.
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von Epos zu Romanze heranziehen. In seiner Ent-

gegnung auf die kritischen Ausführungen Pio Rajnas

in der Eomanic Review * war es Menendez Pidal noch

nicht gelungen, an der Hand konkreten ßeweismaterials

den offenbaren Gegensatz in der metrischen Struktur

des Epen- und des Romanzenverses zu erklären (vgl.

Revista de filologia espafiola III. 1916, '247—50). In-

dem er nunmehr eine organische Entwicklung des Epen-

verses nachweist, bekräftigt er seine schon mehrfach

angedeutete Grundauffassung von der Entstehung der

Romanze insofern, als er zeigt, dass auch die Ver-

schiedenheit in der äusseren Form nicht der Evolution

der Romanze aus dem Epos widerspreche, vielmehr

einen wesentlichen Zug ebendieser Entwicklung bilde.

Hundert schlecht überlieferte Verse liegen der

Untersuchung Menendez Pidais zugrunde. Durch scharfe

kritische Prüfung dieses epischen Bruchstückes und

geistreiche Verknüpfung des in ihm enthaltenen lite-

rarischen Stoffes mit der epischen TJeberlieferung

Frankreichs und dem Romancero Spaniens gelingt es

ihm, das Verlorene zu ergänzen, den Cantar von der

Rolandsschlacht in seiner Gesamtheit inhaltlich wieder-

herzustellen und die E.xistenz einer frühen
karolingischen Epenliteratur in Spanien
nachzuweisen. Die Romauces carolingios, die Milä y
Fontanals und Menendez Pelayo auf einen späteren

literarischen Import aus Frankreich zurückführten, sind

nichts anderes als die Sprösslinge einer in Spanien

schon im 13. Jahrhundert bodenständigen Epik. Der
reiche Zyklus der Romanees carolingios erhält in den

auf ein paar verfilzten Pergamentblättern überlieferten

Epenversen von Roncesvalles eine feste historische

Grundlage. Aus dem Cantar de Roncesvalles sind die

Romanzen von der Dona Alda und dem Rey Marsin

herausgewachsen wie die ergreifenden Lieder des Lara-

Zyklus aus den gleichnamigen Gestas , wie die Cid-

Romanzen aus den Gesängen vom Sieger bei Valencia.

Eine ununterbrochene Tradition verbindet Epos und
Romanze. Der Evolutionsgedanke Menendez Pidais

wird aufs neue bestätigt. Die Lücken, die seine Vor-

gänger auf dem Gebiete der Epen- und Romanzen-
forschung wegen Mangel an Unterlagen nicht hatten aus-

füllen können, werden durch Entdeckung und kritische

Würdigung neuer Texte immer mehr geschlossen. Me-
nendez Pidal hat uns dies schon in seinen Studien

über die „Poesia populär y romancero" gezeigt, und
seine meisterhafte Studie über Roncesvalles gibt uns

eine neue Begründung für die Worte, mit denen er

diese abschliesst und die zugleich ein prophetischer

Ausblick sind: „cada nuevo texto que puede ser

utilizado en la comparacion, viene a confirmar una vez

mäs la continuidad de una serie evolutiva : cada version

mäs arcaica de un romance, cada refundiciön de una
gesta, aclaran el encadenamiento con que se producen
las manifestaciones de ambos generös ]3oeticos."

Hamburg. F. Krüger.

Z e i t s ch ri f t en u. ä.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litera-
turen 143, -Vi: Abhandlungen: Hermann Schneider,
Der Mythus von Thor. — Karl Strecker, Aldhelms
Gedichte in Tegernsee. — G. C. M o o r e Smith, Edmund

' O.sservazioni e dubbi concernenti la storia delle
romanze spagnuole, Rom. Rev. VI (191.S). 1—41.

Withvpoll. — F. Liebermann, Shakespeare als Be-

arbeiter des Kina John. III. (Schluß.) — Albert Ludwig,
Französische Miltonforschung. — Julius Hirschberg,
Wirkliche oder scheinbare Entlehnungen aus Shakespeares

Dramen. — Walther Suchier, Tierepik und VolksUber-

lieferung. — Werner Mulertt, Lyrische Monologe in

den Dramen P. Uorneilles und seiner Zeitgenossen. I. —
Erich Loewenthal, Zu Heines Streit mit Platen. —
Ders., Heine und Döllinger. — F. Liebermann, Zu
Beowulf V. 770. — Ders., 'Speer' figürlich für 'Blutrache'. —
Ders.. Altenglisches Blut am Plantagenethofe. — Ders.,

Altenglands Kammer und Halle. — Ders., Urkunden in

spätestem WestsHchsisch. — Ders., Zu Waces Roman
(3e Rou. — A. Brandl, Das nie. Schulwesen. — Erna
Buchin, Sidnev's Arcadia als Quelle für 'CymbelLne'. —
A. Brandl, Shakespeare und die italienische Renaissance.
— Ders., Shakespeare und Fulke Greville. — Albert

Eichler, Ein biographisches Drama 'Shakespeare'. —
F. Liebermann, Matthew Prior. — A. Brandl, Zu
Shakespeare und Walter Scott. — Ders., Zu Byrons

'Childe Harold' und Astarte. - Karl Brunner, Zur
Geschichte des englischen Brietstils, — Altons Hilka,
Les sept ars d'amours des dant Faber. — Adolf Kolsen,
Randnoten zu Emil Lews provenzalischen Wörterbüchern
(Nr. 23—46). — O. Schultz-Gora, Noch einmal afrz.

brrserez. — Wilhelm Hörn, Der Imperfekt auf -")' im

lothringischen Französisch. — Ludwig Pfandl, Zur
Bihlioqraphie den voi/ariei' en Espafine. V. — Josef Bruch,
Ital. rnrpii 'Büschel' und nnqipo, nrappolo 'Traube'. —
Beurteilungen und kurze Anzeigen : Hermann Schneider,
Uhlands Gedichte und das deutsche Mittelalter(A Hübner).
— FriedrichNeu man n, Geschichte des neuhochdeutschen

Reimes von Opitz bis Wieland (A. Hühner). — Die

deutschen Pergamenthandschriften Nr. 1
-

'200 der Staats-

bibliothek in München, beschrieben von Erich Petzet
(A. Hübner). — Carl Beck, Gottfried Kellers Sieben

Legenden (Helene HerrmannX — Albert St. Cook, The
pnssible begetter of the nid English lieoinilf and Wi''sith

(F. Liebermann). — Hermann Levv, Die englische Wirt-

schaft (A. Brandli. - Otto Baumgarten. Religiöses

und kirchliches Leben in England (Walter Hübner). —
Kurt Schroeder. Piatonismus in der englischen Re-

naissance vor und bei Thomas Eliot nebst Neudruck von

Eliots r)i':p)itnnoi) P'nfmiike 1533 (Albert Ludwig). —
C. H. Herford. Shakespeare's treatment of love and

m.arriage and other essavs (A. Brandl). — Germanic

literature and culture. a series of monographs, ed. by

.Julius Goebel: L Marjjaret L. Bailev, Milton and

Jakob Boehme. a stud v of German mysticism m 17"" Century

England — IL Christianopolis, an ideal state of the

17th Century, translated from the Latin of J. V. Andreae
with an historical introduction by F, E Held. — lil. Tann-

häuser and the Mount of Venus, a study m the legend

of the Germanic paradise bv Ph. St. Barto i A. Brandl). —
Hans Hecht. Robert Burns, Leben und Wirken des

schottischen Volksdichters (Wilhelm Dibelius). — F. G.

Kenvon. International scholarship ;
presuiential address

delivered at the annual meeting of the British Academy
.Tune 21, 1920 (F. Liebermann). — G. M. T u c k e r ,

American

English (Georg Kartzke). — Aucassm und Nicolete.

Kritischer Text mit Paradigmen und Glossar von Her-

mann Snchier. 9. Aufl. bearb. von Walter Suchier
(Alfred Schulze). — Walther de L erb er, L'mflueuce de

Clement Marot au XVE""- et XVIIIm'- siede (Victor

Klempererl — Anuari de IJnstitut d'Estudis Catalans

(F Krüger). — H.Hatzfeld, Paul Claudel und R.Rolland

(Vict-or Klemperer'. — Leo Spitzer, Die Um.schreibungen

des Begriffs 'Hunger' im Italienischen (Gerhard Rohlfs). —
Eduard Sprang er. Der gegenwärtige Stand der Geistes-

wis.senschaften und der Schule. — Leo Wiener, Con-

trihutions towards a historv of Arabico-Gothio culture,

vol, IV: Phvsiologus studies. — P. Haak, Die er-iten

französischen Shakespeare-Ueberse-zungen von La Place

und Le Tourneur. — T. Schönemann, Deutsche^ und

amerikanische Romane. — Fünf Geschichten von Aechtern

und Blutrache, übertragen von Ä. Heusler und F.

Ranke. — Die Geschichte vom Goden Snorn. übertragen

von F. Nie dn er. — Fünf Geschichten aus dem östlichen

Nordländ, übertragen von W. Ranisch und W. Vogt.—
S. Asch n er, Geschichte der deutschen Literatur. Bd. I:

Vom 9. Jahrh. bis zu den Staufen (A. B.). — Lesebuch

27
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zur Einführung in die ältere deutsche Dichtung, hrsg.
von E. Schönfelder, R. Knie her und P. M üller. —
.Tosef Ruh fei. Die drei Nornen, ein Beitrag zur germ.
Mythologie mit hesonderer Berticksichtigung süddeutscher
Ueberlieferungen. — Jahresbericht für neuere deutsche
Literaturgeschichte, hrsg. von J. Elias, M. Osboru,
W.Tabian, C. Enders, F.Leppmann, R.Sohaoht
(A. B.). - J. E. Voigt, The life and works of Mrs.
Therese Robinson iTalvj). — G. W. Spin dl er. Karl
Folien, a biographical study. A thesis. — Kellers Werke,
hrsg. von Max Nussberger. Kritisch-historische und
erläuternde Ausgabe. — Kürschners deutscher Literatur-
kalender auf das .Tahr 1922. hrsg. von G. Ludtke und
E. Neuner. — Alfred Klaar, Probleme der modernen
Dramatik (A. B.). — Gustaf Stern. Snift, siciftly and
their Synonyms: a contribution to semantic analysis and
theory. — Erik Holmqvist, On the history of the
English jiresent inflectious particularly -tli aud -s. —
Hedwig Lüdeke, Balladen .tus alter Zeit, aus dem Alt-
englischen und Altschottischen übertragen. Mit einem
Geleitwort von A. Brandl. — Paul Marquardt. Das
starke Partizipium Praeteriti im Me. — K. Oreans,
Neuere Geschichte Englands; Entwicklung seiner Kultur-,
Rechts-, AVirtschafts- und Staatengeschichte vom Mittel-
alter bis zum Weltkrieg, mit besonderer Berlicksichtigung
englischer Quellen dargestellt. — Shakespeares Werke in

Einzelausgaben: Macbeth. nach derUebersetzuugDorothea
Tiecks bearbeitet von Hermann Conrad. — Othello, auf
Grund der T^ebertragung Ludw. Tiecks übersetzt von
Max .T. Wolf f. — Ein Sommernachtstraum, auf Grund
der Uebertragung A. W. Schlegels übersetzt von Max J.

Wolff. — Verlorene Liebesmüh, unter Benutzung der
Baudi.ssinschen Uebertragung übersetzt von Max J.W olf f.

— Cymbelin, nach der Uebertragung Dorothea Tiecks
bearbeitet von Max J. W ol f f (A. B.). — Shakespeare,
'Troilus und Cressida. üebersetzung von Hans Rothe. —
Wie es euch gefällt. — Macbeth. — Shakespeare: Macbeth;
Hamlet; witli life of W. S.; review of the poetio drama
in England, special introduction, and notes explanatory
and critical, by an examiner under the Board of Intermed.
Educ. (F. D. O'Byrne). — Georg Sylvester Viereck,
Gedichte. Mit einer Einführung von Eduard Engel (A. B.).

— Doris S teevens. Jailed for freedom. — W. Sw oboda,
Lehrbuch der englischen Sprache für Mädchenlyzeen.
III. Teil: A literary reader. 2. Aufl. von A H. Brand eis
und Th. Reitterer. — Thomas Carlyle, A faithful
friend of Germany. Eine Auswahl aus Carlyles Schriften
für den .Jugendgebrauch, hrsg. von Johanna Bube. —

_

G. Roethe. Gedächtnisrede auf Heinrich Morf.
—

'

J. Bruch, Die Stämme harr-, hnr- im Romanischen. —
ß. Zenker, Foi-schungen zur Artusepik, I. Ivainstudien. —
Kristian von Troyes, Cliges. Textausgabe mit Varianten-
auswahl, Einleitung und Anmerkungen hrsg. von W.
Förster (Rom. Bibl. Nr. 1). Vierte, verkürzte Auflage
besorgt von A. Hilka. — E. Winkler, Nachwort zum
Roman von der Rose des Guillaume de Lorris, übersetzt
von Fährmann-Gregor. — E. Lorck, 'Die erlebte Rede'.
Eine sprachliche Untersuchung. — W. v. Wartburg,
Französisches Etymologisches Wörterbuch. Eine Dar-
stellung des galloromanischen Sprachschatzes. Lieferung
Nr. 1 (a — *amailjii\ — Frieda Kocher, Reduplikations-
bildungen im Französischen und Italienischen. — Le
Purgatoire de Saint Patrice du Ms. de la Bibl. nat. f.

fr. 2S54.5 p. pour la premiere fois p. Marianne Mörner./

—

Les Proverbes de hon enseignement de Nicole Bozon p.

pour la premiere fois p. A. Chr. Thorn. — J. Pauli,
Contribution ä letude du vocabulaire d'Alphonse Daudet.
— Der Trohador Elias Cairel, hrsg. von Hilde Jaeschke.
— W. Mulertt, Ueber die Frage nach der Herkunft
der Trohadorkunst. — M. L. Wagner, Das ländliche
Leben Sardiniens im Spiegel der Sprache. Kultur-
historisch-sprachliche Untersuchung. — A.Zaun er, Alt-
spanisches Elementarbuch. 2., umgearh. Aufl. — Tirso
de Molina, Comedia del burhidor de Sevilla y convidado
de piedra, hrsg. von A. Hämel. — A. Ganivet, Spaniens
Weltanschauung und Weltstellung. — Methode Gaspey-
Otto Sauer. Spanische Gespräche (Diälogos castellanos),

ein Hilfshuch zur Uebung in der spanischen Umgangs-
sprache von C. M. Sauer und W. A. Röhrich. Fünfte
Auflage, neu bearbeitet von Dr. Richard Ru]ipert y
Ujaravi. — Dacoromania, Buletinul 'Muzeului limbei

I romäne' condus de Sextil Pu^cariu. Anul I. — Ent-

I

gegnung (H. Akitschmann) und Antwort (S. B. Liljegren).

j

Die Neueren Sprachen XXX, -äö: Wilhelm Dibelius.
I

Die englischen Universitäten. — Karl Vossler. Vom
1 Bildungswert der romanischen Sprachen. — H.Schmidt,

Beiträge zur französischen Syntax. — Werner Mulertt
,

Luis de Zulueta. — Paul Schultz, Zu A. Bieses : Wie
unterrichtet man Deutsch V — Walter Fischer, Amerika

-

Kunde. — Leo Spitzer, Ein französisches etymologisches
Wörterbuch. — Wilhelm Hörn, Französisch aller. —
Walter Ostermann, Zur Interpretation La Fontainescher
Fabeln. — Walther Küohler, La Nouvelle Revue
Franfaise. — Ders, La Cultura. — Ders., Die Dante-
Uebersetzung von Alfred Basser mann. — Alfred
Günther, Darf der spanische Unterricht „rezeptiv" be-
trieben werden? — Melsheimer und A. Günther,
Spanischer Lehrgang. — Alfred Bernhard, Neuphilo-
logische Osterwoche in München. — Anzeiger: Victor
Gardthausen, Handbuch der wissenschaftlichen
Bibliothekkunde (Heinrich Endres). — Gustav Neckel,
Ibsen und Björnson (Ludwig Barthel). — Neue Tauchnitz-
Bäude I Walter Schirmer). — Eckardt von Sj-dow, Die
Kultur der Dekadenz (Franz Rauhut) — Jacques Riviere,
Studien. — Schramm, Schreib- und Buchwesen einst und
jetzt. — Borinski, Das Theater (Walther Küchler). —
Helmut Hatzfeld, Einführung in die Interpretation
neufranzösischer Texte (Eugen Lerch).

Zs. für französischen und englischen Unterricht 21, 2:

Freund, Die Universitätsleklorate für neuere Fremd-
.sprachen — Heiss, Der Andromeda-Mythus bei Heredia
und Verhaeren. — Krüper, Zum Kampf um das Fran-
zösische als Schulsprache. — Englisch und Spanisch an
den höheren Schulen. — Hoch, Zur nationalen Wertung
französischen Sprachunterrichts. — Karpf, Zum Eng-
lischen als erster Fremdsprache. — Sanft leben. Der
Uebergang von Extemporalien zu fremdsprachlichen Auf-
sätzen. — Literaturberichte: Jantzen, Pädagog. Rund-
schau Vlll (79. Gaudig. Schulreform? bO. Banf, Die
method. Grundfoim aller Pädagogik; 81. Fock, Die
Einheitsschulbeweguug; S2. Tönnies, Hochschulreform
und Soziologie; 88. Muthesius, Ortmann, Rolle, Deutsche
Oberschule und Aufliauschule; b4. Witte, Die Schul Ver-
waltung in derneuen .Stadtgemeinde Berlin; 8-i. v. Ti liu g,
Psyche und Erziehung der weiblichen Jugend; zur
Mädchenschulreform; 8ti. Nohl, Pädagog. und politische

Aufsätze; 87. Blüher, Werke und Tage; 88. Manns
Pädagog. Magazin, Heft 81, 700, 701, 782, 787, 742, 744,

7(J8, 77.5; 89. Jaenicke, Weltkrieg, Revolution, Vei--

fassung; 90. Sieckmanu, Der Oberlehrer; 91. Rumpf,
Die Erhaltung der geistigen Gesundheit). — Werner,
Bibliotheca Romanica 2-')7ö9; 2ti4 71: 274 75. — Oczipka,
V. Ettmayer. Eepetitorium zum Studium altfranzösischer
Literaturdenkmäler. — Lauterhach, Strohmeyer, Fran-
zösisches Unterrichtswerk. — Molsen, Gottschalk, Fran-
zösischer und englischer Lehrgang für Volkshochschulen.
Werner, Sarrazin und Mahrenholtz, Frankreich. —
Glöde, Flaubert, Deux Contes; Dumas, Lyderic;
Balzac, Eugenie Grandet; C. Guy, Extrait de Me-
moires historiques; Han o tau.x, La öuerre russo-turque;
Asso lan t, Fran(;ois Büchamor: Brueys, Avocat Patelin,

Voltaire, Briefe. — Jantzen. Shakespeares Werke (Insel-

Verlag und Tempel-Verlag); Sh akespeare. Die lustigen

Weiber; Tieck, Das Buch über Shakespeare; Rolland,
Die Wahrheit in dem Werke Shakespeares; Wolffhardt,
Shakespeare und das Griechentum; Kassner, Englische
Dichter; Irische Volksmärchen; Neue Anglist.-Arbeiten,
Hrsg. v. Schücking, 2. 3. 6.; Arns, Das Herz der
Feindes. — Frank el, Ellmer-Hinstorff , Lehrbuch der
engl. Sprache 1

—

III. — Glöde. Montgomery, Tony;
Scott, Tales of a Grandfather; Dickens, The Cricket
on the Hearth. — Günther, Siemer und Martin, Die
Zukunft des Deutschen im Ausland: Grossmann,
Prakt. Lehrbuch des Spanischen; Stern-Rubarth,
Die Propaganda als politisches Instrument; Egger,
Weltsprachenproblem. — Zeitschriftenschau: Jantzen,
Shakespeare-Jahrbuch .57.

Neuphilologische Mitteilungen XXIII, 1922, 4'.5: Ph. Aug.
Becker, Clement Marot und Lukian. — Leo Spitzer.
Wortmiszellen: enclenquc, escuelh. recancanilla. — Josef
Bruch, Wortmiszellen: halai, biais, blond. — Be-
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sprechungen: Walter Küch 1er, Ernest Renan (E. Revert).
— Albert Pauphilet, Etudes sur la Queste del Saint
Graal (A. Wallensköld). — Fred Shears, Recherche8 sur
les prepositions dans la prose du Moyen Fraufais (A.

Wallensköld). — Otto Baumgarten, Religiöses und
kircliliches Leben in England: Hermann Levy, Die
englische AVirtschaft (ü. Lindelöf). — Max Förster,
Keltisches Wortgut im Englischen: Karl Wildhagen,
Das Kalendarium der Hs. Vitellius E. XVIIl (Brit. Mus.
(['. Lindelöf).

Modern Philology XX. 1. August 1922: Gustave L. Vau
Roosbroek, Corneille's Cinna and the Consinration
de-< Ihimes. — Helen .Sard Hughes, Fielding's In
debtedness to James Ralph. — Fred. A. G. Cowper,
The Sources of Ille et Galeron. — W. S. Hendrix,
Militär}- Tactics in the Poem of the Cid. — Alwin
Thal er, Minor Actors and Emplovees in the Elizabethan
Theater. — Archer Taylor, Tfie Three Sins of the
Hermit. — Urban T. Holmes, Some Provencjal Etymo-
logies. — Reviews and Xotiees: H. C. Lancaster, Le
Memoire de Mahelot, Laurent e d'autres Decorateurs
(Nitze). — Rud. Zenker, Forschungen zur Artusepik:
1. Ivaiustudien (Nitze). — Rud. Thurneysen, Die irische

Helden- und Königssage bis zum 17. .Jahrhundert (Gross'.
— S. Singer, Walther von der V'ogelweide (Campion). —
H. M ey er-Ben£ey, Mittelhochdeutsche Uebungsstücke
(Campion). — Charlotte Carmichael Stopes, The Life
of Henry, Third Earl of Southampton, Shakespeare's
Patron (Baskervill). — Georgiana Goddard King, The
Way of Saint .James (Northup). — Franz Schneider,
Gustavo Adolfo Becquers Leben und Schaffen unter
besonderer Betonung des chronologischen Elementes
(Xorthup). - R. Foulche-Delbosc, La Estrella de
Sevilla (Xorthup). — Rodolfo Lenz, La Oraciön y sus
partes (Northup).

The Modern Languag^e Review XII, 4. October 1917:
W. W. Greg, Hamlet's Hallucination. — G. C. Moore
Smith. Aurelian Townshend. — John Lees, George
Meredith's Literary Relations with Germany. — Gustave
Rudier, üneSource d'„Andromaque".— Henri Chamard,
Alfred de Vigny. — Harold Eimer Mantz, Types in
Litcrature. — 'W. J. Sedgefield. Russian Speech-
Sounds. — 0. F. Emerson u. H. Bradley, „Treson"
in the Chronicle again. — O. F. Emerson, „At-after"
and „Iraland'-. — J. P. R. Wallis, The Miracle Play
of „Crucifixio Cristi" in the York Cvcle. — Mabel Dav.
Milton's „11 Penseroso" 11. 17, 18."— C. T. Ouion's,
„Toseans". — Reviews: A. R.Benham, English Litera-
ture from Widsith to the Death of Chaucer iF. E.
Harmer). — The Cambridge Historv of English Litera-
ture, ed. by Sir A. W. Ward and Ä. R. Waller. XIIL
XIV (Oliver Elton). — Gertrude Seh oepperle, Tristan
.and Isolt (R. Priebsch). — Gomes Eaniies de Zurara.
Cronica da Tomada de Ceuta por El Rei D. Joäo I

(Aubrey F. G. Bell). — Minor Notices: F. L. Gillespy,
Layamon's Brut, a Comparative Study in Narrative .Art. —
E. P. Kühl, Chaucer's Burgesses. — XIII, i. Jan. 1918:
A. S. Ferguson, The Plays of George (I'hapman. —
Percy L. Babington, Dryden not the Author of
„Maoflecknoe". — L. E. Kastner, Antoine de la Säle
and the Doubtful Works I. — Aubrey F. G. Bell, Gil
Vieente's „Auto da Alma". — John Purves, A Hitherto
Unidentified Source of Huygens' Satire „'T Kostelick
Mal''. — Alfred J. Wyatt, Notes on Anglo-Saxon
Charters. — F. P. Wilson. „A WonderfuU Prognosti-
cation"' 1-59L — .VI. P. Tillev. „Love's Labour's Lost" IV,
1, 10-i. — Herbert Wright, The Sources of Carlyle's
Leoture on „The Hero as Divinity". — Ders., The
Source of Matthew Arnold's „Forsaken Merman". —
Henry Bradley, „Mealy-mouthed". — H. A. Strong,
Notes on the Vocabulary of the Grammarian Virgilius
Maro. — G. Rudier, L'n Billet de Paul-Louis Courier. —
Reviews: William Haughton's „Englishmen for my
Money", ed. by A. C. Baugh (W. W. Greg). — R. S.
F o r s y t h e , A Study of the Plays of Thomas D'Urfey L II
(Montague Summers). — A. V. Dicev, The Statesman-
ship of Wordsworth (C. W. Previt'e-Orton). — R. E.
Zaebrisson, Pronunciation of English Vowels 1400

—

1700 (Allen Mawer). — A. Langfors, Notice du Manuscrit
franpais 12488 de la Bibliotieque Nationale (Jessie Cros-

land). — Obras de Lope de Vega, ed. by D. Emilio
Cotarelo y Mori I (Hugo A. Rennert). — A. Meillet,
Caracteres gäneraux des Langues germaniques (E. Classen).
— E. F. Hauch, G. Keller as a Democratic Idealist (.John
Lees). — More Tales by Polish Authors transl. by E. C. M.
Beneoke and M. Busch (A. Bruce Boswell). — Minor
Notes: Gertrude Bück, The Social Criticism of Litera-
ture. — Hazlitt's Characters of Shakespeare's Plays.
(World's Classics). — G. L. Kittredge. Shakspere. —
Shakspcrian Studies ed. by Krander Matthews and
A. H. Thorndike. — H. Örd, Jjondon shown by Shak-
speare. — Fialho de Almeida. In Memoriam; .4. Saa-
vedra, A Linguagem Medica Populär de Fialho: P. de
Villa-Moura, Fialho d'Almeida. ~ N. Forbes, Third
Russian Book; L. Tolstoi, Sevastopol, ed. by A. P.
Goudy and E. Bullough; Russian Lyrics.'ed. by
.1. D. Duff: .J. H. Freese, Russian Dictionary. —
XIII, 2. April 1918: J. Dover Wilson, The Parallel
Plots in „Hamlet". A Reply to W. W. Greg. ~ M. A.
Bayfield. Cur Traditional Prosody and an Alter-
native. — L. E. Kastner, Antoine de la Säle and the
Doubtful Works II. — Paget Tornbee, The Laurentian
Text (Cod. Laurent. XXIX, 8) öf Dante's Letter to the
Italian Cardinais (Epist. Villi. — C. Z. Onious, A De-
votion to the Gross written in the South-west of Eng-
land. — Robert Priebsch, Walther von der Vogelweide,
67. .32 (Lacbmanni (Paul 92, 40). — .L E. Gillet, A Note
on the Tragic „Admiratio". — Reviews: Jacob and .losep,

ed. by A. .S. Napier (.\nua C. Paues). — G. L. Kitt-
redge, Chaucer's ..Lollius" (G. G. Coulton). — Common
Conuition.s. ed. by Tucker Brooke (Walter Worrall). —
.T. M. Robertson, Shakespeare and Chapman (H. Dug-
dale Svkes). — The Poetrv of Giacomo da Lentino, ed.

by E. F. Langley (W. P. Kerr). — Rafael Pombo Possias

;

Traducciones poeticas; Fabvilas y Verdades (B. Sanin
Cano). — Minor Notice: W. A. Neilson, Bursh, How
to know bim; S. P. Sherman, Matthew Arnold, How
to know him. — XIII, 3. Juli 1918: H. B. Chariten,
The Date of „Lave's Labour's Lost". — Merritt Y.
Hughes, Spenser's „Blatant Beast". —

, G. Thorn-
Drury. Drvden's „MacFlecknoe". A Vindication. —
Edmund Gosse, A Visit to the Friends of Ibsen. —
W. P. Ker. De Superbia Carminum. — Beatrice C.

Seth-Smith, Mallet's „Histoire de Dannemarc" as a

Source of „Han d'Islande". — M. Esposito, Anglo-
Norman Poems in a Dublin Manuscript. — George
Young, The Shift in the Value of English Vowels. —
.J. T. Fowler. Verses on ,,The Bee". — Percy Simpson,
Horatio and the Ghost in „Hamlet". — Herbert Wright.
Ben .Tonson on Elizabethan Translations of Homer and
Virgil. — Ders., Matthew Arnold's „East and West". —
Jos. .T. MacSweeney, „Lord Randal". — Ernest

Weeklev. „Mealy-mou'thed". — Ders., Etymology of

„Rile". — Cecilia M. Fox. Recovery of a -Lost Leaf in

Harleian Ms. •2'^S2. — Gustave Rudi er. La Source de

la Scene des Portraits. dans „Hernani". —D.S. Blond-
heim, Notes on the Sources of .Anatole France. — M. K.
Pope, The Dialect of „Gormont and Isembart". —
Reviews: G. G. Coulton, Social Life in Britain from
the Conquest to the Reformation (A. Hamilton Thomp-
son). — C. S. Northup, A Bibliography of Thomas
Gray (Paget Toynbee). — W. P. Courtney, Biblio-

graphy of Johnson (Paget Toynbee). — D. Scarbu-
rough, The Supernatural in Modern English Fiction

(Montague Summers). — M. L. Barstow, AVordsworth's

Theorv of Poetic Diction (G. L. Bickersteth). — Sidney

Colvin. Life of .John Keats (A. A. Jack'. — I^etterature

Moderne. Studi diretti da A. Fariiielli. I—V (.J. G.

Robertson\ — R. L. Hawkins, Maistre Charles Fon-

taine. Parisien (Arthur Tillev). — Dante Alighieri,
De Monarchia e De Vulgari Eloquentia (Paget Toynbee).
— A. R. Chiado, Auto da Natural Invenfäo (A. F. G.

Belli. — F. E. Held. Christianopolis by J. V. Andreae
(6. C. Moore-Smith). — R. M. Mitchell, Heyse and his

Predeoessors in the Theory of the Novelle; P. Bastier,
La Nouvelle individualiste en AUemagne (John Lees). —
XIII, 4. October 1918: Hartley Bateson, The Text of

„Cleanness". — H. B. Charlton, The Date of „Love's

Labour's Lost". — Albert C. Baugh, A Seventeenth

Centurv Plav-list. — Herbert Wright, Läpp Songs in

English Literature. — Paget Toynbee, Dante and the
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„Cursus" : A nevT Argument in favour of the Authen-
ticity of the „Quaestio de Aqua et Terra". — W. F.
Smith. Rabelais' Lists of Fowls, Fi.9hfc, Serpents and
Wild Beasts. — Arthur Tilley, Grimarest's „Life of

Meliere". — Hugo A. Rennert, Lope de Vega'.s Co-
medias „Los Pleitos de Igalaterra" and „La Corona de
Hungria". — R. Priebsch. "Walther von der Vogel-
weide: „Abschied von der Welt" (Lachmann 100, 24;
Paul 91). — Marjorie Daunt, Some Diffioulties of „The
Seafarer" reconsidered — Michael M a c m i 1 1 a n , „ Wunder
Ane" in Layamon's „Brut". — D. M. Mead. The Author-
ship of ..The Cures of the Diseased". — John Edwin
Wells, Fielding's „Miscellanics". — J. G.Robertson,
Lessing, Maffei and Calepio. — Alice A. Scott, Grill-

parzer's ..Des Meeres und der Liebe Wellen" and Hou-
wald's „Der Leuchtturm". — Reviews: Carleton Brown,
A Register of Middle English Religious and Didaotic
Verse I.T. A. Herbert). — P. E. Kretzmann, The Litur-

gical Element in the earliest Forms of the Medieval
Drama (B. W. Downs). — S. T. Williams, Richard
Cumberland (Montague Summers). — H. A. Burd,
.Joseph Ritson (W. P. Kerr). — Transactions of the Roval
Society of Literature XXXV (G. L. Bickersteth). — W.
Rippraann, The Sounds of Spoken English (Anna C.
Paues). — H. E. Palm er, Colloquial English I (Anna C.

Paues). — Le Mystere d'Adam ed. by P. S tu der (Jessie

Crosland). — D.' H. Carnahan, The Ad Deum Vadit
of Jean Gerson (.Jessie Crosland). — P. Kohler, Madame
de Stael et la Suisse (J. G. Robertson). — E. Moore,
Studies in Dante IV (L. Collinson-Morley). — C. H.
Grantgent, Tlie Ladies of Dante's Lj'rics; J. B.
Fletcher, Dante; L. A. Fish er, The Mystio Vision
in the Grail Legend and in the Divine Comedy (E. G.
Gardner). — B. Croce, Gli Scritti di F. DeSanctis
(E. G. Gardner). — Minor Notices: R. E. Zachrisson,
Notes on Early English Personal Names. — The War
Ballads of L.' Minot ed. by D. C. Stedman. — A.
Gabrielson, Tlie Earliest Swedish Works on English
Pronunciation betöre 17.50. — W.flallcr, The Early
Life of Robert Southey 1774-1803. -- XIV, i und 2.

S. Literaturblatt 1920, Sp. 126 u. 202. — XIV, 3. Juiy 1919 :

Allen Mawer, Animal and Personal Names in OE.
Place-Names. - H. Dugdale Sykes, Tlie Authorship of

..Grira, Tlie Collier of Croydon". — G. C. Moore Smith,
Charles Fitzgeffrey, Poet and Divine. — Edmund Gosse,
The First Draft of Swinburne's „Anactoria". — Paget
Toynbee, Dante's Letter to Can Grande (Epist. X).

Em'ended Text. — E. Classen, A Theory of the Deve-
lopment of Langiiage II. — Hope Emily Allen, Cn
Richard Rolle's Lyrics. — W. W. Greg, „Titus An-
dronicus". — W. .1. Lawrence, The Date of „The
Return from ParDassus Part II". — B. Farrington,
Tlie Text of Shelley's Translation of the „Symposium"
of Plato. — F. E. Br ig htm an, Some Dante Notes. —
H. G. Fiedler, A Letter from Ottilie von Goethe to

Sarah Austin. — Reviews; H. Ij. Bruce, Voltaire on
the English Stage (Montague Summers). — J. W. Beach,
The Method of Henry James iX. Hamilton Thompson). —
A Historv of American Literature II (T. R. Glover). —
E. Ekbiom, The Place-Names of Wiltshire (Allen

Mawer). — F. de Fingueiredo. Historia da Littera-

tiira Classica 1.502—1.580 (A. F. G. Belli. — K. Francke,
Personality in German Literature before Luther (R.

Priebsch). ' — Betha Colaim Chille. Ed. and translated

by A. O'Kelleher and G. Schoepperle (E. C. Quiggin). —
H. E. Palmer, The Scientific Study and Teaching of

Languages (L. A. Triebel). — Minor Notes: C. Goad,
Horace in the English Literature of the Eighteenth
Century. — University of Wisconsin Studies in Fjanguage
and Literature II.

—
" J. M. Clark, The Vocabulary of

Anglo-Irish. — F. de Ho Hau da. Da Pintvra Antigva;
G. Cerejeira, O Renascimento em Portugal — Clenardo;
Cronica da Ordern dos Frades Menores ed. by .J. J.

Nunes. — C. M. de Vasconcellos, Notas Viceu'tinas 11.

— W. A. Hervey, Syllabus and Selected Bibliography
of Lessing, Goethe, Schiller. — The Lyrical Poems of

Hugo von Hofmannsthal, transl. by C. C. W. Stork.

—

XIV, 4. Oktober 1919: W. W. G'reg, Re-enter Ghost.
\ Reply to .Mr. .). Dover Wilson. — Ethchvyu L.
Ferguson, The Play .Scene in „Hamlet". — W. W.
Greg, The „Hamlet" Texts and Recent Work in Shake-

spearian Bibliography. — D. S. Sarma, Two Minor
Critics of the Age of Pope. — R. E. Zachrisson.
Scandinavian or Anglo-Saxon Names? — Alma de L.
Le Duc, The Pastoral Theme in French Literature
during the Fourtheenth and Fifteenth Centuries. —
Mabel Day, The Weak Verb in the Works of the
„Gawain"-Poet. — W. L. Ren wie k, The December
„Embleme" of „The Shepheards Calender". — W. J.

Lawrence, The King's Revels Players of 1619—1623. —
Ders.. Goffe's „The Careless Shepherdess". — Ernest
Weeklev, „Gerfalcon". — Ders, „Scent" as a Hunting
Term. —

" Benj. M. Woodbridge, A Folk-Lore Motif
in Antiquity. — Ders., Lady Morgan and Merimee. —
Joan Evans, The „Lapidary" of Alfonso the Learned. —
Aubrey F. G. Bell, Ateginä Turobrigensis. — Reviews:
E. E^wall. Scaudinavians and Celts in the North of

England (Allen Mawer). — B. Holland, Memoir of

Kenelm Henry Digby (G. C.Moore Smith). — L. Collison-
Morley, Shakespeare in Italy; S. A. Nulli. Shake-
.speare in Italia (J. H. Robertson). — M. Asin Palacios,
La Escatologia Musulmana en la Divina Comedia (T. W.
Arnold) — Obras de Lope de Vega II (H. A. Rennert). —
M. Callaway, Studies in the Syntax of the Lindisfarne
Gospels (W. J. Sedgefield).

The Modern Language Review XVII. 3. July 1922:

Dorotliy Everett, The Middle English Prose Psalter
of Richard Rolle of Hampole. — Albert C. Baugh.
Some New Facts about Shirley. — H. Ashton, The
Practical Side of a Precieuse. — William J. Entwistle.
The Spani.sli Mandevilles. — Aubrey F. G. Bell, The
Hill Songs of Pero Moogo. — W. E."(?ollinson , Notes
on North Frisian (.Sylt) Etvmology. — A. C. Dunstan,
The German Influence on Coleridge. — W. L. R en wick,
Mulcaster and Du Bellay. — Ders., Spenser and the
Pleiade. — W. S. Mackie, „The Fighl at Finsburg". —
Killis Campbell, A Note on „The Seven Sages of

Rome". — J. Jackson, Sir Gawain's Coat of Arms. —
G. C. Moore Smith, Notes on Peele. — H. T. Price,
„Henry V" Act II, Chorus 11. 41—42. — M. Montgomery,
„Ras" 'in „Le Mystere d'Adam" 482. — Reviews: L.Pound,
Poetic Origins" and the Bailad (Allen Mawer). — S. J.

Cra wf ord , Exameron Anglice (K. Sisam). — G. Lan ris-

berg, Ophelia. Die Entstehung der Gestalt und ihre

Deutung; Fr. Radebrecht, Shakesperes Abhängig-
keit von .John Marston; E. v. Schaubert, Dravtons
Anteil an Heinrich VI., 'A und 3. Teil (H. B. Charltdn). —
K. Brunner, Die Dialektliteratur von Lancashire (G. H.
Cowling). — W. Grant und J. M. Dixon, Manual of

Modern Scots (R. Jackson). — A. T. Strong. Three
Studies in Shelley (Oliver Elton). — W. P. Trent,
Erskine, Sherraan and C. van Doren, A History of

American Literature III, IV (T. R. Glover). — G. Cohen,
Ecrivains fran^ais en Hollande (Louis Brandin). — T. F.

Tout, France and England (R. L. G. Ritchie). — Le
Opere di Dante, a cura di M. Barbi, E. G. Parodi, F.

Pellegrini, E. Pistelli, P. Rajna, E. Rostagno, G. Van-
delli; II Fiore e il Detto d'Amore, a cura di E. G. Parodi
(Edmund G. Gardner). — W. Braune, Althochdeutsches
Lesebuch (H. G. Fiedler). — W. Je st, Von Ludwig
Tieck zu E. T. A. Hoffmann (H. Lüdeke). — Minor Notices:

H. S. Bennett, The Pastons and their England. —
A Neaste of Waspes, ed. by C. H. Wilkinson. — L.
Sainean, Le langage parisien au XIX"" siede.

Washington University Studies. Humanistic series. Vol. IX,
No. 2. Edited by A. Taylor. Heller memorial volume.
April 1922: J. W.Spargo, An Interpretation of Falstaff.

— J. R. Moore, .\ncestors of .\utolycus in the English
moralities and interludes. — R. B. Quintana, The
satiric mood in Byron. — W. L. üstiok, Emerson's
debt to Montaigne. — W. R. Mackenzie, The debate
over the soule m „The Pride of Life". — R. F. Jones,
Some reflections on the English romantic revival.

Studies in philotogy. North Carolina XVII, 4. Oct. 1920:

Harrcr and Moffatt, A thirteenth Century fragment
of .lustinian's digest. — Ullman, The present Status

of the satura question. — E. Greenlaw, Spenser and
Lucretius. — XVIII, 1. Jan. 1921; C. Lancaster,
Corneille's „Illusion comique". Mahelot's „Memoire", and
Kampalle's „Belinde". - J. E. Wells, The story of

Wordsworth's „Cintra". - 2. April 1921: H. D. Gray,
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Some indications that ,.The Tempest" was revised. —
Th. Graves, Xotes on puritanism and the stage. —
E. Thompson, Mysticism in T'li Century English litera-

ture. — J. H. Hanford, Milton and the art of war. —
3. July: H. Roll ins. A contribution to the history of

the English Commonwealth drama. — F. M. Padelford,
The virtue of temperance in the „Faerie Queene". —
AVhigam and Emerson, Sonnet structure in Sidney's
„Astrophel and Stella". — J. Monaghan, Falstaff and
iiis forebears. — 4. Oct.: J. Fletcher, The „Comedy of

Dante". — E. "Wilkins, Dante's scheme of human life. —
J. Tatlock, The source of the ..Legend", and other
Chauceriana. — L. Hotson, Tbe „Tale of Melibeus"
and John of Gaunt. — Bryan, The West Saxon and
Kentish first person sgl. pres. indic. endiug -e. — M.
Rudwin, Bibliografia di demonologia Dantesca.

Neophllologus VIL 4: S. Braak, Novalis et le Symbolisme
fran^ais. — J. J. Salverda de Grave, Sur deux vers de
Guido Guinizelli. — Leon Polak, Heinrich Heines Ü«t7t

LvtjianiJ. — Fr. A. Pompen, Recent theories about
Milton's Personality. — A. E. H. Swaen, Two notes on
Ben .Jonson's Tale of a Tub. — Ders., De Klocke-dans. —
Carl Wey man. Zu lateinischen Dichtern II. — J. Bitter,
Les verbes affectifs et la locution conjonctive de ce que —
Besprechungen: K. Sneyders de V ogel , Laubsclier, The
syntactical causes of case reduction in Old French. —
Ders., Pauli. „Enfant", _garcon", „fille" dans les langues
romanes. — Ders., Nicholsen, Recherches philologiques
romanes. — Ders., Hanotaus, Histoire de la Nation
franpaise. — J. J. Salverda de Grave, Krappe, Allite-

ration in the Chanson de Roland and in the Carmen de
Prodicione Guenonis. — Ders., Aucassin und Nicolette.

Krit. Text von Hermann Suchier, 9. Auflage bearbeitet
von Walther Suchier. — K. Sneyders de Vogel,
Jeanrov et Längfors, Chansons satiriques et bachiques
du XIll'? siede. — K. R. G alias, Le Memoire de Mahelot,
Laurent et autres decorateurs de l'Hötel de Bourgogne.
Publie par Henry Carrington Lancaster. — K. Sneyders
de Vogel, Henriquez Urena, La versificaciön irregulär

en la poesia castellana. — Ders.. Allison Peers, A pho-
netic Spanish reader; Lope de Vega, Amar din saber

a quien. — J. G. Talen.Paul, Deutsche Grammatik.— G.G.
K 1 o e k e , Kretschmer, Wortgeographie der hochdeutschen
Umgangssprache. — 6. G. v. d. Andel, Hase, Der Minne-
leich Meister Alexanders und seine Stellung in der mittel-

alterlichen Musik. — John L. C am p i o n , Singer, Arabische
und europäische Poesie im Mittelalter. — D. C. Hes se-
il ng, Seidel, Sprachlaut und Schrift. — Kurze An-
zeigen: F. Gennrioh, Rondeaux. Virelais und Balladen
aus dem Ende des SIL, dem SIII. und dem ersten Drittel

des XIV. Jahrhunderts mit den überlieferten Melodien. —
W. Kaspers. Die -acum- Ortsnamen des Rheinlandes,
ein Beitrag zur älteren Siedlungsgeschichte. — H. Paul,
Deutsches Wörterbuch.

Edda. Nordisk Tidsskrift for Litteraturforskning 17. 2:

Herman Jaeger, „Skabelsen, Meunesket og Messias" I. —
T. Wennström, Franzens Sang öfver Creutz säsom
litterärt program. — Kaj Bredsdorff, Cain og Pro-
metheus. — Fritz Neumann, Die Entstehung von
Rosmersholm. — Bjarne Hamre, Stella-begrepets vferdi.
-- Just Bing, Fra Det norske Selskabs dager. — Pierre
Martino, Histoire de la litterature fran^aise moderne
(1-500-1900).

Indogermanische Forschungen 40, 1—3: H. Reichelt,
Die Labiovelare. — G. Neckel, Die dreisilbigen Akzent-
typen des Germanischen. — v. Grienberger, Orts-

namenmaterial und Sprachvergleichung.^ E. Kierkers,
Imperativisches in indikativischer Bedevitung im Nhd. —
O. Behaghel, Die 2. Pers. Sgl. Ind. Praet. im Wgerm.

Zs. für deutsches Altertum und deutsche Literatur -59, 3'4:

Cl. Biener, Wie i.st die neuhochdeutsche Regel über
die .Stellung des Verbums entstanden? — E. Schröder,
Berchtung und Berchther von Meran. — W. Stammler,
Meister Eckhart in Norddeutschland. — E. S., Zu dem
Fragment eines mhd. Prosaromans. — F. Niedner,
Egils Sonatorrek. — H. Patzig, Zum Stein von Eggjum.
^" E. Schröder, Die Leichenfeier für Attila. — E. S.,

Harnaschcar. — R. Loewe, Der gotische Kalender. —
S. Singer, Tannhäuser. — H. Niewöhner, Dulce-

florie und Herzog Friedrich. — E. S., Strafu)!. — C. von
Kraus. Waltheriana ; I. Weitei e Bruchstücke der Wolfen-
bütteler Handschrift C — II. Die Bruchstücke der Wolfen-
bütteler Hs. w. — E. S.. Zum Frauenturnier (oben
S. 160). — E. S., Zu Katharinen marter. — E. Schröder
und A. Hilka, Zum mittellateinischen 'Philo'. — E. S.,

Künic Prime. — Anzeiger: Neuburger, Die Technik
des Altertums, von Thiersch. — Heusler, Altisländisches
Elementarbuch, 2. Aufl., von Meissner. — F. Jönsson.
Den norsk-islandske skjaldedigtning. von Niedner. —
S. Egilsson und F. .Jönsson, Lexicon poeticum
antiquae linguae septentrionalis, von dems. — Meissner,
Die kenningar der Skalden, von Heusler. — Karstien.
Die reduplizierten Perfecta des Nord- und Westgerma-
nischen, von Jellinek. — Deutsche Dialektgeographie,
hrsg. von .Wrede. H. IX. Wix, Studien zur westfäl.
Dialektgeographie im Süden des Teutoburger Waldes,
von Teuchert. — H. XVI. Frings u. Vandenheu vel

,

Die südniederländischen Mundarten I, von dems. —
Heusler, Nibelungensage und Nibelungenlied, von
Ehrismann. ^ Gassen, Sib^'lle Schwarz, von Köster.

—

Price, English > German literary influences, von dems.
— Kelly, England and the Englishman in German
literature of the Iö*h oenturv. von dems. — Sommer-
feld, Fr. Nicolai und der Sturm und Drang, von Rie-
mann. — Gose, Goethes 'Werther", von dems. — Funde
und Forschungen, Festgabe für .Jul. Wähle, von Weissen-
fels. — Vietor, Die Lyrik Hölderlins, von Walzel. —
Ders.. Die Briefe der Diotima, veröffentlicht von Frida
Arnold, von dems. — Köster, Prolegomena zu einer
Ausgabe der Werke Theodor Storms. von Höfer. —
Ders., Theodor Storms Sämtliche Werke (8 Bde.), von
dems. — Literaturnotizen: Hoffmann- K rayer, Volks-
kundliohe Bibliographie für das .Jahr 1918, von Ranke. —
Günther, Die schlesische Volksliedforschung. von dems.
— Petsoh, Das deutsche Volksrätsel, von dems. — Jos.
Rank, Aus dem Böhmerwalde, von dems. — Manz,
Volksglaube und Volksbrauch des Sarganserlandes, von
dems. — Carlsson, Det gotländska /-omljudet, von
Neckel. — The Charles Mills Gayley Anniversary papers,
von Schröder. — Lübisch- Nordische Ausstellung 1921,

von dems. — Berichte der Provinzialmuseen zu Bonn und
Trier 1918—1920, von dems. — K. Schumacher, Der
Ackerbau in vorrömischer und römischer Zeit, von dems. —
Beim . Das Haus in römischer Zeit, von dems. — Du t seh -

mann, Literatur der Vor- und Frühgeschichte Sachsens,
von dems — L i e n a u , Vor- und Frühgeschichte der Stadt
Frankfurt a. d. 0., von dems. — Mitteilungen aus der
livländ. Geschichte XXI, 3, von dems. — Lessiak. Die
kärtnischen Stationsnamen, von dems. — Revue ger-
manique XI u. XII. von dems. — Zaun er. Romanische
Sprachwissenschaft I, 4. Aufl., von dems. — Hilka, Der
altfranz. Prosa-Alexanderroman, von dems. — Croce,
Dantes Dichtung, von dems. — Campion, Das Ver-
wandtschaftsverhältnis der Hss. des Tristan Ulrichs v. Tür-
heim, von dems. — Singer, Der Tannhäuser, von dems. —
Hase, Der Minneleich Meisters Alexanders, von Ludwig.
— Pohl, Der Strophenbau im deutschen Volkslied, von
Götze. — Vogt, Geschichte der mittelhochdeutschen
Literatur I, von H. Schneider. — Kaiser, Fraueudienst
im mhd. Volksepos, von dems. — Kersten, Georg
Forster, von dems. — Jost, Von Tieck zu E. T. A. Hoff-
mann, von dems. — Oliver, Sedaine, Le philosophe sans
le S(,'avoir, von Köster. — P irker. Das deutsche Liebes-

lied in Barock und Rokoko, von Schröder. — Witkop,
Die deutschen Lyriker von Luther bis Nietzsche, 2. Aufl.,

von Walzel. — Salomon, Das Mittelalter als Ideal der
Romantik, von Brecht. — Schellenberg, H. Heines
französ. Prosawerke, von E. Löwenthal. — Miscellen:

Zum nd. Spruch oben S. 111. — Deutsche Bearbeitung des

'Veni sancte spiritus' aus Milstatt, von H. Menhardt. —
Ein Brief W. Grimms an P. E. Müller, mitgeteilt von
H. Brücker. — Friedricli-Nietz.sche-Preis für 1923. —
I'ersonalnotizen. — Literatur. — Register.

Zs. für Deutschkunde, 1922, Heft 4. Inh.: K. Hunger,
Ideengeschichte im Literaturgeschichtsunterricht? — G.
Salomon, Früliling und Liebe. — H. Rösl, Charaktere
in der deutsclien Dichtung des 19. ,Jahrh. — E. Feise,
Deutsche Schüleraufführungen im Ausland. — A. Hof fa,

Fragen des Kunstgesohichtsunterrichts. — P.Herr mann,
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Goethes Paust auf Island. -- Fr. Panzer, Georg Dehio
und die deutsche Kunst. - - M. Voigt, Ein Lesebuch der
älteren deutschen Diclitung. — Heft 5: H. Wocke,
Briefe Rudolf Hildebrands an Michel Breal. — .J. Weis-
weiler, Nütker der Deutsclie. Zu seinem 900. Todes-
tag. — W. Brecht, Grillparzer. (Anspraclie.) — H.
Eöhl, Charaktere in der deutschen Diclitung des 19. Jahrh.
(Forts.) — K. Bergmann, Kulturgeschichtliclie Wort-
betrachtungen. Die Frauenfrage. — G. Heine, Unter-
richt in der Gliederung. — P. Mies, Aesthetische Er-
ziehung zur Musik an den höheren .Schulen. — Fr.
Brehmer, Deutschkunde und Musik. — W. M. Becker,
Vortrag deutscher Dichtungen im Darmstädter Philo-
logenvereiii.

Oiessener Beiträge zur Deutschen Philologie. Hrsg.
von O. Behaghel. Giessen, v. Münchowsche üm-
versitäts-Druckerei. 1922. 76 S. gr. 8°. Inh.: Friedrich
M.Turer, Beiträge zur Sprache Cswalds von Wolkenstein.

Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprach-
forschung, 1922. XLVIII: Edward Schröder, Die
Nomina agentis auf -ster. — Ders., Die Xamen des
Feldahorns. — Max Sie wert, Wörterbuch der Xeu-
Golmer Mundart. — W. Seelmann, Die plattdeutschen
Bauerngespräche von 1757. — Walther Mithka. Mittel-
niederdeutsche Liebesdichtung aus Livland. - Fr.C ammin,
Der Meckelburgische Haken. — Franz Kiel an der. Die
Propheten-Reime im alten Magdeburger Eathause. —
C. Borchling, Neue Bruchstücke des mnl. Romans der
Lorreinen. — Walther Ziesemer. Nordfriesischer Kate-
chismus in Strander und Föliringer Mundart (von o. 1Ö30). —
W. Seelmann, Mittelniederländische Wöruer in der Mark
Brandenburg, 'II. — Ag. Lasch, Kleine Beiträge (zu
Lauremberg). — W. Seelmann, über W. Stammler,
Mnd. Lesebuch.

Jahrbuch der Qoethe-Qesellschaft IX, 1922: 0. Marcuse,
Goethe als Kechtsbilduer. — G. v. Graevenitz, Goethes
BestrebuDgen für deutsche Kultur. — W. Büchner,
Goethes Angaben über die Entstehung des „Faust". —
K. Alt, Zur Datierung einiger „Fausf'-Szenen 1797

—

1801. — W. Hertz, Die Baccalaureus-Szene in Goethes
„Faust". — E. Maass. Ein griechischer Vorläufer des
Mephistopheles. iMit einer Tafel.) — R. Ornstein,
Goethes Totenfeier und der erste „Faust'' in Wien. —
W. Deetjen, Ein Nachspiel zum „Götz von Ber-
lichingen". — Pedro Warncke, Die Entführung des
Orest in Goethes ..Iphigenie auf Tauris". — Job. Tiedge,

j

Goethes Iphigenie als weibliche Gegengestalt zu Wagners
,

„Parsifal". — G. Roethe, Der Ausgang des ..Tasso". — '

Jul. Schiff. Mignon, Ottilie, Makarie im Lichte der
Goetheschen Naturphilosophie. — Ed. Arens, Goethe
im Lahntal und im Lande Nassau. — Enno Littmann,
Goethe in der Propaganda zu Rom. — W. v.Wasielewski,
War Goethe am Lago maggiore? — O. Braun, Goethe

j

und Schelling. — .Toh. Bärwinkel, Goethes Vorfahren I

und ihre Heimat. — .Amelie Deventer von Kunow,
Gustav V. Loeper. — Mitteilungen aus dem Goethe- und
Schiller-Archiv: Jul. Wähle, Brief Goethes an Madame
von Stael. — Ders., Briefe von Karl Streckfuss an
Goethe. — Neue und alte Quellen: H. G. Graf. Nach-
träge zu Goethes Werken. 1. Ein Vierzeiler an Frau
von Berg, geb. von Sivers. 2. Ein Xenion an Pauline
Gotter. — H. G. Graf, Nachträge zu Goethes Briefen:
1. An .Toh. Friedrich von Fleischbein. 2. An den Senat
der Akademie der Künste in Berlin. 3. An Friedrich
Anton Freiherrn von Heinitz. 4. An Vinz. Raimund
Grüner. •"). An August von Goethe. 6. An Theodor
Kräuter. 7. An denselben. 8. An den Grossherzog Karl
August. — H. G. Graf, Nachträge zu Goethes Ge-
.sprächen: 1. Pauline Gotter. 2. Immanuel Ilmoni. —
Fr. List, Goethes durchgewachsene Birne. — 0. Francke,
Eine Begegnung des Mineralogen Christian Samuel Weiss
mit Goethe. — .Jul. Wähle. Aufzeichimngen von Luise
von Low über ihren und ihrer Mutter Besuch bei Goethe
in Dornburg. — Ders., Ein ungedruckter Brief Schillers
an Goethe. — Fritz Härtung, Goethe als Staatsmann.
37. Jahresbericht usw.

Namn og Bygd 10. 1: E. Noreen, Glaakern. — N. Beck-
m an , Nagra orter pä den gamla dansk-svenska gränsen. —
— E. Schröder, Bald er in Deutschland. — J.Jakobsen,
Gamle elvenavne og fiskeplad.snavne pä Slictland.

Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Fin-
land. CLVin-CLXIV. Helsingfors 1921'22. Lex. 8°.

Inneh.: CLVIIl. Skrifter av C. G. Es t hin der. IL Upp-
satser. 1. Litteratur och konst samt allmänna ämnen.
3. Aren 1893—1910. XI, 528 S. Fmk. 40. - CLIX. Carl
V. Bonsdorf f, .Statsmän och dignitärer. XI, 616 S.

Fmk. 70. — CLX. Xylands ortnamn, deras former och
förekomst tili är 16Ö0. Utgivna av 'Greta Hausen.
IL S. 319-639. Fmk. 40. — CLXL Karl Flodin. Martin
Wegelius, levnadsteckning. 1846— 1907. IX, 579 S. mit
Bildnis. Fmk. 50. — CLXII. Studier i nordisk filologi,

utgivna genom Hugo Pipping. Trattonde bandet:
Hugo Bergrot h, Om kvantitetsförhallandena i den
bildade finlandssvenskan. Bruno Sjöros, Studier över
fornyästgötska lagtexter, IV—VI. V, 106 S. Fmk. 16.-
CLXill. Förhandlingar och uppsatser, 35. Greve C. E. j

Manner heims Egenhändiga anteckningar, utgivna av 1

Bruno Lesch. V. T. Rosenqvist, Studier i Rune- 1

bergs psalmdiktning. Ragnar D ah 1 berg, Nügra Rune- |

herg-Fragment. Ragnar Öl 1er. Tlieodor Glasen. B. Est- '

lander. Det heroiska draget i var nvare historia. CIV,
258 S. Fmk. 30. — CLXIV. Per Brahes brevväxling
rörande Abo Akademi. I. Per Brahes brev, utgivna av
Carl Magnus Schybergson. XXXIU, 300 S. Fmk. 30.

Revue germanique. 13'' annee, no. 3. Juillet 1922. Paris.
Tallandier. Sommaire: J. J. A. Bertrand, Guillaume
Schlegel et la France. — E. Pons, Odoacre dans la

poesie anglosaxonne. — Louis Brun, Le theätre allemand.
— Henri Ruyssen, Le theätre anglais.

Englische Studien 56, 3: Ernst Meissgeier, Beiträge
zum grammatischen Geschlecht im Frühmittelenglischen,
besonders bei La^amon. ^ Walther Klöpzig. Der
Ursprung der to he /o-Konstruktion. — Mats Redin,
The Friend in Shakespeares Sonnets. — Besprechungen:
Langenfeit, Toponymics, or Derivations from Local
Names in English. Studies in Word -Formation and
Contributions to English Lexicography. Uppsala 1920.
Ref. Walther Fischer. — Brink, Stab und Wort im
Gawain. Eine stilistische Untersuchung. (Studien zur
engl. Philologie, hrsg. von L. Morsbach 59.) Halle a. S..

1920. Ref. Karl Luick. — Zachrisson, Change of TS
to CH, DS to DG and other instances of inner sound-
substitution. S.-A. aus Studier i Modern Sprakveten-
skap VIII. Uppsala 1921. Ref. H. M. Flasdieck. — Grant
and Dixon, Manual of Modern Scots. Cambridge 1921.

Ref. Wilhelm Hörn. — An Anglo-Saxon Reader, edited
with Notes and Glossary by Alfred J. Wyatt. Cambridge
1919. Ref. A. E. H. öwaen. — Grossmann, Spanien
und das elisabethanische Drama. (Abhandlungen aus dem
Gebiet der Auslandskunde der Univ. Hamburg. Bd. 4 =
Reihe B, Bd. 3.) Hamburg 1920. Ref. Ed. Eckhardt. —
Irmgard v. Ingersleben, Das Elisabethanische Ideal
der Ehefrau bei Overbury (1613). Cöthen 1921. Ref.
Albert Eichler. — Louise Pound, Poetic Origins and the
Ballad. New York 1921. — Cid English Ballads, 1553-1625:
chiefly from Manuscripts. Edited bj- Hyder E. Rollins.
Cambridge University Press, 1920. Ref. John Robert
Moore. — Astarte. A. Fragment of Truth concerning
George Gordon Byron. Sixth Lord Byron, recorded by
liis grandson, Ralph Milbanke, Ea'rl ofLovelace.
New Edition, with many additional Letters. edited by
Mary Countess of Lovelace. London 1921. Ref. Bernhard
Febr. — Galsworthy, To Let. London 1921. Ref.
S. B. Liljegren. — English Folk Songs from the Southern
Appalachians. Comprising 122 Songs and Ballads, and
323 Tunes. Collected by Olive Dame Campbell and
Cecil J. Sharp. With an Introduction and Notes. New
York and London 1917. Ref. Louise Pound. — The
America of Today. Being Lectures delivered ad the
Local Lectures Summer Meeting of the University of

Cambridge 1918. Edit. bv G. Lapslev. Cambridge
1919. Ref. S.B. Liljegren.— Dink 1er, Mi'ttelbach und
Zeiger, Englisches Uebungsbucli für Fortgeschrittene
zum Gebrauch in den obersten Klassen der Vollanstalten
und in Universitätskursen. Leipzig, Berlin 1922. Ref.
C. Th Lion. — Grondhoud, Stukken ter vertaling teu
dienste van studeerenden. Tweede. vermeerderde druk.
Groningen 1920. Ref. C. Th. Lion. — Hannauer,
Handbuch zum Studium der englischen Sprache. Eine
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kurzgefas.ste englische Giammatik für Studierende an
deutschen Hochschulen, für Lehramtskandidaten und zum
Selbstunterricht. Wien und Leipzig 1921. Ref. C. Th.
Lion. — Lincke, Lehrbuch der englischen Sprache für

höhere Leliranstalten. Auggabe C. Für Gymnasien,
Kurse für Erwachsene usw. Frankfurt a. M. 1921. Ref.

C. Th. Lion. — Sammlung englischer und französischer

Schriftsteller der neueren Zeit. Begründet von J. Klapp e-

rich. Hei ausgegeben von Walter Hübner. Berlin,

Flemming und Wiskott. 77 A. M. Liening, The Storj'-

teller. Being a Collection of 84 Serious and Merry Tales
for Young Folks. Ref. 0. Glöde. — Pariselle und
Gade, Französische und englische Schulbibliothek.
Leipzig, Renger. A. 212. William J. Glaxton, London
Past and Present. Für den Schulgebrauch erklärt von
W. Paul. 1928 (19221. Ref. 0. Glöde. B. 35. Pleasant
Plays and dramatic Scenes. Für den Schulgebrauch be-

arbeitet von Johanna Bube. 1922. Ref. 0. Glöde. —
C. 47. Robert S. Wood, Six Great Events in British

History. Für den Schulgebrauch bearbeitet von C. J.

Eickhoff. 1921. Ref. 0. Glöde. — Miszellen : Zu nie.

inanile. Von K. Luick. — Bemerkungen zu Otto Funkes
Aufsatz: „Die Fügung ginnen mit dem Infinitiv im
ilittelenglischen" (KSt. 56, 1 ff.) Von J. Koch. — Zu
der Frage nach Draytons Anteil an Shakespeares Hein-
rich VI. Von Else von Schaubert. — Eine neue
amerikanische Zeitschrift. Von F. Schönemann. —
Französisch oder Englisch? Von Hans Stölke. — An-
kündigung von Druckschriften. — Druckfehler. — Kleine
Mitteilungen.

Anglia XLVI, S: Fr. Klaeber, Der Held Beowulf in

deutscher Sagenüberlieferung? — O. ß. Schlutter,
Zur Rechtfertigung meiner Stellung zu Holthausen. —
Ders., Weitere Beiträge zur altenglischen Wortfor.sohung.
— Fr. Klaeber, Zum Bedeutungsinhalt gewisser alt-

englischer Wörter und ihrer Verwendung. — Georg
Dubislav. Studien zur mittelenglisclien Syntax IV. —
Allardyce Nico 11, Italian Opera in England: The first

five years. — H. Patzig, Zur Episode von [irvd im
Beowulf. — 0. B. Schlutter, Weitere Beiträge zur
altengl. Wortforschung.

Anglia, Beiblatt XXXIII, 6. .Juni 1922: Chambers,
Beowulf. Dazu vergleiche: Beowulf with the Finnsburg
Fragment, ed. by A. .1. Wyatt, new edition revised
with introduction and notes by R. W. Chambers (Fehr).
— Sliaw, Androcles and Pygmalion (Caro). — Lind-
kvist, Sonie Notes on Elfric's Festermen. — XXXIII, 7.

•luli 1922: Ehren tr eich. Zur Quantität der Tonvokale im
Modern-Englischen (Funke). — Fehr, England im Zeit-

alter des Individualismus 1830 -1880 (Caro). — Kershaw,
Stories and Ballads of the Far Past (Schröder). —
XXXIII, 8. August 1922 : L i n d s a y , The Corpus, Epinal,
Erfurt and Leyden Glossaries; ders., The Corpus Glossary,
with an Anglo-Saxon Index by Helen Mc. M. Buckhurst
(Ekwall). — Smith, „You all" as used in the South
(Fischer). — Essays by Ralph Waldo Emerson (Fehr). —
Holthausen, Zur vergleichenden Märchen- und Sagen-
kunde. — Mutschmann, Macaulay und Milton. —
Thiergen, Grammatik der englischen Sprache. Aus-
gabe A. Neubearbeitet von Dr. Bernhard Schulze;
Thiergen-Schulze, Lehrbuch der englischen Sprache
Ausgabe A; Thiergen, Grammatik der englischen
Sprache, Ausgabe C, bearbeitet von Otto Schöpke;
Born er-Th

i

ergen, Oberstufe zum Lehrbuch der eng-
lischen Sprache, Ausgabe C, bearbeitet von Schöpke;
üebe und Müller, Grammatik der englischen Sprache
für Handelsschulen; Reichel und Blümel, Lehrgang
der englischen Sorache. Teil I: Elementarbuch, 2. A.
Teil II: Lese- und Uebungsbuch, 2. A. Teil III: Schul-
grammatik. Satzlehre. 2. A. (Meilin).

Bonner Studien zur englischen Philologie. Begründet von
K. Bülbring, fortgesetzt von W. Dibelius. 14. Heft.
Bonn. Hanstein. 1921. 55 S. gr. 8». M. 7. Inh.: Walter
Gör icke. Das Bildungsideal oei Adüison und Steele.

Zs. für romanische Philologie XLII, 3: demente Merlo,
Dell' azione metafonetica, palatilizzante, delle vouali la-

tine ü e u. — Eva Seifert, Zwei Probleme aus dem
Gebiete der Proparoxytona. — Gino Bottiglioni, La

vespa e il suo nido nelle lingue roraanze. — Eugen
Lerch, Das Imperfektum als Ausdruck der lebhaften
Vorstellung I. — VV. Meyer-Lübke. Gallische Lenition
im Galloromanischen. — Leo Spitzer, Französische
Etymologien. (Nochmals blais. calibourde ,,Stelze". Frz.

carcaise „Frittofen". Argotfrz. faffes „Papiere, Bank-
noten". Frz. gösse. Frz. goitre „Kropf". Frz. page
„Page". Frz. requin „Hai". — Stefan Hof er, Beiträge
zu Kristians AVerken H: Waces Brut und Erec. Wace
und Cliges. Karre und lai Yonec. — O. Schultz-
Gora, Zum Texte des Bernart von Ventadorn. — Be-
sprechungen: W. V. Wartburg, W. Meyer-Lübke, Ein-
führung in das Studium der romanischen Sprachwissen-
schaft. — Ders., Regesten von Vorarlberg und Lichten-
stein bis zum Jahre 1260. — C. Appel, 0. Schultz-

Gora. Provenzalische iStudien IL — Berichtigungen.

Romanla 190. Avril 1922: A. Horning, Notes etymolo-
giques vosgienues. — P.Boissonnade, Les personnages
et les evenements de l'histoire d'Allemagne, de France
et d'E.spagne dans l'ffiuvre de Marcabru (1129 — 1150);

essai sur la biographie du poete et la Chronologie de ses

poesies. — A. Faral, Des Vilains ou Des XXIIl manieres
de vüains. — G. Bertoni, Nota sul dialetto di Fontan

I (Alpes -Maritimes). — A. Thomas, Corneille (et ses

derives) au sans de „diafragme" dans qelqes parlers pro-

vinciaus (Normandie, Picardie, Suisse romande). — Ch.
Bruneau, Ancien fran^ais „hiebe". — E. W^alberg,
CAPSEA: prov. oaissa, etc. — Ders., L'artiole „em-
personage" de Godefroy. — H. Yon, Les formes de l'inter-

rogation. — A. Längfors, Gaston Paris et l'auteur du
Jeu de la Feuillee. -^ Besprechungen: Histoire litteraire

de la France XXXV (A. Langfors). — Del Tumbeor
Nostre Dame. ed. E. Lommatzsch (A. Langfors). —
Rondeaux, V'irelais und Balladen aus dem Ende des

XII., des XIII. und des ersten Drittels des XIV. Jahr-

hunderts, hrsg. von F. Gen n rieh (A. Langfors). — Th.

Gerold, Le ms. de Bayeux, texte et musique d'un

recueil de chansons du XV«' siecle (E. Hoepffner). — J.

Anglade, Histoire sommaire de la litterature meridio-

nale au moyen üge, des origiues ä la fin du XV«^ siecle

(A. Jeanroy). — Schopf, Die konsonantischen Fern-

wirkungen: Ferndissimilation, Fernassimilation und Meta-
thesis (M. R.). — Gl. Merlo, I nomi romanzi della

Candelara. — C. Appel, Provenzalische Lautlehre. —
F. J. Tanquerev, L'evolution du verbe en anglo-

franpais (Paul Leso'urd). — N. lorga, Istoria Rominilor
prin cälätori. — B. Fletcher, Symbolism of the Divine

i

Comedy. — F. Neri, Farces, Interludia. — Ezio Levi,
Poeti antichi lombardi, prefazione, commento, note e

bibliografia di E. L. (A. Jeanroy). — Bibliographie

lorraine. — Myrrha Lo t-B oro di'ne, Trois essais sur

le roman de Lanoelot du Lac et la Quete du saint Graal. —
E. J. Tanquerev, Plaintes de la Vierge en anglo-

francjais (A. J.). — Maurice VI ob er g, La Legende Doree
de Notre Dame, huit contes pieux du moyen äge (A. Lang-
fors).

Revue des langues romanes LXI, 1—6. Jan./Dec. 1921:

G. Millardet, Linguistique et dialectologie romanes.

—

J. Ronjat über Meyer-Lübke, Rom. etymologisches

Wörterbuch (ausführliche Besprechung).

Revue d'hlstolre litteraire de la France 29, 2. Avril/

Juin 1922: Raimond Lebegue, La publication des lettres

de Malherbe — Jean Giraud, Une source inconnue du

„Rhin" de Victor Hugo: Les „Estats, empires et prin-

cipautez" de Pierre Davitv. — Louis Roy er, Stendhal

et la documentation de V„Histoire de la peinture en

Italie". — Georges Doublet. Le testament d'Honore
d'Urfe. — Ch.-H. Boudhors. Divers propos du chevalier

de Mere en 1674—1675. — Marie-Jeanne Walter, Une
source du „Genie du Christianisme". — Comptes rendus:

Hubert GiUot, Le regne de Louis XIV et l'opinion

)ublique en Allemagne; La Querelle des Anciens et dee

todernes en France, de la „Defense et Illustration de

la langue franvaise" aux „Paralleles des Anciens et

Modernes" (Ch. Urbain). -- Periodiques-Chronique.

Revue de phllologie fran9alse et de litterature. T. XXVIII,
1914: Max Krepinsky, Le ohangement d'accent dans

les patois galloromans!' — L. Cledat, Contribution ä

un nouveau dictionnaire: le verbe „pouvoir". — Ders.,
Emploi expletif du pronom personnel regime indireot. —

Mc
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A. Dauzat, Essais de geografie linguistique: I. Animaux
d'elevage. — E. Lerch et L. Cledat, Pourquoi le

parfcicipe present est-il invariable? — F. Bai den s per g er,

Notes lexicologiques. '2. serie. Suite. — Gaston Esnault,
Lois de I'argot. Suite. — A. Jourjon, Remarques lexioo-

grafiques. Suite. — Contes rendus: J. Ronjat, Comptes
consulaires de Grenoble (.J. Anglade). — Er. Frank-
hauser, Das Patois von Val d'Illiez (J. Anglade). —
O. Badke, Accent de phrase en fran^ais. — J. Saal-
bach, Construction du nouveau franvais (H. Yvon). —
F. Bruno t, Histoire de la languo tran<;aise. Suite
(H. Yvon). — W. Meyer-Lübke, Romanisches etymo-
logisches AVörterbuch'. .Suite (A. Dauzat). — .J. De-
sormaux, Un grammairien savoyard, J. T. Favre (A. D.).

— J. Ronjat, Syntaxe des parlers proven^aux modernes
(A. D.). — W. Kaufmann. Die galloromanischen Be-
zeichnungen für den Begriff „Wald" (J. Ronjat). — E.
Lorck, Passe defini, imparfait, passe indetini (J. Ronjat).
— M. Grammont, Le vers fran^ais. 2. ed. (J. Ronjat).
— Publications adresses k la Revue. (Darin werden u. a.

besprochen: P. Champion, Frau^ois Villon, sa vie et

son tenips. — Bruno t, Histoire de la langue fran9aise

IV, 1. — Bourciez. Plionetique fran^aise, 4. ed. —
T. XXIX, 1915— 1916: L. Cledat, Les consonnes finales

dans le franvais moderne. — A. Jourjon, Remarques
lexicografiques (.Suite). — A. Dauzat, Essais de geo-
grafie linguistique (Suite): Le lezard gris et le tetard. —
Ed. Portier, Essai de semantique: Esprit. — Ders.,
Feindre, Figurer, Feinte, Figure, Fiction. — L. Cledat,
Contribution !i un nouveau dictionnaire historique et

„de l'usage" (Suite): Le verbe „mettre" et ses composes. —
.1. Bast in. Remarques sur l'emploi de quelques verbes. —
L. Cledat. Les locutions verbales ou entre un nom sans
article. — Contes rendus: A. L. Terra eher, Los aires

morphologiques dans les parlers du nord-ouest de l'An-

goumois (A. Dauzat). — F. Bruno t, Plan complet d'un

cours normal de la langue franyaise (H. Yvon). — J.

Gl liier on, Pathologie et therapeutique verbales (A.

Dauzat). — .J. ,Iud, Probleme der altromanischen Wort-
geographie (A. Dauzat). — L. Foulet, Le roman de
Renard (L. C). — G. L an son, Lamartine, Meditations
poetiques, nouvelle edition (L. C). — Necrologie: Micliel

Breal. — T. XXX, 1917^1918: L. Cledat, Sur Tetablisse-

meut du texte de Boileau. — Ders., Les manuscrits de
Boileau : 1. Le recueil Brossette. II. Les manuscrits du
„Dialogue des heros de roman". — Gaston Gaillard,
Langue et guerre. — D. Zevaco et L. Cledat, Essai
de semantique: I. Malice. IL Querelle. — A. Jourjon,
Remarques lexicografiques (Suite). — L. Cledat, Verbes
pronominaus. — L. Vuillard, De l'analogie dans la

langue de Corneille. — V. L., ..Navigare" et ..navem" au
XVI'' siecle. — In der Chronique werden besprochen:
Guarnerio, Fouclogia romanza. — Nyrop, Histoire

etymologique de deux mots fran(,^ais: haricot, parvis. —
XXXI, 1919: L. Cledat, Quelques emplois pronominaus
de verbes franpais. — L. Vuillard, De l'analogie dans
la langue de Corneille (Fin). — Conte rendu: Fr. De-
cli elet te. L'argot des poilus (A. Dauzat). — A. Dauzat,
Essais de geografie linguistique. 2'' partie: Animaus
sauvages (Suite). La guepe. La fourmi. — F. Balden-
sp erger. Notes lexicologiques (Suite).— P. M.Haskovec,
L'auteur des Quinze joyes du mariage. — A. Jourjon.
Remarques lexicografiques (Suite). Irreceptivite a Joli. —
Melanges: Lettre inedite de Boileau. — Sur un passage
de la scene du pauvre dans Don Juan (L. C). — „Avorter"
transitif direct (L. C). — Contes rendus: K.J.Riemens,
Esquisse historique de l'enseiainement du franvais en
Hollande du XVI«- au XIX- siecle (P. H.). — Thos Fitz-
hugh, The indoeuropean superstrass and the evolution
of verse (R. Cahen). — Tables des Tomes XXI ä XXXI,
1907-1919. — T. XXXII, 1920: J. Gillieron, Patologie
et terapeutique verbales: 1. Pourquoi „ferai" n'est pas
devenu „fairai". — 2. „Heur" dans son atrofie semantique
actuelle. — S. „Degoöt" vient de „goutte". — 4. „Oiseleur"

Apiculteur. — 5. L'analogie reparatrice. — 6. .•Vppendice:

„müre"'. — Ders., La fonetique artificielle; I. Franvais
,,vierge". — II. Suffixe ordinal -ieme. — III. La fonetique
artificielle sans le Midi. — G. Marinet, Notes de sin-

taxe: uno derogation ä la regle de la concordanco des

lens par licence poetique. — P. Barbier, Les noms des
poissous d'eau douce dans les textes latins. — Melanges:

Une inscription en dialeete lyonnais du XIV«' siecle (L. C).
— Emploi des adverbes de lieu comme pronoms per-
sonnels; adverbes de lieu, demonstratifs et relatifs (L. C).
— L'illusion de la purete de la langue (L. C).— Le verbe
„soubaster" dans le Loiret. — Contes rendus: W. Meyer-
Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch (A.

Davizat). ~- J. Jud, Zur Geschichte der bündnerroraa-
nischen Kirchen.sprache (A. D.). — Ed. Bonnaffö,
Dictionnaire des anglicismes (A. Dauzat). — T. XXXIII,
1921: .1. Gillieron, Patologie et terapeutiiiue verbales:
La fonetique artificielle (Suite). Appendioes: A. ..Premier.

Segond, Dernier". — B. Disme et ses composes. — C. Su-
perlativite absolue d'-isme et d'-issime. — D. SEXIMÜM.
— E. Quantieme, tantieme, ultieme. — K. J. Riemens,
Les debuts de la lexicografie franco-neerlandaise. — J.

Gillieron, Essette-Mouchette dans Test gallo-roman.

—

A. Dauzat. Essais de geografie linguistique. Deusieme
partie. Animaus sauvages (Suite). II. Insectes (Suite).

H. Contribution a I'etude du hanneton. 4. Le ver luisant
dans la hasse Auvergne. — G. Esnault, Lois de l'argot |
(Suite). — ,1. Gillieron, Leurs etimologies. — ^- I
Baldensperger, Bilboquet? — Melanges; Une in- '

scription du XV'' siecle en fran9ais dans la vallee de
Suse (Piemont) (A. D.). — A propos d'un conte rendu
(A. D.). — ,,M. Aventureux" et „l'Histoire tragique"
(K.-J. R.). — Contes rendus: A. Longnon, Les noms
de lieu de la France, leur origine, leur signification, leurs
transformations (A. Dauzat). — XXXIV, 1922, 1: L,

I
Cledat, Verbes defectifs (gegen Gillieron). — G. E s n a u 1 1

.

I

Lois de l'argot (gegen Lazare Sainean) — P. Baroier^
Le latin „Quinque Cornua" et ses derives. — J. Hankiss.
Alcidalis et Zelide.

Giornale storico della letteratura italiana LXXX, 1/2.
j

Fase. 288'2;39; Letterio di Francia. AUa scoperta del vero 1

Bandello. See. parte. — LTmberto Benassi, II Frugoni
e il Rezzonico. Letteratura e politica in una Corte
italiana del Settecento. — Luigi Chiappelli, Cino da
Pistoia di parte „Bianca".— Federico P a t e 1 1 a , II viaggia-
tore torinese Faoino Cerri e la sua descrizione del sepolcro
di Dante. — Rassegna bibliografica: Francesco Ercole.
Sebastiano Vento, La filosofia politica di Dante nel „De
Monarchia" studiata in se stessa e in relazione alla

pubblicistica medievale da San Tommaso a Marsilio da
Padova. — Remigio Sabbadini, Vladimire Zabughin,
Vergilio nel rinascimento italiano da Dante a Torquato
Tasso. I. II Trecento ed il Q.uattrocento. — Vittorio

Cian, Angelo Anastasi, Spiriti lucreziaui nel Foscolo;
Giuseppe Citanna, La poesia di Ugo Foscolo. Saggio
critico; Giuseppe Manacorda, Studi foscoliani ; Angelo
Ottolini, Bibliografia foscoliana. — Bollettino biblio-

grafico : A. Pelzer. Les versions latines des ouvrages
de morale conserves sous le nom d'Aristote en usage
au XIII" siicle iC. .'Uarchesi). — E. G. Parodi, II ..Fiore"

e il „Detto d'Amore" (in appendice a le Clpere di Dante
edite dalla societa dantesca italiana) (G. Bertoni). — II

codice landiano della Divina Commedia. Riproduzione
fototipioa preceduta da una prefazione di A. Balsamo ed
una introduzione di G. Bertoni (G. Bertoni). — II libro

di buoni costumi di Paolo di messer Pace da Certaldo,

a cura di S. Morpurgo (S. Debenedetti). — Basinii Par-
mensis Poetae Liber Isottaeus. a cura di Ferruccio Ferri

(R. Sabbadini). — Poliziano, Le Stanze, l'Orfeo e le

Rime. Introduzione e note di A. Momigliano (E. ßho). —
A. Manzoni, Tragedie. Introduzione e note di P.

Egidi; ders., I Promessi Sposi. Con Prefazione di A.

Faggi (A. Momigliano). — C. Pascal, La sorella di

Giacomo Leoparili (D. Bianchil. — Fr. Flora, Dal ro-

mantioismo al futurismo (A. Momigliano). — Studi di

storia, di letteratura e d'arte in onore di Naborre Cam-
panini (G. Bertoni). — Biblioteca rara. Testi e documenti
di letteratura, d' arte e di storia raccolti da A. Pel 1 izzari.
XLI— VI; XLVII—Vlll (A. Momigliano). — Annunzi
analitici: Albert Pauphilet, Etüde sur la „Queste del

Saint-Graal" (G. Bertoni). — Le piii belle pagine di Fra
Jacopone da Todi soelte da Domenico Giuliotti (G.

Bertoni). — Emanuele Sella, La rima sacra (V. Cian). —

•

Arnaldo Foresti, Pietro da Muglio a Padova e la sua
amicizia col Petrarca e col Boccaccio (C. Calc). — Badello.

L'oiseau griffon. Histoires galantes traduites de l'italien

par G. Garnier (V. Cian). — Gino Pignatti. Un
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principe letterato del secolo XV'I. La vita e gli scritti

di Cürzio Gonzaga (V. Cian). — Gesualdo luterligi,
Studio SU Giuseppe .\rtale poeta drammaturgo romanziere
del secolo XVIltA.Bell.l. — Giovanni Vittorio Amoretti,
Alfieris Saul und der Wendepunkt der Alfierischen Tra-
gödie (A. Momigliano). — Robert Hausemer, Der Geist
der Alfierischen Tragödie (A. Momigliano). — Poesie
scelte di Giovanni Ventura (V. Cian). — A. Manzoni,
.,1 Promessi Sposi" e „Storia della Colonna infame"
preceduti da un saggio su gli anni di noviziato poetico
del Manzoni. di Michele Scherillo (V. Cian). — Pubbli-
cazioni nuziali: Alcune lettere inedite di L. A. Jluratori
a Cesare Ricasoli. — Comunicazioni ed appuuti : C. M a z z i

,

Per Folcacchiero de' Folcacchieri. — C. Foligno, Una
lettera inedita dell" Alf ieri. — Cronaca (enthält u. a. einen
längeren Bericht von E. "Walser über ^Le pubblicazioni
dantesche in Germania durante 1' anno 1921").

Revista de Filologi'a Espaiiola IX, 1922, 1: T. Navarro
Tomas, La cautidad siläbica en unos versos de Ruhen
Dario. — Jose F. Montesinos, Contribuciön al estudio

del Teatro de Lope de Vega. — J. Vallejo, Notas sobre
lii expresiön concesiva. — Erasmo Buceta, üpiniones
de Southey y de Coleridge acerca del ..Poema del Cid". —
B. Sanvisenti, 11 passo piii oscuro del Chisciotte. —
V. Garcia de Diego, ..Tenada" majada. — A. C, Oio <
oleum, Nidio < nitidum, Lezne< licinum. — Leo Spitzer,
Santander „borcil" cubil. — V. Garcia de Diego, Acla-

raciön a la nota anterior. — A. Alonso, ,.Augustu" >
agosto, y „augurius" > agüero. — Notas bibliograficas

:

E. Gamillscheg und L. Spitzer, Beiträge zur ro-

manischen '\Vortbildungslehre(\'. G. de D.). — R. Menendez
Pidal und A. Castro. Reseäa del Essai sur l'evolution

de la prononciatioii da castillan depuis le XIV«" siecle

H. Gavel. — G. G. Nicholson, Recherches philo-

logiques Romanes (V. G. Ide D.). — A. Bonilla y San
Martin, Un antiaristotelico delRenascimiento: Hernando
Alonso de Herrera y su „Breve disputa de oclio levadas
contra Aristötü v sus secuaces (M. Bataillon). — IX.
1922, 2: Y. Garcia de Diego, Cruces de sinönimos. —
Georges Cirot, L'expression dans Gonzalo de Berceo. —
Amalio Hu arte, Lope de Vega y Tome de Burguillos. —
Leo Spitzer, Port. ..giria" caläo, argot = esp. „geri-

gonza"? — D. S. Blondheim, „Vino judiego". — Notas
bibliograficas: L. Spitzer, Aufsätze zur romanischen
Syntax und Stilistik (F. Krüger). — Angela Hämel,
Der Humor bei Jose de Espronceda (.J. F. Montesions). —
Discurso del capitan Francisco Drake que compuso .Joan

de Castellanos, oeneficiado de Tunja (E. Löpez-AydUlo).
— Aguilö y Fuster, Diccionari Aguilo. — R. del

-Arco, Huesca en el siglo XII (E. L. A.). — Felip de
Malla, Parlaments en el Consistori de la Gaia Ciencia. —
Bibliografia.

\

Literarisches Zentralblatt 27: Schleiermacher als Mensch.
Sein Werden. Familien- und Freundesbriefe. — Gautier
de Coincy 's Christinenleben nach den beiden Handschriften
von Carpentras und Paris herausgegeben von Ä. Ott
(M.-L.). — L. Kellner, Shakespeare -Wörterbuch. —
Hermann Paul, Ueber Sprachunterricht (Albert Streuber).
— 28: .Jean Hankiss, Phil. Nericault Destouches (Josef
Frank). — H. Hirt, Indogermanische Grammatik. Teil II:

Der indogermanische Vokalismus. — Rud. Meissner,
Die Kenningar der Skalden iE. M.). — 29: T. E. Karsten,
Svensk Bygd i Österbotten nu och fordom. 1. Skrifter
utg. av ävenska Litteratursällskapet i Finland CLV
(E. M.). — H. Hirt, Indogermanische Grammatik Teil H
(Ernst Fraenkel. .Schi.). — Ludwig Wolf f, Studien über
die Dreikonsonanz in den germanischen .Sprachen Walther
Preusler). — '60: Festschrift für Berthold Litzmann zum
60. Geburtstage herausgegeben von Karl Enders (Albert
Streuber). — Ül : Carlo Battisti, Testi dialettali italiani

in trascrizione fonetica Parte II (M.-L.). — Karl Bapp,
Aus Goethes griechischer Gedankenwelt (R. 0.). — 32:
AV. Küchler, Ernest Renan (.Josef Frank). — E. Lerch,
Einfuhrung in das Altfranzösische lA. Hüka). — Heinrich
Heines Briefwechsel. Reich vermehrte Gesamtausgabe
auf Grundlage der Handschriften gesammelt, eingeleitet
und erläutert von Fr. Hirth (Max Koch). — Germania
Romana. Ein Bilderatlas herausgegeben von der Römisch-
Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen

I

Instituts (E. Weigand). — 33: Sir Robert Howards comedy
I

.,The Committee". Ed. with introduction and notes by
Carryl Nelson Thurber (M. Weyrauch). — 34 : Die Komödien
des Plautus. I. üebersetzt von Ludwig Gurlitt (R. Kauer).— Br. Tb. Satori-Neuman n, Die Frühzeit des Weima-
rischen Hoftlieaters unter Goethes Leitung 1791—1798
(Hans Knudsen). — 3-5: Hans Brandenburg, Joseph
von Eichendorff (R. v. Seh.). — 36: Fr. Schurr, Sprach-
wissenschaft und Zeitgeist (Eugen Lerch). — Oswald
Floecb, Heinrich Hansjakob (Max Koch)

Deutsche Literaturzeitung, Nr. 10: SiUib, Zur Ge-
schichte der grossen Heidelberger Liederhandschrift, von
Schottenloher. — Langer, Intellektual-Mythologie, von
Beth. — Hauffen, Johann Fisohart. Bd. i, von Strauch.— 11: Baidinger, Georg Herwegh , von .Arnold. —
12: Deutschbein, Satz und Urteil, von Sperber. —
So herrer, Kampf und Krieg im deutschen Drama von
Gottsched bis Kleist, von Unger. — Falk, AJtwest-
nordische Kleiderkunde, von Feist. — 13: Brecht, Conr.
Ferd. Meyer und das Kunstwerk seiner Gedichtssammlung,
von Appenzeller. — Görike, Das Bildungsideal bei
Addison u.Steele, von Schröer. — Schubring, Dantes gött-
liche Komödie in Zeichnungen deutscher Romantiker;
Fisch el, Dante und die Künstler, von Vitzthum. —
14: Vatnsda'lasaga, hrsg. von Vogt, von Heusler. —
14: Freyhan, Das Drama der Gegenwart, von Petersen.— Scheuten, Das Mönchtum in der altfranz. Profan-
dichtung, von Stengel. — 16: Vischer, Goethes Faust.
2. Aufl., von Pniower. — 17: Berthold, Beiträge zur
hochdeutschen geistlichen Kontrafaktur von 1.500, von
Strauch. — 18: Bartsch, Chrestomathie de l'ancien
franfais, von Hübner. — Das Bürgerhaus in der Schweiz.
Bd. 7, von Gurlitt. — 19: Schramm. Schreib- und Buch-
wesen einst und jetzt, von Löftler. — 20: Rauh, Deutsche
Dichtung. 2. Aufl., von Biese. — Wrede. Rheinische
Volkskunde, von Fehrle. — Singer, Wolframs Wille-
halm, von Ehrismann. — 22: Meisner. Schleiermacher
als Mensch, von Mulert. — Gassen, Die Chronologie der
Novellen Heinrichs von Kleist, von Gilow. — Buss-
mann, Tennysons Dialektdichtungen, von Schröer. —
23: Werner, Die Ursprünge der Metapher, von Horn-
bostel. — Bischoff, Lenaus Lyrik, Bd. 1, von Witkop.— Universitv of California Publications in Modern
Philology, Vol. VI; VII, 1-3, von Winkler. — 24: Stube,
Der L'rsprung des Alphabetes und seine Entwicklung, von
Jensen. — Brie, .Aesthetische Weltanschauung in der
Literaturgeschichte des 19. Jahrb., von Unger.

Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissen-
schaften. Gesamtsitzung am 11. Mai 1922. Nr. 16:
Burdach, Faust und die Sorge.

Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissen-
schaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungen
vom 4. und 18. Mai. 1.5. Juni, 6. und 20. Juli 1922. Nr. 1.5,

17, 19, 21, 23: Roethe. Ueber das Verhältnis der Luther-
schen Bibel zu der vorlutherischen Bibelübersetzung. —
B ran dl. Lieber das dichterische Vorstellungsleben bei
Wordsworth. Gesamtsitzungen am 22. Juni und 13. Juli
1922. Nr. 20, 22: Hugo Schuchardt, Sprachliche Be-
ziehungen, die prädikative und die assoziative, die erstere
eingehender behandelt.

Abhandlungen der Philologisch-Historischen Klasse der
Sächsischen Akademie der WissenschaftenXXX VII, 11:

Attonis qui fertur Polipticum quod appellatur perpendi-
culum. Eingeleitet, herausgegeben und übersetzt von
Georg Götz.

Jahrbuch der Philosophischen und Naturwissenschaft-
lichen Fakultät Münster i. W. für 1920. Verzeichnet
folgende Dissertationen (von den mit 1. versehenen
enthält das Jahrbuch eine kurze Inhaltsangabe): P.
Vasters, Hercules auf germanischem Boden (I.). — Fr. C.

Ahrens, Eduard Stuckens „Tristram und Ysolt und
andere neuere Tristan-Dichtungen. — H. Allekotte,
Chr. D. Grabbes Römertragödien (L). — Th. Baader,
Die Osnabrücker Mundarten (ist gedruckt). — M.Brenner,
Fr. Spielhagens Frauengestalten und seine Stellung zur
Frauenfrage. — Jos. Brüll, Klopstocks und Wielands
Bedeutung für die holländische Literatur des 18. Jahr-
hunderts. — Th. D o t zenrath , Grabbe und die Bühne (Li.

.J. Gelhard, Bruchstücke des Winsbecke und des Sänger-
krieges in einer Münsterischen Pergament-Handschrift

28
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des 14. Jahrhunderts. — A. Günther, W. Jordan als
'

Freiheitssänger und Politiker {!.). -- J. Hamm, Franz
\

von Sickingen als Held deutscher Dramen. — J. Hemke,
E. Geibel als politischer Dichter. — E. Henne, E. Geibel

als Dramatiker. — H. Herkenhoff, Technische Aus-
drücke aus dem Bergbau und der Töpferei auf Grund
der westfälischen Mundarten. — H. Holst, Fr. Spiel-

hagens Kunstanschauung. — E. Hundt, Der reimlose

jambische Fünffüssler bei Karl Immermann (L). — J.

Kahle, Freiligraths Dichtersprache. — L. Kemna,
Soziale Probleme in Anzengrubers Dramen.— F.K 1 ü s e n e r,

Friedrich Halm als Novellist. — H. Körnig, Die Al-

literation bei Guido Gezelle. — M. Lebek, Guido Gezelles

Verhältnis zur Romantik. — W. Niermeyer, Das soziale

Problem bei Wilhelm von Polenz (I). — "H. Osten, Das
Soldatenstück im Zeit.ilter des Naturalismus (L). —
E. Otte, Franz J'reiherr von Gaudy; Untersuchungen
über die Technik seiner Prosanovellen. — M.Schilder,
Der Strophenbau bei Guido Gezelle. — A. Schulte,
Maurice Maeterlinck und Jan van Ruusbroec. — S.

Schwarze, Das Komische bei Grabbe. — W. Siehoff,
A. W. Schlegels Verhältnis zur franz. Literatur. — W.
Volbach, Die Entwicklung zum Realismus auf der

deutschen Bühne der Neuzeit (L). — H. Augsburg,
Der Offizier im Spiegel des engl. Lustspiels von der Zeit

der Bürgerkriege bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts.
— H. Haferkamp, Darstellung der Flexionslehre in

den Welken des Gavain Douglas und im Clariodus. —
H. Hense, Shakespeares seetechnische Ausdrücke. —
Fl. Kalkühler, Die Natur des Spleens bei den engl.

Schriftstellern in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
(gedruckt). — H. Mayerowicz, Der Harmoniegedanke
bei Shaftesbury und in der englischen Naturdichtung des

18. Jahrhunderts (L). — A. Niehaus, Defoes Einfluss

auf Swifts „Gulliver" (L). — P. Veitmann, Der Satz-

akzent im Beowulf. — P. Schmalz, Ueber Form und
Darstellung in Florian's Don-Quijote-Uebersetzung im
Vergleich zum Original (Li — J. Timm er. Die Metapher
in der Poesie A. de Lamartines (L).

Jahrbuch der Philosophischen Fakultät der Universität
Heidelberg iq2i/'22. 1. Teil. Enthält die Inhaltsangaben
von folgenden Dissertationen; Dargel, Die Landschafts-
schilderung in der erzählenden Dichtung Goethes, Hölder-

lins und der älteren Romantik. — Ebbecke, Die Anfangs-
verse im Volksliede. — Höh 1er, Gellerts moralische
Vorlesungen. — Hugle, Einflüsse der Palliata (Plautus

und Terenz) auf das lateinische und deutsche Drama im
16. Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung des

Hans Sachs. — KOnzig, Das Volkslied in Baden einst

und jetzt. — Probst, Die Quellen des Poitislier und
Flordimar in Ulrich Füetrers Buch der Abenteuer. —
Raupp, Die Mundart von Wiesloch. — Schuh, Die
Geschichte des poetischen Briefes in der deutschen
Literatiir. - Stärk, Goethes ,,Hofrat Pfeil" als morali-

sierender Schriftsteller des 18. .lahrhunderts. — v. Waldt-
hausen. Die Funktionen der Musik im klassischen

deutschen Schauspiel. — Anders, Die historischen Ko-
mödien von Georg Bei-nard Shaw. — Gutkind, Die
heroisch-komischen Stilelemente in den „Macoheronee"
des Teofilo Folengo (Merlin Cocai) mit Ausblicken auf

Tassoni und Boileau. — Hoff mann, Aesthetik und
Poetik von Jean-Frani;ois de La Harpe. — Kahn, Edgar
Allan Poe und Charles Baudelaire. Ein Vei-gleich ihrer

Weltanschauung und Kunstlehre. — Meng es, Sainte-

Beuve in England. — Brausch, Die Kantate. Ein
Beitrag zur Geschichte der deutschen Dichtungsgattungen.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge-
schichte und deutsche Literatur und für Pädagogik,
2"j. Jahrg., 49. u. .")0. Band, 4. Heft : J. Körner, Literatur-
geschichte und Literaturwissenschaft. — ."i. Heft: P.
Fischer, Anderthalb Jahre Kampf um den Altonaer
..Joseph". Ein Rückblick und ein Ausblick. — A. Götze,
Das Schicksal der deutschen Sprache in der Gegenwart.

Philologische Wochenschrift, Nr..'): Walser, Studien zur
Weltanschauung der Renaissance, von Müller. — Nr. 10:

Hirt. Indogermanische Grammatik. II, von Hermann.

—

Nr. 11: de Saussure. Cours de liuguistique generale,
von Hermann. — Nr. 12: Walt her, Das Streitgedicht
in der lateinischen Litex'atur des Mittelalters, von Mayer.
— Nr. 14: Gü n tert. Von der Sprache der Götter und Geister,

von Schmidt. — Nr. 16: Schrijnen, Einführung in das
Studium der igm. Sprachwissenschaft, von Hermann. —
Nr. 18: Stähelin, Zur Geschichte der Helvetier, von
Geizer. — Nr. 20: S. Benedict! regula monachorum, hrsg.

von Lindenbauer, von Klotz. — Stähelin, Das
älteste Basel, von Anthes.

Die Studierstube 20, 7: Ernst Hermes, Praeclarus Epi-

scopus und der Heliand (vertritt die Hvpothese, dass

Haymo v. Halberstadt der Dichter des Heliand sei, ohne
neue Gründe, ohne Widerlegung der Gegengründe).

Zentralblatt für Bibliothekswesen 89, 12: Th. Schnurr,
Ludwig Uhland und die Bibliotheken.

Historische Zeitschrift 12(3, 1: Burdach, Reformation,
Renaissance, Humanismus, von A. v. Martin.— 3:Kalkotf,
Ulrich V. Hütten und die Reformation, von Joachimsrn
I stark ablehnend).

Historisches Jahrbuch der Qörres-Qesellschaft 41, 2:

J. Martin, ^'olkslatein, Schriftlatein. Kirchenlatein. —
J. Schlecht, Lob- und Spottgedichte Ingolstädter
Humanisten. — H. Grisar, Lutheranalekten.

Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins,

1922, Nr. 7: Fr, Hdtze, E. T. A. Hoffmann und Ernst
V. Tettau. — H. v. Müller, Hoffmann als Richter.

1. Hoffmann als „Regierungsrat" und als ,,\erjagter

Offiziant". IL H. als Kammergerichtsrat. — G. EUinger,
Hoffmann als Musiker. — Hoffmann und L. Devrient bei

Lutter & Wegner.

Zs. des Vereins für Geschichte Schlesiens ö.d: B. Seng-
f eider, Holtei und Obernigk. — M. Göbel, Die Brieger
Sti-assennamen.

Hessenland oB, .5/6: K. Lotze, Mundartliches aus dem
hessischen Wesertale.

Zs. für die Geschichte des Oberrheins 76, 1: G. Ritter,
Aus dem geistigen Leben der Heidelberger Universität

im Mittelalter. — 2: A. Hasenclever. .Johann Sleidan

über Clement Marot.

Vierteljahrsschrift für Geschichte und Landeskunde
Vorarlbergs VI, 1/2: A. Helbok. Heimatforschung und
deutsche Altertumskunde. — A. Schneider über P.

Mein herz. Die Mundart der Bündner Herrschaft.

Germanische Heimat und Heimatkunst 4, 6: Schellen-
berg, Bamberg, eine Erinnerung an E. T. A. Hoffmann.

Deutsches Volkstum. Monatsschrift für das deutsche
Geistesleben, 1922, Heft .5: F. Heyden, Schöpfung luid

Gestaltung in deutscher Lyrik. Ludwig Uhlands Frühlings-
lieder. — 1922. Heft 7: K. Zimm ermann, Jean Paul. —
F. Hevden. Schöpfung und Gestaltung in der deutschen
Lyrik." .5.

Zs. des Vereins für Volkskunde, Heft 2: Th. Zachariae,
Zu Markolfs Nachtwache mit Salomo. — 0. Stückrath,
Ein französisches Kinderlied in deutschem Volks-

munde.

Mannus XIV, 1 u. 2: 0. Fleischer, Die vorgermanisohe
germanisch-griechische Kulturgemeinschaft.

Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Dresden,
3. 2.: Gg. H. Müller, Ueber das Sprachgebiet der

Wenden.' — .5/6: R. Gradmann, Das Steildach des

deutscheu Bauernhauses. — 0. Kayser, Noch einmal
das Vinlandproblem.

Anthropos 4—6: Fr. von den Velden, Der Ursprung der

nicht gemein-indogermanischen Bestandteile der germa-
nischen Sprachen. — Fr. Graebner, Thor und Mani.

Annalen der Philosophie t!, 2: 0. Dempwolff, Fiktion

und Hypothese in der Sprachwissenschaft.

Psychologische Forschung II, 1 u. 2: Th. AV. Danzel,
Die psychologische Bedeutung magischer Bräuche.

Zs. für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft
16, :i: A. Baoumler, Beuedetto Croce und die Aesthetik.
— Th. A. Meyer, Das deutsche Drama und seine Form.
— P. Mies, Goethes Harfenspielergesang ..Wer sich der

Einsamkeit ergibt" in den Kompositionen Schuberts,

Schumanns und H. Wolfs. — E. Everth, über B. Croce,
Goethe. Deutsch von J. Schlosser. — H. Glockner,
über B. Golz, Wandlungen literarischer Motive.
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Kunstwart und Kulturwart 85, 9: E. K. Fischer, Ernst
Theodor Aiiiadeus Hoffmann. Zu seinem 100. Todestage

am 2-5. Juni. — A. Liebscher, E. Th. A. Hoffmanns
i.iper „ündine".

Zs. für Theologie und Kirche, Heft 2: Dyrssen, Ueber
die religiöse Grundstimmung der Romantik und ihre
Gefahren.

Stimmen der Zeit, April: .T. Svenssohn, Die altisländische
Kultur. — S. Stang, Tom geistigen Ertrag des deutschen
Dantejahres.

Historisch-politische Blätter 169, 10: X. Paulus, Luthers
Trutzlied ,,Eine feste Burg".

Deutsche Rundschau, April: K. Vietor, Zur Geschichte
der ersten Hölderlin- Au.sgaben. — P. Kluckhohn,
Novalis und Friedr. Schlegel.

Deutsche Revue 47, .März 1922: R. Imelmann. Einfluss
Bacons auf Shakespeare?

Der Neue Merkur 6, 4. Juli 1922: Conrad Wandrey,
Hölderlins deutsche Sendung. — Joh. Alt, Briefe von
Jean Paul.

Der Türmer 24, 12. September 1922: K. Schneider und
A. B ran dl. Die Shakespeare-Frage.

Der Wächter. Monatsschrift für alle Zweige der Kultur.
•5. Jahrg.. 6. Heft: E. Th. A. Ho ff mann, Meister Martin
der Küfner und seine Gesellen. (Mit Bildern von J.

V. Führich.) — R. v. Schaukai. E. Th. A. Hoffmann
zur Feier seines ICD. Todestages. — A. Stolz, Der
Sturm der Zeit. — H. v. Wo 1 zogen, E. Th. A. Hoff-
mann und Fouques ündine. — AI. Koch, E. Th. A.
Hoffniann und Friedrich Hebbel.— O.Hamann.E. Th. A.
Hoffmann als Patient. — K. Schiffmann. Der Buch-
einband der Romantik. — 0. Krenzer. Ein neuer Roman
über E. Th. A. Hoffmann in Bamberg (Heubner, Der ver-
hexte Geniu.s).

Hochland, Juni: E. R. Curtius, Balzac und die Religion.— R. V. Schaukai, E. Th. A. Hoffmann.

Der Gral. Monatsschrift für schöne Literatur, 16. Jahrg.,
10. Heft, Juli 1922. Essen. Fredebeul &-Koenen: Richard
Kralik, Die religiös-ethische Bedevitung Grillparzers.

—

R. V. Schaukai. Grillparzer. Ein Schattenriss. — H.
Goja, Grillparzer. der Mensch. — V'ater unser. Fragment
von Franz Grillparzer, ergänzt von Heinz Schauwecker.
<->. Katann, Wegweiser durch die Grillparzerliteratur.
— M. Enzinger, Grillparzers Dramen als Stammes-
ausdruck. — Zur Teuerung im Antiquariatsbuchhandel.

Die schöne Literatur. Beilage zum Literarischen
Zentralblatt 14: Will Sclieller Ober W. Harich,
E. T. A. Hoffmann. Das Leben eines Künstlers. — 15:

Karl Arns über Ph. Aronstein, Oscar Wilde. Sein
Leben und Lebenswerk. — 16: Jörn Oven über Molieres
sämtliche Werke in sechs Bänden, üebersetzt von M.
Beutler, E. Neresheimer, P. Wiegler. Mit einer
Einführung von Wilhelm Friedmann. — A. Fache
über E. Sander. Rudolf Huch: E. Aeppli, Spittelers
Imago; H. Krüger- Weif, Hanns Heinz Ewers.

Das literarische Echo 24. 14: W. Heinsius, Zur Poetik
des Expressionismus. — Chr. Gaehde, Das Wesen des
Romantischen. — R. Bülck, Briefe von Friedrich de la

Motte-Fouque. — 15: A. Ludwig, Nachlass Sliake-
speares? — E. Gross, Strindbergprobleme. — F. Liidtke,
Schillers Zugehörigkeit zur Freimaurerei. — 18; M. Stein -

brecher, Naturempfinden der Droste- Hülshoff. — R.
Wolff, Gestaltungsformen der Lj'rik. — 19: H. Maync,
Neue Keller-Literatur. — J. Schwering, Schiller und
die Freimaurer.

Die Bücherwelt 19, 6: A. Vezin, Nachlese zur neueren
Danteliteratur. (Schluss.'

Didaskalia, Nr. 24: K. Bergmann, Die Frauenfrage im
Lichte der .Sprache.

French Quarterly IV, 1. März 1922: Eggli, Le regio-
nalisme dans la litterature fran^aise contemporaine.

Museum XXIX. 5. März 1922: R. C. Boer, Oudnoorsch
Handboek. — G. Cohen. Ecrivains franijais en Hollande
dans la premiere moitie du XVII'' siecle. — K. ten
Bruggenkate, Engelsch Woordenboek 9. — 7. April

1922: H. Beckh, Etymologie und Lautbedeutung im
Lichte der Geisteswissenschaft. — Th. Frings und J.
Vandenheuvel, Die südniederländischen Mundarten I,— K. Bornhausen, Schiller, Goethe und das deutsche
Menschheitsideal. — 8. Mai 1922: A. Götze, Früh-
neuhochdeutsches Glossar. — Kurt Schroeder, Plato-
nismus in der englischen Renaissance vor und bei Thomas
Eliot, nebst Neudruck von Eliots Disputacion Platonike
1533. — A. P. Roose, Het karakter van Jean-.Jacques
Rousseau. — Fr. Brie, Aesthetische Weltanschauung in
der Literatur des XIX'' .Jahrhunderts. — J. Salzmans.
De Index en de Kerkelijke hoekenwetten.

Skrifter utgifna af K. Humanistika Vetenskaps-Samfundet
i Uppsaia 21, 3: E. Wadstein. Friesisclie Lehnwörter
im Nordischen.

Revue du seizieme siecle, 1921, 3—4: Pierre Villey,
Tableau chronologique des publications deMarot. (Schluss.)— Paul Spaak, Jean Lemaire de Beiges, sa vie et son
(cuvre. I. — Hugues Vaganay, De Rabelais a Montaigne.
Les vocables en -en. -een. -ien, IL — Ders., Du nouveau
sur Ronsard et Baif. — Guj- de Pourtali-s, Uue appre-
ciation de Rabelais au XVI'' siecle et une explication
du mot .,laloyer".

Revue des deux mondes, 1. 1. 1922: Victor Giraud,
Esquisses oontemporaines: M. Maurice Barres. I. Sous
les bannieres romantiques. — A. Augustin-Thierry,
.Augustin Thierry, d'apres sa correspondance et ses papie'rs
de famille. IV. Le chemin de gloire et de misere. —
Jacques Boulenger, Au pays de Rabelais. III. Theleme.
lö. 1.: Victor Giraud, M. Maurice Barres. IL En
attendant les Barbares. — Marcel Boviteron et Auguste
Lesourd, ün conseiller de Balzac: le lieutenant-colonel
Periolas. — 1. 2.: A. Augustin-Thierry, Augustin
Thierry d'apres sa correspondance et ses papiers de
famille. V. La princesse Belgiojoso. ~ A. Meillet, Un
grand linguiste danois : Vilhelm Thomsen. — B e a u n i e r

,

Ronsard et Tantiquite. — 15. 2.: V. Giraud, M. Maurice
Barres. IH. Face a l'action. — 15. 3.: A. Augustin-
Thierry, Augustin Thierrv d'apres sa correspondance
et ses papiers de famille. Vl. Les alternatives d'un debat
Interieur. — 1. 4. 1922: E. Legouis, Le roman de
William Wordsworth.

Revue mondiale, 15. Febr. 1922; J. Loret. Le feminisme
de Diderot.

Revue de France, 1. 1. 1922: .Jean Monval, Gustave
Flaubert et Fran^ois Coppee (1869—1S80); lettres et

Souvenirs inedits. — 15. 1.; Julien Tiersot, Moliere et
les Plaisirs de l'Ile enchantee. — 1. 2.; Pierre Gauthiez,
L'etude de Dante en Italie. - 15. 2.: P. Arbelet, Les
Plagiats de Stendhal juges par Stendhal. — 1. 3; Jean
Monval. Moliere et l'Eglise. — 15. 3.; Paul Robiquet,
Les debuts de Charles Nodier. — 1. 4.; .J. Bertaut,
Balzac en Italie.

Mercure de France, 1. 1. 1922: J. Gaument etL. Chou-
ville, Ninon, Moliere et les devots. — Henri Beraud,
Les sources d'inspiration du „Bateau Ivre". — 15. 1. 1922:
Gabriel Brunet, Le comique de Moliere. — Rene
Rousseau, Marcel Proust et l'esthetique de l'in-

conscient. — Docteur Etienne Levrat, Le cas du malade
imaginaire. — 1. 2.: Gabriel d'Aulan, L'oeuvre critique

de Remy de Gourmont. — Georges Lote. Voltaire et la

declamation theatrale. ~ 1. 3.; Ernest Reynaud, Un
ami de Baudelaire (Gustave Le Vavasseur).

Revue de Paris, 1. 1. 1922; Emile Magne, Une amie
inconnue de Moliere. — 15. 1.: Albert Thibaudet,
Le rire de Moliere. — 15. 3.; Sully -Pru d 'h o mme,
.Tournal intime I. — Paul Arbelet, Les origines de
„La Chartreuse de Parme". I. — 1. 4.: Paul Arbelet,
Stendhal, Balzac et .,La Chartreuse de Parme"*. —
Sully-Prud homme, Journal intime. IL

Revue hebdomadaire, 17. 9. 1921: .Jean-Louis Vaudoyer,
Gerard de Nerval, recit de sa vie I. — 24. 9.; Aristide
Marie, La Pandore de Gerard de Nerval. — Jean-Louis
Vaudoyer, Gerard de Nerval, recit de sa vie II. —
15. 10.: Ernest Dupre. Reves. reveries et divers etats

morbides de l'imagination I. Exemples pris dans Restif
de la Bretonne et Amiel. (.Schluss im nächsten Heft.) —
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12. 11.: AI. Arnoux, Un nouvel academicien : Joseph
Sedier. — 17. lä.: Albert Thi bau d et, Gustave Flaubert.
I. Sa jeunesse. — 24. 12.: P. Bourget, Discours pro-
nonce k rinauguraüon du monument de Flaubert. —
Albert Thibaudet, Gustave Flaubert. II. Louise
Colet.

Revue universelle, 1..'!. 1922: X. de Magallon, A propos
de la Pleiade et de .J. Gasquet.

Revue des cours et Conferences, 15.3.1922: J. Vianey,
La Bible dans la poesie fran^aise depuis Marot.

Correspondant, 2-5. 2. 1922: C. Grillet, Le „Satanisme"
litteraire: Satau heros romantique.

RivistadellaSocietä filologica friulana II, 2; B. Chiurlo,
Particolari zoruttiani. Un poeta dialettale friulauo imi-
tatore del Beranger. — A. Schiaffini, Frammenti
gramuiaticali latiiio-friulani del seo. XIV.

Vita e pensiero VUI. vol. 13, 103: A. Vedraui, La
nevrosi giovanile di Vittorio Alfieri. — 107: G. Papini,
I fioretti di S. Francesco.

aiornale critico della fllosofia Italiana III, 1: F. For-
mig ari, II concetto dell' arte nella critica letteraria di
Francesco De Sanctis- — S. Caramella, UberC. Sgroi,
L'estetioa e la critica letteraria di Vinoenzo Gioberti.

La Cultura I, 9: Diego Valeri, Versioni dal provenzale
antico (1. Di Bertran de Born. 2. Della Contessa di Dia.
3. Di Giraut de Borneil). - G. Tof fanin, Dal ro-
manticismo al futurismo. — Besprechungen: M. Fubini,
F. De Sanctis, Manzoni. Studi e Lezioni a cura di

6. Gentile. — G. A. Alfero, R. ßottacchiari, E. T. A.
Hoffmann novelliere. — M. Praz, P. Bardi, La Poesia
di Wordsvvorth; E. Bassi, W. Words\Yorth e la sua
poesia. — I, 10: Karl Vossler, Un nuovo metodo di

stilistica. — Augusto Guzzo, L'Hegel e la poesia. —— Besprechungen: R. Bottacchiari, A. v. Platen,
Ballate, Romanze, Poesie giovanili, Epigramm!. — Ders.,
L. Bianchi, Novelle und Ballade in Deutschland von
A. von Droste bis Liliencron.

Nuova Antologia 1204: M. Poren a, Verismo, veritä e
fantasia nell'arte di Giacomo Leopardi. — 120.5: G.
Mazzoni, La questione malispiniana.

II Risorgimento itaiiano XIV, 3—4: G. Balsamo-Cri-
velli. Aggiuiite al „Carteggio Gioberti-Massari".

Paraviana (Torinol I, 1 : P. Gorgolini, Giosue Carducoi
e il „Caiito delT Amore". (Forts, in 2 und 3). — 6: M.
Lessona. La niusica nel pensiero dantesco. (Forts, in
1 und 2 des .Jahrgangs II). — II, 1: G. Balsamo-Cri-
velli, La lingua della „Commedia". — 3: G. B. C,
Pascoliana.

Rivista d'ltalia XXV, .5: M. Porena, Un settfennio di
letture di (xiacomo Leopardi.

Qiornale d'ltalia 28. 4. 1922: G. Lesca, Polemica man-
zoniana.

Rassegna Nazionale XLIV. Aprile 1922: G. Checchia,
Lingua viva e lingua morta, lingua lessicale e lingua
artistica.

La Rassegna XXIS, 6: M. Pisani, Un avventuriero del
Quattrocento. La vita e le opere di Benedetto Dei. —
M. Porena, II pessimismo di Giacomo Leopardi. —
0. Tescari, Lettere inedite di A. Cesari e G. Manuzzi.— XXX, 4: F. Maggin i, Alessandro Manzoni e la
tradizione cla.ssica.

La Critica XX, 3: B. Croce, Note suUa poesia italiana e
stranieradel secolodecimonono. XVIII. Foscolo.— Appunti
per la storia della cultura italiana nella seconda metä
del secolo XIX : G. Gentile, V. La cultura piemontese;
G. Brognologo, La cultura veneta. -- Reminiscenze
e imitazioni nella letteratura italiana durante la seconda
metä del sec. XIX: C. Zacchetti, Su alcune deri-
vazioni nelle poesie di Giovanni Pascoli. — B. Croce,
A proposito della crisi nella scienza linguistica. — B. C,
Francesco Elio Marchese, le sue edizioni di classici e il

suo opuscolo sulhi nobiltä napoletana.

Conferenze e prolusioni XV, 7: P. Mazzoleni, Niccolö
Tommaseo e Dante Alighieri. — 9: F. Rizzi, Disgrazie
postume di messer Francesco Petrarca.

Rassegna d' arte antica e moderna IX.
1 ritratti dell' Ario.sto.

G. Agnelli-

Rassegna d' arte senese XIV. 4- P. Rossi, L' ispirazione
dantesca in una pittura di Giovanni di Paolo. — G.
Pignotti, La Pia (Purgatorio VI).

Boletln de la Real Academia Espanota X, April: E. Co-
tarelo, Ensayo sobre la vida y obras de don Pedro
Calderön de la Barca. — A. FarineUi, El ultimo
suefio romantico de Cervantes.

Neu erschienene Bücher.

Beck, Ernst H. F., Die Impersonalien in sprachpsycho-
logischer, logischer und linguisti.scher Hinsicht. Leipzig,
Quelle & Meyer. 1922. V, 106 S. gr. S". M. 32.

Croce, Benedetto, Ariost, Shakespeare, Corneille. Ins
Deutsche Ubertr. von Julius Schlosser. Mit 3 Bild.

[Taf.J Zürich. Leipzig, Wien, Amalthea- Verlag. 1922. IX.
396 S. 8° = Amalthea-Bilcherei. Bd. 26. M. 123..50.

geb. M. 17.5..50.

Kochs Sprachführer. 2. Parlez-vous fran^ais? Fran-
zösisch-deutsches Gesprächbuch von Prof. Th. de Beaux.
20. Auflage. — 3. Do you speak English? Englisch-
deutsches Gesprächbuch von J. Montgomery. 20. Auf-
lage. — 4. Parlate itaiiano? Italienisch-deutsches Ge-
sprächbuch von J. Amniann vmd G. M. Gatti. 13. -Auf-

lage. — .5. jHabla V. castellanoV Spanisch-deutsches
Gesprächbuch von G. H. F. de Castres u.B. v. Wangelin.
9. Auflage. — 6. Fala Vm''' portuguez? Portugiesisch-
deutsches Gesprächbuch von E Brinckmeier. 4. Auf-
lage. — 7. Spreekt Gij Hollandsch ? Holländisch-deutsches
Gesprächbuch von F. Booch- Ark ossy u. Dr. van
Oostveen. 8. Auflage. — S. Taler De D'ansk? (NorskV)
Dänisch-norwegisch-deutsches Gespräclibuch von Dr. H.
N e u m a n n. 7. Auflage. — 9. Talar Ni Svenska?
Schwedisch-deutsches Ge.sprächbuch von .J. Christensen
u. E. von Schmiterlö w. .5. Auflage. Berlin, Dümmler.

Manacorda, Guido, Studi e saggi: Barbusse, Barres,
Calderön, Cervantes, Duchessa d' Andria. Goethe, Hof-
mannsthal, Rolland, Roiimanilio, Salticof-.Scedrin, Savj.
Lopez, Villen, Wagner. Firenze, Le Monnier. 304 S. 8"

L. 16.

Pass3', Paul, Petite phouetique comparee des principales
l.mgues europeennes. 3""' ed. Leipzig, Berlin, B. G.
Teubner. 1922. IV, 147 S. kl. 8". M. 27.

Trombetti, Alfredo, Elementi di glottologia. R. Acca-
demia delle scienze dell' Istituto di Bologna: classe

di scienze morali. Bologna, Zanichelli. S. 1 - 31.5. M. 60.

Abert, Hermann, Goethe und die Musik. Stuttgart,

J. Engelhorns Nachf. 1922. 128 S. kl. 8» = Musikal.
Volksbücher. Pappbd. ^I. 3.5; Liebhaberausg. mit acht
Lichtdr.; Hldrbd. M. 200.

Adrian, W., Die Mythologie in Carl Spittelers ..Olympischem
Frühling". In Sprache und Dichtung. Herausgegeben
von H. Mavnc und S. Singer. 25. Heft. Bern, Haupt.
61 S. 8°. M. 32.

Ahlmann, H,, Moderne dansk L\Tik. Kristiania, Gvlden-
dal. 2 Kr.

Andler, Charles, Nietzsche. Sa vie et sa pensee. 111. Le
pessimisme esthetique de Nietzsche. Sa philosophie ä

I'epoque wagnerienne. 2'' edition. Paris, Bossard. 390 S.

8». 18 Fr.

Ausdem achtzehnten Jahrhundert. Theodor A p e 1

und Hilde Seeliger zum 8. Juni 1922 zugeeignet. Leipzig,
Adolf Weigel. Abt. Verlag, in Komm. 1922" 78 S. kl. 8''.

M. 2-50. Enth.: Ruppert. Hans, Aus Briefen Christian
Gottlob Heynes. — Ebstein, Erich, Gottfried August
Bürger auf der Hochzeit in Sennickerode im Mai 1773. —
Ders., Georg Christoph Lichtenberg und Ernst Gottfried
Baidinger. — Ders., Bürgers Arzt, Ludwig Christoph
Althof, an seinem Hochzeitstage. — Deneke, Otto,

Aus Friedrich Schlegels Jugendzeit in Sachsen.
Bab, Julius, Das Leben Goethes. Eine Botschaft. Mit
zehn Bildn. [Taf.] 4.-8. Tsd. Stuttgart und Berlin,

Deutsche Verlags-Anstalt. 1922. 123 S. 8». Pappbd.
M. 55.
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Bab. .Julius, Heinrich von Kleist und seine Bühnenwerke.
Berlin, Leipzig, Bern und Wien, Franz Schneider. 1922.

67 S. 8" = Schneiders Buhnenführer. M. 50.

Bart hei, £., Goethes Wissenschaftslehre in ihrer mo-
dernen Tragweite. Bonn, Cohen. 119 S. gr. 8". M. 32;

geb. M. .52.

Baumgartner, H., Die Mundarten des Berner Seelandes.
Frauenfeld, Huber & Co. VHI, 20» S. gr. 8" mit einer

Karte. Fr. 10.

B e r g e r , Anton. Warsberg. Ein Kapitel österr. Literatur-

geschichte. Graz, Wien, Leipzig, U. Moser 1922. VI.

144 S., 1 Titelb. 8». M. 50; Pappbd. M. 70; bess. Ausg.,
Hldrbd. M. ISO.

Bianchi, L., Studien über Heinrich von Kleist. I. Die
Marquise von 0. . . Bologna, Zanichelli. 81 S. 8". L. 5.

Bonjour, Edgar, Reinmar von Zweter als politischer

Dichter. Ein Beitrag zur Chronologie seiner politischen

Sprüche. Bern . Paul Haupt. (Sprache und Dichtung,
Heft 24.) 59 S. 8".

Brandes. Georg, Goethe. Uebers. von Erich Holm und
Emilie Stein. 3. Aufl. Berlin, E. Reiss. 1922. Vm,
e06 S. gr. 8». Hlwbd. M. 200.

Buloke, Karl, Die Reise Schillers nach Berlin. Berlin-
Lichterfelde, E. Runge = Der Lichtkreis. Geb. M. 70.

Chrestin, Z. |d. i. Manuel Schnitzer], Das Goethe-
rätsel. Eine Entdeckung zu Goethes .Jugenddichtung
„.Joseph''. Hamburg, Berlin, Hoffmann & Campe. 1922.

42 S. kl. 8°. M. 10.

Claverie, J., La jeunesse d'Hoelderlin Jusqu'au roman
d'Hyperion. Paris, Alcan. Fr. 10.

Doernenburg, E., Wilhelm Raabe und die deutsche
Romantik. Diss. Philadelphia. 35 S. »".

Enzinger, Moriz, Das deutsche Schicksalsdrama. Eine
akad. Antrittsvorlesiing. Innsbruck, VerlagsanstaltTvrolia.
1922. 48 S. 8». M. 25.

Esc h er, Karl. E. T. A. Hoffmanns Gespensterspiel. Berlin-
Lichterfelde, E. Runge = Der Lichtkreis Geb. M. 70.

Faesi, Robert, Gestalten und Wandlungen schweizerischer
Dichtung, lu E.ssavs. Zürich, Leipzig, Wien, Amalthea-
Verlag. 1922. 303 S". 8» = Amalthea-Büoherei. Bd. 29, 30.

M. 85; geb. M. 120.

Fischer, Hermann, Schwäbisches Wörterbuch. Lfg. 67.

Widerwärtig— Wort. Bd. 6, Sp. 801—9ti0. Tübingen,
H. Lauppsche Buchh. 1922. i». M. 60.

Flom, G. T., The language of the konungs skuggsjä
(Speculum regale), according to the Chief Manuscript
A. M. 243 Hot, Fol. Part. 1: The noun stems and the
adjectives. ürbana. Illinois Press. 1.52 8. gr.8". Doli. 1.50.

Frischbier, E., Germanische Fibeln unter Berücksichti-
gung des Pvrmonter Brimnenfundes. Leipzig, Kabitzsch.
VL 102 S. 'Lex. 8» mit 1 Textabbild, und 14 Taf. M. bO;
geb. M. 95.

Georg V, Ernst August, Die Tragödien Friedrich Hebbels
nach i"hrem Ideengehalt. 3., verb. Aufl. Leipzig, H.Haessel,
Verl. 1922. XIX, 447 S. 8» = Georgv, Das Tragische bei

Friedrich Hebbel. Bd. 1. M. 300; Hlwbd. M. 400.

Gerathewohl, Fritz. St. Simonistische Ideen in der
deutschen Literatur. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des
Sozialismus. München, Birt. 32 S. 8". Mttnchener Diss.

Germanistische Abhandlungen, begr. von Karl
Weinhold, hrsg. vonFriedrich Vogt. .54.Heft. Breslau,
M.&H.Marcus. VII, 106 S. gr.8". Inh.: Elsbet Kaiser,
Frauendienst im mittelhochdeutschen Volksepos.

Geschichte, Die, des Rheinlandes von der ältesten Zeit
bis zur Gegenwart. Es.sen, Ruhe. Bd. II: Tb. Frings,
Rheinische Sprachgeschichte. — J. Hashagen, Das
Geistesleben im Wandel der Zeiten.

Gloel, Heinrich, Wetzlarer Goethe-Büchlein. Was schrieb
Goethe in und über Wetzlar? Wetzlar, K. Waldschmidt.
1922. 63 S. 8». M. 18.

Goethe, .Johann Wolfgang von, Tagebuch der italienischen
Reise. Hrsg. von Julius Vogel. Mit 6 landschaftl.
Skizzen |Taf.] d. Dichters ([u. Fig.]. Entwurf d. Orig.-
Einb., d. Titelzeichn. u. Vignette sowie d. Initiale von
Constantin Somoff. Berlin, J. Bard. 1921. 274 S.

kl. 8" = Hortus deliciarum. 3. Pappbd. M. 75: Ldrbd.
M. 400.

G o 1 1 h 8 r , Wolfgang, Die deutsche Dichtung im Mittelalter
800 bis 1.500. 2. Aufl. Stuttgart, J. B. Metzler. 1922.

VII, 572 S. gr. 8"= Epochen d. deutschen Literatur.
Bd. 1. M. 240; geb. M. 340.

Gundelfinger, Friedrich, Caesar in der deutschen Litera-

tur. Anast. Neudr. 1904. Berlin und Leipzig, Mayer &
Müller. 1922. VIII, 129 S. gr. 8» = Palaestra. 33.

M. 80.

G u n d o 1 f , Friedrich (d.i. Friedrich Gundelfinger), Goethe.

11., unveränd. Aufl. 31.—40. Tsd. Berlin, G. Bondi. 1922.

VlIT. 795 S. gr. 8". Hlwbd. M. 45U; Hldrbd. M. 675.

Hartig, Otto, Christoph Schorer von Memmingen und
sein „Sprachverderber". 1643. München, Bayer. Akademie
d. Wissenschaften; G. Franzscher Verl. in Komm. 1922.

64 S. 8" ^ Sitzungsberichte d. Bayer. Akademie d. Wissen-
schaften. Philos.-philol. u. hi.st." Kl. .Jg. 1921. Abb. 2.

M. 6.

Hartmann, Erich, Beiträge zitr Sprache Albrecht Dürers.
Diss. Halle, yill, 88 S. 8».

Hellinghaus, Otto, Romantik. Dichtung der Freiheits-

kriege, Chamisso, Platen. Mit Lebensbeschreibungen,
Einleit. u. Anm. hrsg. Mit 1 [Titel-]Bildn. Brentanos.
4., durchges. Aufl. Freiburg i. Hr., Herder & Co. [1922].

XIV, 651 S. kl. 8» = Bibliothek deutscher Klassiker f.

Schule u. Hau,s. Bd. 10. M. 76; Pappbd. M. 95: Hlwbd.
M. 100.

Herrmann, Max, Die bürgerliche Literaturgeschichte
und das Proletariat. Berlin-Wilmersdorf, Verlag der
Wochenschrift Die Aktion. 1922. 32. S. 8» = Der rote

Hahn. Doppelbd. 5.5/56. M. 10.

Herwig, Franz, Die Zukunft des katholischen Elementes
in der deutschen Literatur. Freiburg i. Br., Herder & Co.

1922. 24 S. 8». M. 16.

Hesnard, 0., F. T. Vischer. Paris, Alcan. 25 Fr.

Heuer, Otto. Die Königsleutnantbilder im Frankfurter
Goethemuseum. Zur Erinnerung an das 2.5jähr. Bestehen
des Frankfurter Goethemuseums. Ansbach, C. Brügel &
Sohn. 1922. 24 S. mit z. T. färb. Abb. 4". -AI. 25. Wird
nur im Goethemuseum verkauft, nicht im Buchhandel.

Heusler, Andreas, u. Fr. Ranke, Fünf Geschichten von
Aechtern und Blutrache. Mit zwei Uebersichtskarten und
einer Stammtafel, üebertr. Jena, E. Diederichs. 1922.

3.53 S. 8» = Thule. Bd. 8. M. 60: Hlwbd. M. 110;

Hpergbd. M. 150; numerierte Vorzugsausg. Hldrbd.
M. 250.

Hevse, Johann Christian August, Allgemeines ver-

deutschendes und erklärendes Fremdwörterbuch mit Be-
zeichnung der Aussprache und Betonung der Wörter
nebst genauer Angabe ihrer Abstammung und Bildung.

Neu bearb., vielf. bericht. u. verm. von Otto Lyon.
21. Orig.-Ausg. mit Nachträgen bes. durcli Willv Scheel.
Hannover. Hahnsche Buchh. 1922. VIII. 942 "S. gr. 8".

Lwbd. M. 260; Hldrbd. M. 47.5.

Hüfer, Edmund, Goethe und Charlotte v. .Stein. 7. Aufl.

Berlin u. Leipzig, B. Behrs Verlag. 1922. 143 S., 1 Titelb.,

kl. 8». Pappbd, M. 28.

Hof er, Klara, Goethes Ehe. 4.-6. AufL Stuttgart und
Berlin, J. G. Cottasche Buchh. Nachf. 1922. VII, 411 S.

S". M. .50; geb. M. 95.

J oliv et, A., Wilhelm Heinse, sa vie et son ceuvre jusqu'en

1787. Paris, Rieder. 25 Fr.

Karsten, T. E., Fragen aus dem Gebiete der germanisch-
finnischen Berührungen. In Översikt av Finska Veten-

skaps-Societetens Förhandlingar Band LXIV, avd. B.

nr. 3. Helsingfors 1922. 130 S. 8».

Kosch, Wilhelm, Geschichte der deutschen Literatur im
Spiegel der nationalen Entwicklung von 1813— 191.S. 3 Bde.

Lfg. 1. Arndt und Schenkendorf. Die alte deutsche

Burschenschaft. 4 Tafelbeil. 44 S. München, Verlag
Parcus & Co. 1922. 4». M. 25.

Kosch, Wilhelm, Das deutsche Theater und Drama seit

Schillers Tod. 2., völlig umgearb. Aufl. 3. u. 4. Tsd.

Leipzig, Vier Quellen Verlag. 1922. VIII, U2 S. 8».

M. 240; Hlwbd. M. .500.

Kralik, Richard, Abraham a Sancta Clara und seine Zeit-

genossen. Ausw. mit Einl. Wien, Schulbücherverlag.

1922. 88 S. 8° = Deutsche Hausbücherei. Kr. 320.

Lamp, Peter, Untersuchung über den Stil der nieder-

deutschen Urkunden und sein Verhältnis zum lateinischen

Urkundenstil. Rostocker Diss. Auszug.
Landnämabök. Melabök. AM. 106, 112 Fol. Udgiven

af Kommissionen for det ArnamagnEeanske Legat. Kopen-
h.agen, Gvldendal. XXXIV, 1.55 S. 8".
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Bonn und Leipzig,
[Umsclilagt.] M. 5.

Literaturgeschichte.

Lide, Sven, Das Lautsystem der niederdeutschen Kanzlei-
sprache Hamburgs im 14. Jahrh. mit einer Einleitung
über das hamburgische Kanzleiwesen. Akad. Abhandlung
(von Uppsala? ly22?). 132 S. 8».

Linden, Walter, Conrad Ferdinand Meyer. München,
C. H. Beck, M. 100.

L o u V i e r , Ferdinand August, Die Ergebnisse der rationellen
Methode der Faustforscliung. Hamburg, Deutschländer &
Co. Nachfolger. 1922. (Hamburg, Oberstr. 95): Faust-
forschuDg F. A. Louvier. 39 S. Ü«. M. 7..^0.

Maurer, F., Beiträge zur Sprache Oswalds von Wolken-
stein. Giessener Beiträge zur Deutschen Philologie HI.

Giessen 1922. 76 S. 8».

Meissner, Rudolf, Cuonio uuidi.

K. Schroeder. 1921. 16 S. gr. 8».

Aus: Festgabe Friedrich v. Bezold.
Merker, Paid, Neuere deutsche _

Wissenschaftliclie Forschungsberichte. Herausgegeben
von Karl Hönn. VIII. Gotlia, Perthes. VII, 142 S. 8°.

M. 160.

Milleker, Felix, Josef Christian Freiherr von Zedlitz.

Sein Leben und sein Dichten. Mit bes. Berücks. seines

Banater Aufenthaltes in den Jahren 1817— 183G. Wrschatz,
Verlag der Art. Anstalt J. C. Kirchners Witwe [verkehrt

nur direkt]. 1922. 31. 8° = Banater Bücherei. 4. Dinar 3.

Mitteilungen für die Gesellschaft der Freunde Wilhelm
Raab es. Herausg. von der Mitelstelle Braunschweig.
12. Jahrg., Nr. 3. 1922. Inh.: W. Brandes, Dramatische
Pläne Wilhelm Raabes. — H. M. Schultz, Raabe-
Schriften XXII.

M ö r i k e , Eduard, Vom heute gewesenen Tage. Die schönsten
Mörikebriefe in biograph. Verbindung hrsg. von Walther
Eggert- Windegg. Mit ö Abb. [Taf.] u. 3 Hs.-Proben
[im Text u. auf Taf.|. München, C. H. Becksche Verlh.
1922. IV, 209 S. 8» M. 80; Pappbd. M. 110.

Neubert. Franz, Goethe und sein Kreis. Erläutei-t und
dargest. in 651 Abb. Mit einer Einf. in das Verständnis
von Goethes Persönlichkeit. 2. Aufl. 16.—25. Tsd. Leipzig,

J. J. Weber. 1922. XXXI, 220 S. 1 Titelb. 4". Lwbd.
M. 400.

Neurath, Kai'l, Geschichte der mundartlichen Literatur
in Hessen und Nassau. Teildruck: Begriff und Grenzen
der mundartlichen Literatur. Diss. Giessen. 15 S. 8".

Norden, E., Die germanische Urgeschichte in Tacitus'

Germania. Sonderabdruck der Ergänzungen zum zweiten
Abdruck. Leipzig, Teubner. S. 495—515. gr. 8». M. 8.

Palgen, Rud., Der Stein der Weisen. Quellenstudien zum
Parzival. Breslau, Trewendt & Granier. 60 S. 8".

Paul, Jean (d. i. Johann Paul Friedrich Richter): Die
Briefe Jean Pauls. Hrsg. u. erl. von Eduard Berend.
Mit je 6 Taf.-Beil. u. je 1 Stammbaum. Bd. 1, 2. iMunchen,
Georg Müller. 1922. gr. 8". M. 4.50; Hldrbd. M. 1000.

1. 1780-1794. XXXIV. .581 S. 2. 1794—1797. 542 S.

Pfannmüller, Gustav, Die Religion Friedrich Hebbels
auf Grund der Werke, Tagebücher und Briefe dargest.

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1922. VI, 198 S.

8" = Die Religion der Klassiker. Bd. 8. M. 70; geb.

M. 95.

Philipp, Hiins, Goethes Frauengestalten. Mit 39 Abb. u.

1 färb. I^mschlagb. Bielefeld und Leipzig, Velhagen &
Klasing. 1922. 80 S. gr. 8" = Velhagen & Klasings
Volksbücher. Nr. 80. Hlwbd. M. 60.

Poiree, Elie, Richard Wagner. L'homme, le poete, le

musicien. Paris, H. Laurens. 236 S. 8". Fr. 20.

Polak, L., Heinrich Heines „Buch Legrand". Vortrag.
S.-A. aus Neophilologus VII. 13 S. gr. 8".

Polak, Leon, Untersuchungen über die Sage vom Bur-
gundenuntergang. Berlin, Weidmann. (Diss. Groningen.)
124 S. 8».

P o 11 mer, Arthur, Friedrich Wilhelm Riemer und seine

„Mittheilungen über Goethe". Leipzig, R. Voigtländers
Verl. 1922. V, 140 S. gr. 8» = Probefahrten. Bd. 80.

M. 88,

Preis,
felde,

Rath,

8» = Schriften d. Gesellschaft d.

Pappbd,, nur f. Mitgl., Jahresbeitr.

Max, Grillparzers ewige Braut. Berlin-Lichter-
E. Runge = Der Lichtkreis. M. 70.

Hanns Wolfgang (d. i. Karl Friedrich Schulz-
Euler): Gretchen, eines Dichters Schicksal, eine Chronik
vom Erdenleid Eduard Mörikes, zum ersten Male nach
meist noch unbekannten Belegen zsgest. u. textl. ver-
bunden, mit 14 z. T. unveröffentl. Bildern (im Text u. auf
Taf.), sowie mit 3 (eingedr.) Hs. Ludwigsburg, C. Fr.

Ausg. 8.-13. Aufl.
8». M. 100; Hlwbd.

Schulz. 1922. 244 S.

Mörikefreunde. Bd. 2.

M. 30.

Roeder von Diersburg, Elvire Freiin, Komik und
Humor bei Geiler von Keisersberg. Berlin, Ehering.
German. Studien. 9. VIII. 120 S. 8". M. 24.

Rouge, I., H. von Kleist: etude biographique . biblio-

graphique et critique. Paris, Renaissance du livre. Fr. 4.

Rühfel, Josef, Die drei Nornen. Ein Beitrag zur germa-
nischen INh'thologie mit besonderer Berücksichtigung süd-
deutscher üeberlieferungen. Dresden-Weinböhla, Aurora-
Verlag. 148 S. 8°.

Sandbach, Edmund, Die Schönhengster Ortsnamen. Laut-
lehre, Wortbildungslehre und Etymologie. Historisch u.

vergleichend dargest. Heidelberg, Carl Winter (Verl.).

1922. 187 S. 8» = SIavica. 6. M. 82 -)- 60» o T.

Seh äff er, Albrecht, Ed. Mörikes „Früh im Wagen".
Berlin-Lichterfelde. E. Runge = Der Lichtkreis. Geb.
M. 70.

Schaffner, Jakob, Der grosse Seldwvler. Berlin-Lichter-
felde, E. Runge = Der Lichtkreis. Öeb. M. 70.

Schau kal, Rieh, von, E. T. A. Hoffmann. Wien, Amalthea-
Verlag.

Seh er er, Wilhelm, Geschichte der deutschen Literatur.

15. Aufl. (Nachw. : Edward Schröder.) Berlin, Weid-
mannsche Buchli, 1922, XII, 884 S., 1 Titelb. gr. 8°.

Hlwbd. M. 120.

Schient her, Paul, Gerhart Haviptmann. Leben u. Werke.
Neue Ausg. umgearb. u. erw. von Arthur Eloesser.
Mit 8 Abb. (Taf.). 8., veränd. u. erw.
Berlin, S. Fischer, Verl. 1922. 325 S.

M. 160.

Schreiber, Albert, Neue Bausteine zu einer Lebens-
geschiohte Wolframs von Eschenhach. F'rankfurt a. M.,

M. Diesterweg. 1922. IX , 238 S. gr. 8» = Deutsche
Forschungen. Heft 7. M. 80.

Schröer, Karl .Tulius, Goethe und die Liebe. 2 Vortr.

Die Aufführung des ganzen Faust auf dem Wiener Hof-
burgtlieater. Nach dem ersten Eindruck besprochen.
1. Aufl. 1.-3. Tsd. Stuttgart, Der Kommende Tag.
1922. 145 S. gr. 8" = Goetheanum-Bücherei. M. 45;

Pappbd. M, 60,

Schumann, Georg, Zur Beurteilung der deutschen Murner-
forschung. S.-A. aus Zs. für Schweizerische Kirchen-
geschichte 1922.

Selke, Georg, Der Anteil der schlesischen Provinzblätter
an der Literatur Schlesiens, mit bes. Berücks. niederschles.

Dichtung. Liegnitz, H. Krumbhaar. 1922. IV. 112 S., Taf.
8». M. 15.

Servaes, Franz, Heinrich v. Kleists seliges Ende. Berlin-

Lichterfelde, E. Runge = Der Lichtkreis. Geb. M. 70.

Stifter, Adalbert, Sämtliche Werke. Sechster Band. Der
Nachsommer. 1. Band. Herausgegeben von K. Eben
und Fr. Hüller. Siebenter Band. Der Nachsommer.
2. Band. Achter Band, Der Nachsommer. 8. Band.
Schluss des Textes ^ Bibliothek Deutscher Schriftsteller

aus Böhmen. Band XXXI, XXXII, XXXIII. Prag,
Verlag der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissen-
schaft, Kunst und Literatur in Böhmen. XCVIII, 837.

869, 389 S. 8».

Stock meyer, Clara. Soziale Probleme im Drama des

Sturmes und Dranges. Eine literarhist. Studie. Frank-
furt a. M., M. Diesterweg. 1922. V, 244 S. gr. 8» =
Deutsche Forschungen. Heft -5. M. 160.

Strecker. Karl, Strindbergs Lebenskampf. Berlin-Lichter-
felde, E. Runge = Der Lichtkreis. Geb. M. 70.

Sulger-Gebing, Emil, Gerhart Hauptmann. 3., verb.

u. verin. Aufl. 11.— 16. Tsd. Leipzig und Berlin, B. G.
Teubner. 1922. 125 S. kl. 8" = Aus Natur u. Geistes-

welt. Bd. 288. M. 2.40; Pappbd. M. 8; Teuerungszahl 16.

Thierfelder, Franz, Die vis? der schwedischen Lieder-
bücher des 16. u. 17. Jahrhunderts und ihr Verhältnis zur
gleichzeitigen deutschen Liedpoesie. Greifswald, Rats-
buchh. L. Bamberg. 1922. IV, 105, V S. gr, 8» =
Nordische Studien. 3. M. 100. [Nebent.:) 1500— och 1600—
talens v i s a och visböcker i Sverige och deras förhillande
tili den samtidiga tyska visdiktningen.

Tolle, Hugo, Goethes Faust. Ein Buch des Lebens.
Leipzig, O. Hillmann. 1922. 163 S. 8". M. 30.

Walzel, Oskar, Vom Geistesleben alter und neuer Zeit.

.Aufsätze. 2., verm. u. veränd. Aufl. des Werkes „Vom
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Geistesleben des" 18. und 19. .Tahrhunderts". Leipzig,
Insel- Verlag. 1922. V, .5.52 S. 8". Hlwbd. M. 400.

Wehrhan, Karl, Das niederdeutsche Volkslied .,Vom
Herrn Pastor siene Koh" nach seiner Entwicklung, Ver-
breitung, Form und Singweise. Leipzig, O. Lew. 1922.

_X, 105 S. 8°. M. 1«; Hhvbd. M. 35.

Wenz, Rieh., Die rheinische Diclitung. Köln, Gonski & Co.
M. 60; geb. M. 90.

Wetenschappelijk Onderzoek der Zuidnederlandsche
Dialecten ingericht door het Phonetisch Laboratorium
der Leuvensche T'niversiteit. Eerste lijst: A—M.

Wilson, P. C, Wagner's dramas and Greek tragedy.
Diss. New York, Columbia Univ. 97 S.

Witkop, Philipp, Frauen im Leben deutscher Dichter.
Leii)zig, H. Haessel Verl. M. 400; Lwbd. M. 500; Ldrbd.
M. 1800.

AVolfram, Elise, Die germanischen Heldensagen als Ent-
wicklungsgescliichte der Rasse. 8. Aufl. 3.—5. Tsd.
Stuttgart, Der Kommende Tag. 1922. 18ö S. 8" = Inter-
nationale Bücherei für Sozial- u. Geisteswissenschaften.
M. 2.50: geb. M. 340.

Woorden boek der NederlandsoheTaal. VIII, 20: Loopen

—

Los. ßewerkt door J. Heinsius. — XIII, 12: Rouw-
klage— Ruigte. Bewerkt door R. van der Meulen.
"s-üravenhage en Leiden, Martinus Nijhoff, A. W. Sijthoff.

Wrede, .^idam, Eifeler Volkskunde. Bonn a. Rli. (lt. Mit-
teilung jetzt: Euskirchen Rbl., Landratsamt]: Verlag des
Eifelvereins. 1922. VII, 200 S. mit Abb. gr. 8« = Aus
Natur u. Kultur d. Eifel. Heft 3/4. M. 135.

teacliing. London,

.\lfred der Gros.se, König [King .\lf red the Great]:
Bearbeitung der Solilocjuien des Augustinus. Hrsg. von
Wilhelm Endter. Hamburg, H. Grand. 1922. XIII,
97 S gr. 8" = Bibliothek der angelsächsischen Prosa.
Bd. 11. M. 200.

Anglo-Saxon and Norse Poems. Edited and translated
by N. Kershaw. Cambridge, Tniversity Press. 14 s.

Bardi, P., La poesia di Wordswortli (1775—1808). Bari,
Laterza. 1-38 S. 8". L. 8.50. Biblioteca di cultura mo-
derna n. 110.

Beach, Jos. Warren, The Techniquo of Thomas Hardy.
Chicago, Hl., The üniversity of Chicago Press. Doli. 2.50.

Bradley. H., On the Text'of Abbo of Fleury'.s „Quae-
stiones Graramaticales". (Proc. British Academy, from
Vol. X.) London, H. Milford. 1 s.

Brandl, Alois, Zum dichterischen Vorstellungsleben bei
Wordsworth. Berlin, Verlag d. Akad. d. Wissenschaften

;

Vereinigung wissenschaftlicher Verleger in Komm. 1922.
S. 1.50—1-57. 4». [Umschlagt] M. .50 -f 600 "/o T. Aus:
Sitzungsberichte d. Preuss. Akad. d. Wissenscliaften.
1922, 19.

Brawley, B., A Short History of the English Drama.
London, G. G. Harrap. 7 s. d.

'

"
li ad wick, D., Social Life in the Days of Piers Plowman.
Cambridge, üniversity Press. 10 s. '6 d.

I '1 u tton-Brock, A., Shakespeare 's „Hamlet". London,
Methuen. 5 s.

Eccles. F. Y., Kacine in England. Taylorian Lecture
1921. Oxford, Clarendon Press. 2 s.

English and Scottish Populär Ballads. Edited from the
Collection of F. I. Child by H. C. S argen t and G. L.
Kittredge. London, Harrapp. 15 s.

Ford, H., Shakespeare: his ethical U
Smith's Publ. Co. 4 s.

Foulkrod, Emily, Compounds of the word „horse", a
study in semantics. Diss. Philadelphia. 83 S. 8".

Franc, Miriam, Ibsen in England. Diss. Philadelphia.
195 S. 8».

Hamilton, W. H., John Masefield. A Critical Study.
London, Allen & Unwin. 7 s. d.

Jones, Daniel, An Outline of English phonetics. 2. ed.

With 131 ill. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner. 1922.

Xn, 221 S. gr. 8». Hlwbd. 120.

Jusserand. J. J., Histoire litteraire du peuple anglais.
Des origines k la Renaissance. 2'' ed. revue et oorrigee.
Paris, Firmin-Didot. VII. 580 S. 8».

K eiser, A,.. The influence of Christianitv on the voca-
bulary of Old English Poetry. Diss. Urbana, 111. 151 S. 8».

Ker, W. P., Joseph Ritson. Presidential Address, Mod.
Humanities Research Association Bulletin. Cambridge,
Bowes & Bowes, 1 s.

Landauer, Gustav, Shakespeare. Dargest. in Vorträgen.
Hrsg. von Martin Buber. 6.- 10. T.sd. 2 Bde. Bd. 1, 2.

Frankfurt a. M., Literar. Anst. Rütten & Loening. 1922.
VII, 352; 395 S. 8». Hlwbd. M. 500.

Laws of tlie Earliest English Kings, The. Edited and
Translated by F. L. A ttenborougb. Cambridge, Üni-
versity Press. 15 s.

Legouv, Geoffroy Cbaucer. Paris, La Renaissance du
Livre." 180 S. 8°. Fr. 4.

Lichtenberg, Karl, Der Einfluss des Theophrast auf
die englischen Characterwriters des 17. Jahrhunderts.
Diss. Berlin, Mayer & Müller.

Mackenzie, Kenneth, Conferenza suUa letteratura ameri-
cana. Bari, Laterza.

Marquardt, Paul, Das starke Partizipium Praeteriti im
Mittelenglischen. Diss. Berlin, Mayer & Müller. 71 S. 8°.

Matter, Hans, Englische Gründungssagen von Geoffroy
of Monmouth bis zur Renaissance. Heidelberg, AVinter.
M. 540 (=: Anglistische Forschungen 58).

Mawer, Allen, English place-name study, its present
condition and future possibilities. Brit. Academv, Proc. X.
London, Milford. 16 S. 8«.

Meditations on the Life and Passion of Christ, from
Brit. Museum, Addit. Ms. 11307. Edited by C. D'Evelyn.
Early English Text Sooietv, Orig. Series, CLVIII. London,
Milford.

Mezger, Fritz, Die angelsächsischen Länder- und Völker-
namen. Diss. Berlin, Mayer & Müller. 60 S. 8".

Muocioli, AI., Guglielmo Shakespeare nella vita e nelle
opere. Firenze, Battistelli. 188 S. 8". L. 6.

Oreans, K., Neuere Geschichte Englands. Entwicklung
seiner Kultur-, Rechts-, Wirtscbaf ts- und Staatengesohichte
vom Mittelalter bis zum Weltkrieg, mit besonderer Be-
rücksichtigung englischer Quellen dargestellt. Bonn,
Schröder. = Bücherei der Kultur und Geschichte, heraus-
gegeben von Hausmann. 13. 3 Teile. 1133 S. 8".

w 1 and the Nightingale, The, Edited with Introduction,
Notes, Translation and Glossary by J. W. H. Atkins.
Cambridge, Üniversity Press. 16 s.

Palmer, H. E., English Intonation. With Systematic
Exercises. Cambridge, W. Heffer. 5 s.

Patton, Julia, The English village, a literary study of
17.50 to 18-50. Di.ss. New York, Columbia Un. 236 S.' 8".

Perromat, C, William Wycherley: sa vie et son oeuvre.
Paris, F. Alcan. Fr 20.

Rea. J. D., Volpone, or, The fox, by Ben Jonson, ed.,

with introduction, notes and glossarv. Diss. New Haven,
Yale Univ. 2,54 S. 8".

Rolle de Hampole, Richard, English Prose Treatises
and Officium de Sancto Ricardo de Hampole. Edited by
G. G. P erry. Early English Text Society, Orig. Series Xi,
New Edition. London, Milford. 5 s and 1 s.

Roloff , Hans, Das Praesens historicum imMittelenglisohen.
Diss. Giessen. Giessen, Selbstverlag des Englischen Semi-
nars der Universität. 38 S. S".

Sadleir, M., Excursions in Victorian Bibliography. London,
Chaundy & Cox. 21 s.

Schreiner, Katharina, Die Sage von Hengest und Horsa,
Entwicklung und Nachleben bei den Dichtern und Ge-
schichtsschreibern Englands. Diss. German. Studien. 12.

Berlin, Ehering. 166 S. 8". M. 24.

Stecher, Richard, Erläuterungen zu Shakespeares Romeo
und Julia. 2., verb. Aufl. Leipzig. Herrn. Beyer. 1922.

60 S. kl. 8" = Wilhelm Königs Erläuterungen zu den
Klassikern. Bdch. 55. M. 10.

Steinitzer. Alfred, Shakespeares Königsdrameu. Ge-
schichtl. Einf. Mit 37 Vollb., 5 [eingedr.

|
Kt.-Skizzen u.

14 [eingedr,] Stammtaf. München, C. H. Becksche Verlh.
1922. VIII, 348 S. gr. 8'». M. 3-50; Hlwbd. M. -500; Lwbd.
M. 5.50.

Wendt. G., Grammatik des heutigen Englisch. Heidel-
berg, Winter. M. 120; geb. M. 180.

Zupitza, Julius [Jakob Schipper], Alt- und mittel-

englisches Uebungsbuch. Mit einem Wörterb. 12., verb.

Aufl., hrsg. von Albert Eichler. Wien und Leipzig,

W. Braumüller. 1922. Xlt, 389 S. 8». M. 90.

Agazzari, Filippo Degli, Gli „Assempri", a cura e con
mtroduzione di Piero Misciattelli. Siena, Libr. ed.

Giuntini-Bentivoglio e C. XXXIV, 239 S. 8". L. 14.
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Alarcön Capilla, A.. Galdös y su obia Madrid, Impr.
G. Hernandez. 2 pes.

Alexis, La Vie de Saint, Texte critique par Gaston Paris.
3'' edition. Paris, Cliampion. .50 S. S". Fr. 2.75. Classiques
fran<;ais du moyen äge. \.

Amoretti, Giovanni Vittorio, Giovanni Boine e la lettera-
tura italiana contemporanea. Bonn und Leipzig. K.
Schroeder. 1922. VIII, a:i S. 8» = Veröffentlichungen
des roman. Auslandsinstituts der rhein, Friedr.-Wilh.-
Univ., Bonn. Bd. 2.

Andre, Tony, Xavier de Maistre: etude. Firenze, Libr.
Internazionale. 88 S. 8". L. 3.

Anglade, Jo.seph, Notice bibliographique pour etudier
les patois meridionaux. Paris. Ed. de Boccard. 32 S. 8". Fr. 3.

Antona-Tra versi, Camillo, Cose carducciane. Torino.
Paravia. 146 S. 8». L. 6.

Arnoux, AI.. La Legende du Cid Campeador. D'apres
les textes de TEspagne ancienne. Paris, Piazza. 200 S.
8». Fr. 10.

Aucassin et Nicolette, Chante-fable du XII» siecle,
mise en francjais moderne par Gustave Michaut. Avec
une preface de Joselih Bedier. Paris, Boccard. Fr. 4..50.

Augustin-Tliierr y, A., Augustin Thierry (1795—1856),
d'apres sa corre.spondance et ses papiers de famille. Pre-
face de Gabriel Hanotaux. Paris , Plon-Nourrit. XII.
330 S. 8«. Fr. 12.

Baretti. Giuseppe. Le pii'i belle pagine scelte da F.
Martini. Milano, frateUi Treves. XI, 307 S. 8». Le piü
belle pagine degli scrittori italiani. scelte da scrittori
viventi; collezioiie diretta da Ugo Ojetti. No. 1.

Basinius Parmensis, Liber Isottaeus. A cura di
Ferruocio Ferri. Cittä di Castello, soc. tip. Leonardo da
Vinci. XXXVI, 99 S. 8».

Battisti, Carlo, Studi di storia linguistica e nazionale
del Trentino. Firenze. Le Monnier. XV. 226 S. 8". L. 20.

Baudelaire. Charles, Les Fleurs du mal. MDCCCLVII—
MDCCCLXI. Edition revue sur les textes originaux,
accompagnee de notes et de variantes et publiee par
Ad. Van Bever. 26» ed. Paris, les editions G. Cres et
Cie. VI, 4.50 S. 8». Fr. 6.

B edier, Jos., Discours de reception ä l'Academie franfaise.
Sur l'reuvre d"Edmoiid Rostand. Paris, Champion. 52 S. 8".

Belli, Giuseppe Gioacchino, Sonetti romaneschi e poesie
italiane. con prefazione di Augusto Castaldo e dizio-
narietto romanesco-italiano. Milano, Sonzogno. 380 S.
8». L. 5.-50.

Berchet, Giovanni, Le poesie, a cura di G. Targioni-
Tozzetti. Firenze. Sansoni. XIV, 461 S. 8». L. 5.

Bernard, .Jean Marc, Francjois \ illon 1431—1463. Son
oeuTre. Paris, Larousse. 160 S. S".

Beroul. Le Roman de Tristan. Edite par Ernest Mure t.

2» edition. Classiques frani,-ais du moven äge. No. 12.

Paris, Champion. XIV, 163 S. 8». Fr." 7.

Birago, Francesco, L'opera. Prefazione di Paolo Bellezza.
Milano. casa ed. L. F. Cogliati. XV. 123 S. 8". Scrittori
milanesi. No. 6.

BlancUart, P., Henry Bataille. Sa vie, son ceuvre. Paris,
Le Carnet critique. 72 S. S". Fr. 3.75.

Bloch, 0., La penetration du fran(;ais dans les parlers
des Vosges meridionales. Bibl. de l'Ecole des Hautes
Etudes fasc. 323. Paris. Cliampion. Fr. 15.

Bonnerot, Jean, Romain Rolland, son ceuvre. Etude
critique. Paris, Le Carnet critique. 180 S. 8». Fr. 5.

Bonvesino dalla Riva, Le meraviglie di Milano. Tra-
duzione dal testo latino, introduzione e commenti del
dott. Ettore Verga. Milano, casa ed. L. F. Cogliati.
LV, 95 S. 8». Scrittori milanesi. No. 3.

Bordeaux, H., La jeunesse d'Octave Feuillet. Paris,
Plon-Nourrit. VllI, 212 S. 8". Fr. 7.

Borgese, Giu.s. Ant., Risurrezioni. Firenze, soc. ed. F.
Perrella. X, 232 S. 8". L. 8. Biblioteca rara: testi e
documenti di letteratura, d'arte e di storia raccolti da
A. Pellizzari. III serie, XLI—XLVI.

Bourciez, Ed., Precis historique de phonetique franoaise.
5'' ed. revue et corrigee. Paris, Klincksieck. XL, 308 S. 8".

Bourget. Paul, Nouvelles pages de critique et de doctrine.
2 vols. Paris, Plon-Nourrit & Co. XXXIV, 286; X, 266 S.
8». Fr. 15.

Bourget, Paul, Flaubert. Paris, Champion. Fr. 5.

Bremond, E., Histoire litteraire du sontiment religieux
en France depuis la fin des guerres de Religion jusqu'a

nos jours. T. 3 : La Conquete mvsfcique. L'Ecole francaise.
Paris. Bloud & Gay. 700 S. S». Fr. 20.

Calderini, R., A. Ö. Minturno. poeta e trattista del 500.
Aversa, Tip. Noviello. L. 9.

Cappiello, Luigi, Di un influsso provenzale nel parlare
sorrentino. Velletri, tip. P. Stracca. Cent. 75.

Capri, Antonio. ,,Un uomo finito" o „Storia di Cristo"?
Arte e fede di Giovanni Papini. Milano, Sonzosno. 44 S.

L. 1..50.

Carducci, G , Giambi ed epodi. Con note di A. Alber-
tazzi. Bologna, Zanichelli. 313 S. 8». L. 6.-50.

Carducci, G., Levia gravia. Satana e polemiche sataniche,
con note dlA. Saletti. Bologna, Zanichelli. 319 S. 8".

L. 6.5U.

Carducci. G.. Odi barbare, con note di A. Albertazzi.
Bologna Zanichelli. 285 S. 8". L. 6.50.

Carducci, G, Primi Saggi. Bologna, Zanichelli. -509 S.
8°. L. 10.

Carrfere. .lean. Les Mauvais Maitres. Rousseau. Chateau-
briand. Balzac. Stendhal. George Sand. Musset. Baude-
laire. Flaubert. Verlaine. Zola. Paris, Plon-Nourrit.
XII. 288 S. 8». Fr. 7.

Gase IIa, Mario. Fonologia del dialetto di Fiorenzuola
d'Arda. Perugia. Unione tip. cooperativa. 71 S. Estr.
Studi romanzi.

Castro, A., Les romantiques espagnols: Rivas, Espronceda,
ZoriUa. Arolas. Paris, Renaissance du Livre. Fr. 4.

Gate r in a da Siena, Santa. Le lettere, ridotte a miglior
lezione, e in ordine nuovo disposte, con note di Niccolo
Tommaseo, a cura di Piero Misciattelli. Vol. I.

Terza edizione. Siena, libr. ed. Giuntini-Bentivoglio e C.
XLVI. 334 S. 8». L. 16.

Cavenaghi Campari, Paola, Un commento quattro-
centesco inedito ai Trionfi del Petrarca, nel cd. A. 363
della Biblioteca dell' Archiginnasio. Bologna. 15 S. 8".

L. 2..50. Estr. L' Archiginnasio.
Cecchini, Giovanni, Saggio suUa cultura artistica e

letteraria in Perugia nel secolo XIX. Fologno, F. Cam-
pitelli. 261 S. 8". L. 10.

Cercamon, Chansons. Ed. par A. Jeanroy. Classiques
franpais du moven äge 27. Paris. Champion. IX. 38 S.
8". Fr. 2..50. '

Cerini, Matteo, La poesia di Carlo Baudelaire. Catania.
Giannotla. 219 S. 8». L. 10.

Chapouniere. P., Une comedie inconnue de Marivaux:
La Provinciale. Paris, Societe anonyme des editious
„Sonor". .54 S. 8". Fr. 4.

Chiurlo, Bindo. La letteraturaladina delFriuli. IVedizione
aggiornata. L'dine, Libr. Carducci editrice.

Giemen t-.J an in. Victor Hugo en exil. Documents inedits.

Paris, Edition du Monde Nouveau. 208 S. Fr. 7. .50.

Courtois d'Arras, Jeu du XIIP siecle ed. par Edmond
Faral. Paris, Champion. Fr. 3. Neudruck der Classiques
fran^ais du moyen äge. 3.

Croce, Ben.. La letteratura della nuova Italia; saggi
critici. Secouda edi/.ione riveduta. Vol. III, IV. Bari
Laterza. 40_', 364 S. 8". L. 50.

Dauzat. Albert, La Geographie linguistique. Avec
7 figures dans le texte. Paris, Flammarion. 200 S. 8".

Fr. 4.50. Bibliotheque de eulture generale.
Dehenault, Jean, Les ffiuvres de. 1611—1682. Le Maitre

de M"i» des Houlieres. Precedees d'une notice par
Frederic La Chevre. Paris. Champion. LH. 1235 S.

Fr. 20.

Dechamps, J.. Sainte-Beuve et le Sillage de Napoleon.
Bibliotheque de la faculte de philosophie de Liege. Paris,
Champion. 116 S. 8«. Fr. 7..50.

Des Charmes, R., Autour de „Bouvard et Pecuchet".
Paris, F. Sant' Andrea & Marceron. Fr. 15.

Doumic, R. George Sand. Paris. Perrin. Fr. 10.

Du Deffand. M""', Lettres a Voltaire. Introduotion et

Notes de Joseph Trabucco. Paris, Bossard. 275 S.

8". Collection des Chefs-doeuvre meconnus, p. sous la

direction de M. Gonzague Truc.
Du ine. F.. Lamennais. Paris. Garnier. Fr. 10.

Duquesnel, Felix. Souvenirs litterairas. George Sand.
Dumas fils. Emile Augier. Pailleron. Sainte-Beuve.
Jules Sandeau. D'Ennerv. Coppee. Leconte de Lisle.

Paris, Plon-Nourrit. IV. '304 S. S". Fr. 7.

Errante. Vinc.. Lenau e i „Canti dei giunohi'. Bologna.
Zanichelli. VIII, 126 S. 8". L. 7.
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Esternod, Olande d', L'Espadon satvrique, 1"' edition
critique d'apres l'edition originale de löl9, avec une pre-
face, une bibliographie, un glossaire, des variantea et
des notes, par Fernand Fleuret et Louis Perceau.
Texte orne de plusieurs reproductions (faosimiles). Paris,
Lib. du ..Bon Vieux Temps". Jean Fort editeur. LXV,
20.3 S. S". Fr. 20. Satiriques fran^ais.

E ttmayer, Karl, Die Rolle der Verba vicaria im poetischen
Stil Lafontaines. .S.-A. aus Hauptfragen der Romanistik.
Festschrift für Philipp August Becker. Heidelberg,
Winter. S. 3-36.

Faure, Gabriel, Pelerinages passiones. 2" serie; Ames et
Deoors romantiques. iJans la „Vallee-aux-Loups" de
(-'hateaubriand. L'Italie, de Musset. Lamartine et les

..Hai-monies" toscanes. Saiute-Beuve a Rome et Naples.
Les Amours de Chateaubriand et de la marquise de
Vichet. Stendhal touriste. Au „Paradou" d'Emile Zola.
Paris, Bibliotheque Charpentier, Eugene Fasquelle editeur.
237 S. S«.

Faure, Gabriel, Les Amours de Chateaubriand et de
M"|f de Vichet. Paris, G. Cres & Co. Fr. 'k

Ferrari, Paolo, Teatro dialettale modenese, a cura di
Tommaso Sorbelli, con Introduzioni filologiche e
storiche di Giulio Bertoni e demente Coen. Modena,
Libr. editrice Vincenzi.

Filippini, Enrico. Studi frezziani. Foligno, Campitelli.
VI. 2.59 S. 7». L. lö.

Fioretti, I, del gloriose messere santo Francesco e
de'suoi frati, a cura di G. L. Passerini. Terza edizione.
Firenze, Sansoni. XXVI, 342 ,S. 8". L. 10.

Fioretti, I. di s. Francesco, a cura di Arnaldo Della
Torre. Torino, Paravia. LVI, 2tö S. 8». L. 8.

Flottes, P., Baudelaire. L'homme et le poete. Paris,
Perrin & Co. Fr. 7.

Fraticelli, V. L., Svampi di leggenda e di storia nella
cantica del „corrotto" amore: Manfredi. con una apendioe
polemica. Campobasso, De Gaglia e Nebbia. 71 S. 8".

Fubini, Mario, Alfred de Vignv. Saggio critico. Bari,
Laterza. 173 S. 8". L. 8..30.

Gamillscheg, Ernst, Wetzstein und Kumpf im Gallo-
romanischen. Sonderabdruck aus Archivum Romanictim
^ I, 1. Hergestellt mit Unterstützung der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften. 104 S." 8°,

Garibotto, C, I maestri di grammatica a V'erona dal
1200 a tutto ü l-öOO. Verona, la Tipografia veronese.
47 S.^ 8».

Gaudioso, Teresita, II giornalismo letterario in Toscana
^
dal 1848 al 18.59. Firenze, Perrella. 184 S. 8«. L. 2.5.

G essler, Walter, Die Deglutination im Italienischen.
Diss. Basel. Auszug. S.-A. aus dem Bericht der Philo-
logisch-Historischen Abteilung der Philosophischen Fa-

^
kultät der Universität Basel 1922. S. 24—43.

Giacomino da Verona, Fra, La Gerusalenime Celeste
e la Babilonia infernale, secondo la lezione dei quattro
codici oonosciiiti, a cura del dott. Emilio Barana.

_

Verona, la Tipografica veronese. 1-58 S. 8".

Gillieron, ,T., Les etymologies des etymologistes et Celles

^

du peuple. Paris, Champion. 67 S. 8". Fr. 5.

Gillieron, J., Menagiana dvt XX'' siecle. Paris, Champion.
_^
24 S. 8». Fr. 3.

Giraud, V^ictor, Maurice Barres. Paris, Hachette. 160 S.
8». Fr. 6.

Gregor, von Tours, A\iswahl aus den Werken des, heraus-
gegeben von H. Morf. Heidelberg, Winter. M. 36.

(= Sammlung vnlgärlateinischer Texte. 6.)

Guibert d'Andrenas, Chanson de geste. Publ. pour
la premiere fois par J. Melander. Paris, Champion.
LXVI 1.51 S. 8«.

Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Le Roman
de la Rose, publie par Ernest Langlois. Tome III.

Publication de la Societe des Anciens Textes. Fr. 18.

Haak, Paul, Die ersten französischen Shakespeare-Ueber-
setzungen von La Place und Le Tourneur. Diss. Berlin.
94 S. 40.

Hallays, A., Jean de la Fontaine. Paris, Perrin. Fr. 12.

Hamelins, Paul, Introduction ä la litterature fran9aise
et flamande de Belgique. Paris, Office de Publicite.
316 S. 8". Fr. 1.5.

Hauptfragen der Romanistik. Festschrift für Philipp
August Becker zum 1. Juni 1922. Heidelberg, Winter.
M. 31.5. Geb. M. 390. (= Sammlung Romanischer Ele-

mentar- und Handbücher V, 4.) XXVII, .322 S. 8».

(Inhalt: Verzeichnis der bis 1!I22 erschienenen Veröffent-
lichungen Philipp August Beckers. — Karl E ttmayer ,

Die Rolle der S''erba vicaria im poetischen Stil La-
fontaines. — Matthias Friedwagner, Zur Aussprache
des lateinischen C vor hellen Vokalen. — Ernst Gamill-
scheg, Zur sprachlichen Gliederung Frankreichs. —
Leo Jordan, Die verbale Negation bei Rabelais und die
Methode psychologischer Einfühlung in der Sprach-
wissenschaft. — Eugen Lerch. Die Aufgaben der ro-
manischen Syntax. — Erhard Lommatzsch, Deiktische
Elemente im Altfranzösischen. — Wilhelm Meyer-
Lübke, Zentripetale Kräfte im Sprachleben — Gustav
Rieder, Probleme des Kriegsfranzösischen. — Karl
Vossler, Neue Denkformen im Vulgärlatein. — Josef
Bruch, Literaturgeschichte und Sprachgeschichte. —
Hanns Heiss, Zur Charakterisierung der französischen
Literatur des 19. .Jahrhunderts. — Victor Klemperer,
Der fremde Dante. — Fritz Neubert, Französische
Rokokoprobleme. — Emil Wink 1er, Das Kunstproblem
der Tierdichtung, besonders der Tierfabel.)

Hertz, H, Henri Barbusse. Sa vie. son omvre. Paris,
Le Carnet critique. 68 S. 8". Fr. 8..50.

Hinzelin, E., Erckmann-Chatrian. Paris, .1. Ferenczi.
2.56 S. 8». Fr. 12.

Huon le Roi. Le Vair P.alefroi, avec deux versions de
La Male Honte, par Huon de Cambrai et par
Guillaume. Fabliaux du XIIL' siecle, edites par Arthur
Längfors. 2«' edition revue. Paris, Champion. XV,
68 S. 8". Les classiques francjais du moyen äge. 8.

Idealistische Neuphilogie. Festschrift für Karl
Vossler zum 6. .September 1922. Herausgegeben von
Victor Klemperer und Eugen Lerch. " Heidelberg,
Winter. (= Sammlung Romanischer Elementar- und Hand-
bücher V, .5.) XIII, 288 S. 8". M. 285. Geb. M. 360.

(Inhalt: Verzeichnis der Schriften von Karl Vossler. —
Benedetto Croce, Per una Poetica raoderna. — Victor
Klemperer, Romantik und französische Romantik. —
Oskar VValzel, Wege der Wortkunst. — Karl Bühl er.
Vom Wesen der Syntax. — Eugen Lerch, Typen der
Wortstellung. — Gertraud Lerch, Die une'igentlich

direkte Rede. — Leo Spitzer, Das synthetische und
das symbolische Neutralpronomen im Französischen. —
Cesare de Lollis, Arnaldo e Guittone. — Gustav
Ehr is mann, Dantes Göttliche Komödie und Wolfram
von Eschenbachs Parzival. — Helmut Hatzfeld, Der
Geist der Spätgotik in mittelfranzösisohen Kultur-
denkmälern. — Hanns Heiss, Molieres Entwicklung.

—

Arturo Farinelli. Dalle ultime lettere di Paul Heyse.
Emil Winkler, Der Weg zum Symbolismus in der
französischen Lyrik. — Ludwig Pf an dl. Die spanische
Lyrik seit 18-50. — Wilhelm Friedmann, Andre Gide.)

.Tecklin, Fritz, Land und Leute des Unterengadins und
Vintschgaues im 14. Jahrhundert. Chur 1922. (Buchdr.
Sprecher, Eggerliug & Cie.; [Histor.-Antiq. Gesellschaft
von Gravxbündeu, verkehrt nur direkt, lt. Mitteilung].)

XIV, 107 S. gr. 8». Fr. 5.

Köhler, Friedrich, Rousseau. 6 Vortr. Bielefeld und
Leipzig, Velhagen & Klasing. 1922. 91 S. 8" = Die
Bücherei der Volkshochschule. Bd. 32. M. 24.

Kj eil man, Hilding, La deuxieme collection anglo-nor-
mande des Miracles de la Sainte Vierge et son original

latin. Avec les miracles correspondants des mss. fr. 37.5

et 818 de la Bibliotheque Nationale. Paris. Champion.
Uppsala, A. B. Akademisak Bokhandeln. (Arbeten ut-

gifna med understöd af Vilhelm Ekmans Universitets-

fond, Uppsala. 27.) CXXXI, 368 S. 8«. Kr. 20.

Kolney, F., Laurent Tailhade. Sa vie, son amvre. Paris,

Le carnet critique. 72 S. 8". Fr. 4.5.

Krüger, Gustav, Französische .Synomik nebst Beiträgen
zum Wortgebrauch. Lfg. 13/14 "(Schluss). S. 11-53-1330,

XX S. Dresden und Leipzig, C. A. Koch. 1921. (Ausg.

1922.) gr. 8». M. 38; Subskr.-Pr. M. 20. Der Subskr.-Pr.

ist mit Ausgabe dieser beiden Lfgn. erloschen.

Lachevre, Fred., Claude Le Petit et la Muse de la Cour
(l'Tseptembre—28 octobrel657). Paris, Champion. 103S. 8".

La Mothe Le Vayer, Deux dialogues sur la divinite

et l'opiniätrete. Introduction et Notes par A. Tisserand.
Paris, Bossard. Fr. 12.

Lasser re, P-, Cinquante ans de pensee francaise. Le
Germanisme et l'Esprit humain. Virgile et la Guerre.

29
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L'EcoIe de l'art pour l'art. La Poesie franfaise et le

Midi. Les Humanites classiques et la Vie nationale.
4" edition. Paris, Plon-Nourrit. VI, 28b S. 8». Fr. 7.

Laterz.i, Maria. Girolamo Tiraboschi: vita e opere. Bari,
Laterza. 124 S. 8".

Lattanzi, G., La patria nella urica italiana. Eoma,
P. Maglione e C. Strini succ. Loesclier. 117 S. 8". L. 6.50.

Leopardi,G-., I Canti, con conimento di Ladislao Kulc-
zyclii. Vol. II. Roma, Albriglii, Segati eC. 154 S. 8". L. 6.

Lerch, Eugen. Die Aufgaben der romanischen Syntax.
S.-A. aus Hauptfragen der Romanistik. Festschrift für
Phil. Aug. Becker. Heidelberg, Winter. S. 81— 100.

Lerch, Eugen, Typen der Wortstellung. S.-Ä. aus Idea-
listische Neuphilologie. Festschrift für Karl Vossler.
Heidelberg, Winter. S. 86—106.

Levi, Cesare, Studi molieriani. Palermo, Sandron. 231 S.
8". L. 9. Biblioteca Sandron di scienze e lettere. No. 76.

Levi, Ezio, V. Blasco Ibafiez e il suo capolavoro Cafias y
Barro. Firenze, soc. ed. La Voce. 46 S. 8". L. 3.

Ligne, Prince de, Lettres a Eugenie sur les spectacles.
Edition oritique par Gustave Charlier. Paris, Cliampion.
138 S. 8». Fr. 7.

L iguori, Emilio, e Pelli Amedeo, Dizionario carducciano.
Terza ed. riveduta e aumentata di un'appendice. Firenze,
Barbera. VI, 344 S. 8'\ L. 1.5.

Lirica portoghese, Antica. Roma, Maglione e Strini.

48 S. 8". L. 6.50. Testi romanzi per uso delle scuole,
a cura di C. De Lollis, No. 4.

Lommatzsch, Erhard, Deiktische Elemente im Alt-
französischen. S.-A. aus Hauptfragen der Romanistik.
Festschrift für Philipp August Becker. Heidelberg. Winter.
S. 101—12.5.

Magen, Emile, Une amie inconnue de Meliere. Suivi de
.,Moliere et rUniversite". Documents inedits. Paris, Emile-
Paul freres. 132 S. 8«. Fr. 4.

Mailly, Anton v., Sagen aus Friaul und den Julischen
Alpen. Gesammelt und mit Unterstützung von Johannes
Bolte hrsg. Leipzig, Dietrichsche Verlh. 1922. XVI,
128 S. gr. 8». M. 81 ;

geb. M. 120.

Mancuso, Auton Aurelio, Arturo Graf poeta della morte.
Saggio critico. Messina, Casa ed. G. Principato.

Massen, G. A.. Paul Fort. Sa vie, son ceuvre. Paris,
Le Carnet critique. 68 S. 8". Fr. 3.75.

M aurras, Gh., Romantisme et Revolution. Paris, Nouvelle
Librairie Nationale. 300 S. 8" Fr. 12..50.

M ase, Jean, Les Caliiers de l'anti-France. Fase. 1 : L'Idole:
„L'Europeen" Romain Rolland. Paris, Editiona Bossard.
92 S. 8". Fr. 2.70.

Mazzini, Giuseppe, Scritti scelti ordinati ed annotati con
Prefazione di Rosolino Guastalla. Torino, Paravia. MII,
283 8. 8». L. 12.

Mazzini, Giuseppe, Le Opere scelte e illustrate da F. L.
Mannucci. Firenze-Napoli, Fr. Perrella.

Meozzi, Antero, L' opera di Giosu^ Carducci. Firenze,
A. Vallecchi. 561 S. 8». L. 18. La critica letteraria,
a cura di E. Codignola. I.

M e s s e r s c h m i d t , Ludwig, Ueber französisch „bei esprit".
Eine vi-ortgesohichtliche Studie. Giessen, Im Selbstverlag
des romanischen Seminars. 64 S. 8". M. 24 = Giessener
Beiträge zur Romanischen Philologie. IX.

Michaut, G., Anatole France. Paris, Boccard. 316 S. 8".

Fr. 6.7.5.

Molifere, L' Amour medecin. Strasbourg, Heitz. 47 S.
8°. Fr. 1.50. Bibliotheca Romanica 256.

Moliere, Monsieur de Pourceaugnac. Strasbourg. Heitz.
80 S._ 8». Fr. 1.50. Bibliotheca Romanica. 255.

Neppi, Alberto. Le novelle di Guv de Maupassant. Ferrara.
soc. tip. ed. Taddei. 163 S. 8». L. 9. Logos: biblio-
teca di cultura.

Neuss, Wilhelm, Die katalanische Bibelillustration um die
Wende des ersten Jahrtausends und die altspanische
Buchmalerei. Eine neue Quelle zur Geschichte des Aus-
lebens der altchristlichen Kunst in Spanien und zur früli-

mittelalterlichen Stilgeschichte. Bonn, K. Schröder. 160 S.
4" und 220 Abbildungen auf 64 Tafeln. M. 250 = Ver-
öffentlichungen des Romanischen Auslandsinstituts der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Uriiversität Bonn, Bd. III.

Oppeln-Broniko wski, F. v., Beyle—Stendhals Lebens-
roman. Berlin-Lichterfelde, E. Runge = Der Liclitkreis.

Geb. M. 70.

Poesies, Les, des quatre troubadours d'Ussel publiees

d'apres les manuscrits par Jean Audiau. Paris, Dela-
grave. 160 S. 8».

Poeti antichi lombardi. Prefazione, commento, note e

bibliografia di Ezio Levi. Milano, casa ed. L. F. Co-
gliati. XLV, 129 S. 8». Scrittori milanesi. 1.

Pons, Silvio, Sainte-Beuve et -les Hugo. Le critique,

l'homme. Pignerol, Impr. Sociale. 54 S. S".

Prati, Giacomo, Poesie scelte, con prefazione di F. Martini.
Firenze, Sansoni. XLI. 374 S. 8». L. 5.

Pro V erb i, frasi e modi proverbiali del Ravennate raccolti

e spiegati da Giuseppe Kardi con prefazione del prof.

Santi Muratori. Imola, Coop. tip.-ed. P. Galeati.
Racine, J., Lettre ä son fils. suivie de lettres de J. B.
Racine k Louis Racine. Introduction par G. Truc.
Paris, Bossard. Fr. 12.

Restori, Vasco, Dal latino plebeo all' italiano illustre.

Come si ebbe l'unico, comune. volgare italiano. Mantova,
Industrie grafiche italiane. 149 Sl 8".

Rieffei, Charles, Deutsch-französisches Satzlexikon für
Praxis und Fnterricht. Erg. u. bearb. von Heinrich
Rabe. 11.— 15. Tsd. Stuttgart und Berlin, Deutsche
Verlags-Anstalt. 1922. VIU, 661 S. 4". Hlwbd. M. 400.

Rimbaud, Isabelle, Reliques. Rimbaud mourant. ^lon
frere Arthur. Dernier Voyage de Rimbaud. Rimbaud
catholique. Dans les remous de la bataille. Paris, Mercure
de France. 224 S. 8". Fr. 6.50.

Ringenson, Karin, Etüde sur la palatalisation de K
devant une vovelle anterieure en franfais. Paris, Champion.
161 S. 8°. Fr. 20.

Rohlfs, Gerhard, Das romanische habeo-Futurum und
Konditionalis. (Mit einer Sprachkarte.) Estratto dal-

l'Arcluvum Romanicum VI, 1. Florenz, Leo S. Olscbki.

Roland, Chanson de. Ed. par J. B edier. Paris, H. Piazza.
Fr. 12.

Ronsard, P. de, Le livret des folastries. Introduction
et Notes par F. Fleuret et L. Perceavi. Paris, Bibl.

des curieux. Fr. 12.

Roques. Mario, Sur deux particularites metriques de la

vie de Saint Gregoire en ancien franc^ais. Paris, Champion.
26 S. 8". Fr, 2. (Supplement aux Melanges publies pour
le t'inquantenaire de l'Ecole des Hautes Etudes. Biblio-

theque de l'Ecole des Hautes Etudes. Fase. 230.)

Rotondi, Giuseppe, Federico Frezzi: la vita e 1' opera.

Todi, casa ed. Atanor. 171 S. 8". L. 7. Biblioteca
umbra. 10.

Sainte-Beuve, C. A., Voyage en Italie. Preface et

notes de G. Faure. Paris, Cres. Fr. 6.-50.

Satires, les, franpaises du XVI« siecle. Recueülies et

publiees avec une preface, des notices et un glossaire

par F. Fleuret et L. Perceau. 2 Bände. Paris,

Garnier frferes. 250. 266 S. 8". Jeder Band Fr. .5.

Scalia, Natale, Giovanni Verga. Ferrara, soc. tip. ed.

Taddei. 315 S. 8". L. 12. Logos: biblioteca di cultura.

Sei liiere, Ernest, Balzac et la Alorale romantique. Paris,

F. Alcan. 103 S. 8°. Fr. 5.

Seviette, Gaston, Les Vieilles Chansons des Pays de
France. Paris, CoHn. 138 S. 8». Fr. 6.50.

Sgadari, F., C. Baudelaire, ,,Les Fleurs du mal": Saggi
critici. Catania, Galatola. L. 10.

Solente, E., Le Grand-pere maternel d' Alfred de Musset.
Paris, Editions Athena. 20 S. 8". Fr. 1.50.

Spitzer, Leo, Italienische Umgangssprache. Bonn und
Leipzig, K. Schroeder. 1922. XX. 313 S. 4» = Ver-

öffentlichungen d. roman. Auslandsinstituts d. Rhein.
Friedr.-AVilh.-Univ., Bonn. Bd. 1. M. 130.

Stendhal, La Chartreuse de Parme. Fac-simile de l'exem-

plaire de Stendlial corrige , interfolie et annote prepare
par l'auteur pour une nouvelle edition (inedite). 3 Bde.

Paris, Champion. 8». Fr. 1500. (Der 3. Band — XIV,
110 S. — enthält eine Preface von P. Arbelet und die

Transkription der Korrekturen, Anmerkungen und Nach-
träge.)

Stro wski. F., La Renaissance litteraire de la France con-

temporaine. Paris, Plon-Nourrit. 296 S. 8". Fr. 7.5ii.

Taccetta, Graziella, Gabriello Chiabrera e la sua pro-

duzione epica. Catania, tip. la Rinascente. 304 S. 8". L. 10.

Tallandini, A., A. Houdart de la Motte, a travers son
o?uvre et .ses theories. Bologna. G. Oberosler. 29 S. 8°.

Thesavirus linguae forojuliensis. Questione I: La
cucina, a cura di Ugo Pellis, Udine, Societä filologica

friulana G, I. Ascoli. 61 S. 8».
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Thibaudet, Albert, Gustave Flaubert. Sa vie. ses romana,
son style. Collection La Critique. Paris, Plon-Nourrit.
X. 328 S. 8». Fr. 7..i0.

Tilley, A., Mediaeval Frauce. A Companion to French
.Studies. Cambridge, University Press. 2.5 s.

Tristan et Iseut, Roman de. Publie par J. B edier.
Pariis, Piazza. Fr. 75.

Tuffrau, Paul, Les Lais de Marie de France. Traduits
du texte ancien. Paris, Piazza. 8". Fr. 10.

Uricchio, G., Appunti du Giaconio Leopard i. Napoli,
tip. S. Morano. «2 S. 8».

Ventura, Giovanni, Poesie scelte. Introduzione di An-
gelo Ottoloni. Milano, Cogliati. XXXI, 131 S. 8».

bcrittori milanesi no. 7.

Verdie, Aleste. (Euvres gasconnes de Meste V er die,
poete bordelais 1779—1820. Edition nouvelle soigneuse-
ment collationnee, considerablement augmentee et pre-

cedee d'une notice siu- Antoine Verdie, son temps , sa
vie, ses ceuvres, sa langue. par Leon Bonnet. Preface
de Edouard Bourciez. Bordeaux, Feret et fils editeurs.

310 S. 8». Fr. 7..50.

Viglietta, M., A. Manzoni e il romanticismo. Palermo,
coop. tip. Prometeo. 67 S. 8°.

Villey, P.. Tableau cbronologique des publications de
Marot. Paris, Champion. 172 S. 8». Extrait de la

„Eevue du XVI'' siede" T. 7—8.

Villev, P., Essais de Montaigne. T. 1. Pai-is, Alcan.
421 S. 8». Fr. 10.

VIoberg, Maurice, La Legende Doree de Notre Dame.
Hiiit contes pieux du moyen äge, avec une introduction
et des notes critiques et bibliographiques. Paris, Longuet,
239 S. 8».

"Watson, F., Luis Vives: el gran valenoiano. 1492— 1.540.

Hispanic Societv of America; Xotes and Monograplis IV.
London, Milford. s. 7 d. 6.

AVeick, Erhard: Lat. „cadere" im Französischen. Mit
1 Kt. Giessen (Ludwigstr. 19), Roman. Seminar (a. d.

Universität) 192'-'. II, 48 S. 4"^Giessener Beiträge zur
roman. Philologie. 8°. M. 16.

Werner, Ernst, Die Darstellung des Empfindungslebens
in der Astree des Honore d'Urfe. Nürnberg, Held. 96 S.

S". Würzburger Diss.

Wink 1er, Emil, Der Weg zum Symbolismus in der fran-

zösischen Lyrik. S.-A. aus Idealistische Xeuphilologie.
Festschrift für Karl Vossler. Heidelberg, Winter. S. 238
bis 2.56.

W i n k 1 e r , Emil, Das Kunstproblem der Tierdiohtung. be-
sonders der Tierfabel. S.-A. aus Hauptfragen der Roma-
nistik. Festschrift für Philipp August Becker. Heidel-
berg, Winter. S. 280—3Ü6.

Witthoff, Jolianna, Das Motiv des Zweikampfes zwischen
Vater und Sohn in der französischen Literatur. Diss.

Bonn. 68 S. 8".

Zingarelli, Nicola, Vocabolario della lingua italiana.

la edizione. Greco Milanese, Bietti e Reggiani. VI,
1724 S. 8».

Zvromski, E., Eugenie de Guerin. Paris, Libr. A. Colin.
'219 S. 8». Fr. 7.

Zvromski, E., Maurice de Guerin. Paris, Colin. 204 S.
8». Fr. 7.

Danteliteratur.
Baldisserri, D. L., Benvenuto da Imola (sesto centenario

dantesco). Imola, tip. Imolese. 79 S. 8". L. 4.

Basile, Nicola, Dante e i Preti. Alessandria, tip. Coope-
rativa. 128 S. 8». L. 3.

Biondi, Emilio, Dante alle soglie dell' ultimo refugio.
Fase. I. Faenza, tip. F. Lega. 20 S. 8" con due tavole.

Calderisi, R.. Nel sesto centenario della morte di Dante
Alighieri : note e chiose su alcuni punti oscuri della Di-
vina Commedia. Aversa , tip. fratelli No'viello. 75 S.
8». L. 5.

Canudo, L' Arne Dantesqvie. Paris, La Renaissance du
livre. 180 S. 8». Fr. 4.

Cipolla,C., Studi danteschi raccolti dall' Accademia di agri-
coltura, soienze e lettere di Verona. V^erona. Cabianca. L.25.

Culcasi, Cai-lo, L' amore e il sogno nell' opera di Dante.
Cittä di Castello. casa ed. II Solco. 47 S. ü". L. 2.50.

Dante, Die Göttliche Komödie. Uebertragen von Richard
Zoozmann. Mit Einführungen und Anmerkungen von

Constantin Saut er. 5. und 6. Auflage. Freiburg i. Br.,
Herder. IX, 694 S. 8». M. 160, geb. M. 220.

Dante Alighieri, Le opere minori, annotate da G.
L. Passerini. Nuova edizione, riveduta sul teste della
Societa dantesca italiana. I: La Vita Nuova. Firenze,
Sansoni. XIX. 202 S. 8o. L. 3.

Dante Alighieri, II canzoniere. Prima edizione pre-
rafaellistica, con XII quadri di Dante Gabriele Rossetti.
Introduzione di Marcus de Rubris. Torino, soc. tip. ed.
Nazionale. XLI. 128 S. 8". L. 45. Dantis amatorum
editio, a cura di Marcus de Rubris. Vol. IL

Dante Alighieri, La Vita Nuova, illustrata dei quadri
di Dante Gabriele Rossetti. Studi prefatori di Antonio
-\gresti. Torino, soc. tip. ed. Nazionale. XLVIII,
130 S. 8". L. 40. Dantis amatorum editio. Vol. I.

Dante Alighieri, Vita Nova. Traduite par Henry
Goch in. Lyon, H. Lardanchet. XIV. 150 S. 8».

Dante Alighieri, La Vita Nuova, con introduzione e
commento di Domencio Guerri. Firenze, F, Perrella.
XXXV, 118 S. L. 5.

Dante e l'Italia, nel VI centenario della morte del
poeta. Roma, Fondazione Marco Besso (soc. poligr. Ita-
liana), 1921. 8». XXVIII, 406 S. — F. D'Ovidio,
Proemio. — G. Salvadori, Giustizia e pace nel secolo
di Dante. — E. G. Parodi. L' ideale politico di Dante.— G. Gentile, La filosofia di Dante. — I. DelLungo,
Dante e la lingua italiana. — C. Ricci, Dante e le arti
belle. — F. Angelitti, Dante e 1' astronomia. —
A. Solmi, Dante e il diritto. — V. Rossi, Dante nel
trecento e nel quattrocento. — F. Flamini, Dante nel
Cinquecento e nell' et;i della decadenza. — G. Mazzoni,
Dante neir inizio e nel vigore del risorgimento. — L.
Pietrobono, Le ascensioni di Dante e 1' Italia avvenire.

Dante e Siena. Con illustrazioni di Arturo Viligiardi.
Volume pubblicato a cura del comune di Siena in onore
di Dante Alighieri . nel VI centenario della sua morte.
Siena, tip. Lazzeri. VIII, 4.59 S. 8". (Inhalt; P. Ross i,

Dante e Siena. — G. Mengozzi, Dooumenti danteschi
del r. archivio di Stato di Siena. — F. lacometti,
Manoscritti e edizioni dantesche della biblioteca comun.ale
di Siena. — V. Lusini, Note storiche sulla topografia
di Siena nel secolo XIII. — G. Chierici, La casa senese
al tempo di Dante. — C. Mazzi, Folcacchiero del Fol-
cacchieri e 1' „Abbagliato", — D. Barduzzi, Di un
maestro dello Studio senese nel Paradiso dantesco. —
G. B. B e 1 1 i s s i m a , Esecuzione dell' atto di ces.sione del
porto di Talamone fatta alla repubblica di Siena dai

I

monaci di S. .Salvatore di Montamiata. — G. Chierici,
I

II restauro del chiostro della chiesa di S. Cristoforo. —
A. Viligiardi, Frammenü della cittä (epoca di Dante).

Dante eNovara, nel sesto centenario della morte. No-
vara, tip. E. Cattaneo. 239 S. 8". Tancredi Mario Rossi,
Di fra Dolcino. con pretazione e note di A. Viglio. —
Guido Bustico, Dantisti e dantofili in Novara. —
A.Massara, Dante e la scuola del maestro delle sentenze.

Dante e Bologna: conferenze di Giuseppe Albini, Francesco
Flamini, Alfredo Galletti, Corrado Ricci. Bologna,
Zaniohelli. VI, 104 S. 8». L. 5.

Della Torre, Ruggero, Dalla Vita Nova al sacro poema:
la mirabile visione , lo stUo nuovo , il mi.^terioso amore.
Recanati, tip. R. Simboli. 39 S. 8».

Deutsohek Dante- Jahrbuch. VI. Band. Heraus-
gegeben von H. Daffuer. Jena, Diederichs. 148 S. 8".

(Inhalt: F. Kampers, Dantes Beziehungen zur Gnosis
und Kabbala. — E. Krebs, Die Unentschiedenen [Inf.

III, 37—42J. — F. Konen, Dante und Pier Damiano.

—

W. Seh er er, Dantes pädagogische Bedeutung. — .lohann
Georg, König Johann von Sachsen und die Dante-
forschung seit lUO.Iahren. — H. Daffner, Joseph Kohler f.— H. Daffner, Dante in der Musik. — Ergänzung zu
S. Hellers Paradiesübersetzung'. — H. Daffner,
Bücherschau.)

Ercole, Fr., II prologo del poema sacro. Palermo, Gian-
nitrapani. 63 S. 8".

Fabbricotti, C. A., Dante ed alcuni aspetti dell' opera
sua. Carrara, tip. G. B. Petretti. 46 S. 8".

Flori, Ezio. Della vita e dell' opera di Dante. Firenze,

Le Monnier. 211 S. 8«. L. 8.-50.

Fontana, V., II conte Francesco Cipolla ed i suoi studi

su Dante e la Divina Commedia. Verona, A. Mondadori.
20 S. 8". L. 3.
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Garzia, Raffa, Su i vivagui del libro eterno. Bologna,
Stab, poligr. riuniti. 124 S. 8°.

Gori, 6., Le bellezze della Divina Commedia. Milano,
Moderuissima, casa ed. italiana. 129 S. 8°. L. 6.

Guglielmi netti, Riccai-do, La Vergine madre nel poema
saoro. Torino, Libr. ed. internazionale P. Viamo.

Hauvette, Henri, Etudes sur la Divine Coinedie. La
. composition du poeme et son rayonnement. Paris, Cliam-
pion. 238 S. 8". Fr. 10 = Tome XII der Bibliotheque
litteraire de la Renaissance.

Jakubczvk, Karl, Dante, sein Leben und seine Werke.
Mit 1 Titelb. 2. u. 3., verb. Auf 1. .5.— 9. Tsd. Freibura- i. Br., :

Herder & Co. 1922. XIH, 309 S. 8«. M. 86, Hlwbd. '^M. 107.

Ledda, Pantaleo. Dante e la Sardegna. Roma, Rivista
sarda. 89 S. 8». L. 4.

j

Lepicier, Ale.ssio Maria, Maria mediatrice tra Dio e gli

uoniini nel Purgatorio di Dante, con appendice sulI' im-
maggine della ss. Annuuziata di Firenze in relazione ad
una descrizione nel Purgatorio di Dante. Roma, tip.

Pontificia nell' istituto Pio IX, 4G S. 8".

Mussi, Luigi, Dante, i Malaspina e la Lunigiana; con-
fereuza. Mass, tip. G. Manuucci. 34 S. 8". L. 2.

Pasi Vaocari, Elvira, La donna nel poema dantesco.

Roma, Maglione e Strini; 128 S. 8°.

P eil

i

zzari, A., Dante e 1" anima nazionale. Firenze, Per-
rella. 48 S. 8». L. 5.

*

P e n s i e r o , 11, massonico di Dante ; riti e simboli masso-
nici nella Divina Commedia. Per L. B. Napoli, tip.

A. Tocco. 72 S. 8». L. 5.

Righini. E., L' agriooltura nella Divina Commedia. Fer-
rara, sog. tip. ed. Taddei. 94 S. 8". L. 4.

Saitta. Salvatore, La psicopatie nella Divina Commedia.
Catauia, Giannotta. 38 S. 8". L. 2.50. 1

Schneider, Friedrich, Die Entstehungszeit der Monarchia
Dantes. Greiz i. V. und Leipzig, H. Bredts Nachf. 1922.

XVI, 67 S. mit eingedr. Faks. 8». M. 40.

Scotto di Pagliara, Gius. Domenioo, L' esercito e la

mariua in Dante. Napoli, fratelli De Gaudio. 119 S. 8".

Semeria. Giovanni, La Vergine e Dante. Torino, soc. ed.

Internazionale. .50 S. 8'\ L. 2.

Studi danteschi diretti da Michele Barbi. Vol. IV. Fi-

renze, Sansoni. 158 S. 8". L. 12.50. (Inhalt ; Pio R ajna.
II titolo del poema dantesco. — G. Vandelli, Xote sul

testo critico della Commedia. — Aurelio Regis, ,,E sua
nazion sarä tra feltro e feltro". — S. Debenedetti,
Chiosa ad un passo del canto di Giustiniano. — Fr. Fi-
lippini, Un possibile autore del „Fiore".

Studi danteschi, a cura della r. deputazione di storia

patria per le provincie di Romagna, nel VI centenario
della morte, del poeta. Bologna, Zanichelli. 210 S. 8".

L. 12. (Inhalt: C. Ricci, Dante e la Romagna. —
G. Zaccagnini, Guido Guinizelli e le origini bolognesi
del dolce stil novo. — S. Gaddoni. II testamento di

Maghinardo Pagano di Susinana. — F. Filippini,
L' insegnamento di Dante in Ravenna. — A. Trauzzi,
il volgare eloquio di Bologna ai tempi di Dante. —
F. A. Massera, Un romagnolo imitatore del poema dan-
tesco nel quattrocento [Benedetto da Cesena], — S. Mu-
ratori , Un aneddoto per la storia della fortuua di Dante.
— M. Catalano, Dante e Ferrara.)

Tommaseo, Niccolö , Discorsi su Dante. A cura e con
introduzione di Xunzio Vacoalluzzo. Lanoiano, G. Ca-
rabba. 174 S. 8».

Vandelli, G., II canto XXVIII del Paradiso. Lectura
Dantis. Firenze, Sansoni. 47 S. 8". L. 2.50.

Veran, .Jules, De Dante a Mistral (Les Troubadours.
Saint Fran^ois d'Assise. Dante. Petrarque. Mistral).

Paris, Boccard. 224 S. 8°. Fr. 6.7.5.

Vianello, Xatale, II trattato della Monarchia di Dante
Alighieri. Genova, stab. Grafico-editoriale. 220 S. S". L. 15.

Zamoarelli, Pacire Luigi, II culto di Dante tra i padri

somaschi. Roma, tip. pontificia nell' istituto Pio IX,
229 S. 8".

Literarische Mitteilungen, Personal-
nachrichten usw.

Bibliographie der Werke Abrahams a Sancta
Clara: Dio in wissenschaftlichen Kreisen seit .Jahren mit

.Spannung erwartete Zusammenstellung der Erst- und Früh-

drucke aller Abrahamischeu Schriften wird nun doch (trotz

Papiernot) in Bälde erscheinen, und zwar im diesjährigen
(50.) Bande des ..Freiburger Diözesan-Archivs" (Freiburg i.Br..

Herder & Co.). Die grosse Bedeutung dieser neue.sten Ver-
öffentlichung des bekannten Abraham-Forschers Prof. Dr.
Karl Bertsche in Schwetzingen bei Heidelberg' erhellt

schon aus der Gegenüberstellung folgender Tatsachen

:

Gödeke führt nur 34 Werke Abrahams auf mit zusammen
72 Drucken des 17. und 18. Jahrhunderts, B. dagegen 63, dar-

unter einige von ihm neu entdeckte, mit nicht weniger als

394 Früh- oder Erstausgaben , worunter 2 italienische und
65 holländische (Uebersetzungen), sowie die Erstdmcke einer
Reihe von kleineren Schriften, die bisher nur aus späteren
Samraelbänden bekannt waren; dazu kommen aber noch
36 -Ausgaben, deren Vorhandensein wohl von früheren Ge-
lehrten bezeugt wird, wovon sich jedoch in den von Prof. B.
zu Rate gezogenen Hunderten von Bibliotheken des In-

und Auslandes kein einziges Stück mehr vorfindet. Die
liislaug gänzlich unbekannte Verbreitung der Hauptwerke
A.s auch in Holland und Belgien in so zahlreichen nieder-

ländischen Drucken hier festgöstellt zu haben, gehört zu
den wichtigsten Ergebnissen von Prof. B.s Forschungen.
Am Schluss der Einleitung bittet Dr. B alle Stadt-, Schul-
und Klosterbüchereien sowie alle Privatpersonen, die im
Besitze seltener Abraham- Drucke sind, zur Verbesserung
und etwaigen Vervollständigung seiner Arbeit um Mit-

teikmg der nötigen bibliographischen Angaben. (Sonder-
abdrücke der Bibliographie sind zum Preise von M. 10 vom
Verfasser selbst zu beziehen.)

Aachen. Prof. Dr. Laudiert.
Der ord. Professor der deutschen Sprache und Lite-

ratur an der Universität Mai-burg Dr. Friedrich Vogt
wurde zum korrespondierenden Mitglied der philologisch-

historischen Klasse der Gesellschaft der Wissenschaften in

Göttingen gewählt.
Der ao. Professor der deutschen Sprache und Literatur

an der Universität Leipzig Dr. Friedrich Neu mann wurde
zum (")rdinariug ernannt.

Der ao. Professor der deutschen Literaturgeschichte
an der Universität Freiburg i. Br. Dr. Philipp Witkop
ist zum Ordinarius ernannt worden.

Der Privatdozent der englischen Philologie an der

Universität Marburg Dr Gustav Büb e ner wurde als ord.

Professor an die Universität Ivönig.sberg berufen.
Professor Dr. Fehr, Basel, bat einen Ruf als ord.

Professor der englischen Philologie an die Universität
Züricli angenommen.

Der ord. Professor der englischen Philologie an der

Universität Wien Dr. Karl Luick wurde von der Preussi-

schen Akademie der Wissenschaften zum korrespondierenden
Mitglied der philosophisch-historischen Klasse ernannt.

Der ord. Professor der romanischen Philologie an der
Universität Göteborg Dr. Job an Vising ist mit dem
1. September d. ,1. von seinem Lehramt -zurückgetreten.

Der ao. Professor an der Univei'sität Berlin Dr. Mas
Leopold Wagner hat einen Ruf als ord. Professor der roma-
nischen Philologie an die Universität Würzburg abgelehnt.

Der Direktor der Universitätsbibliothek m Marburg
Dr. Alfred Schulze wurde zum Honorarprofessor daselbst

ernannt.
Dr. Helmut Hat zfeld hat sich an der UniversitätFrank-

furt a. M. für das Fach der romanischen Philologie habilitiert,

t in Zürich der ord. Professor der englischen Sprache
und Literatur Dr. Theodor Vetter, 69 Jahre alt.

t zu Paris am 18. August der Historiker Emest La-
visse im 80. Lebensjahre.

Berichtigung: Spalte 2-50, Absatz 2 lies: Schleicher

statt: Bopp.

Notiz.
Den germanistischen Teil redigiert Otto Behaghel (Giessen,

llolmunnstrasse 10), den romanistischen und englischen Fritz Neu-
niann (Heidelberg, Koonstrasse U), und wir bitten, die Beiträge

(Kezcnsionen, kurze Notizen, Personalnachrichten usw.) dementsprechend

gefälligst zu adressieren. Die Ked.<iktion richtet an die Herren Ver-

leger wie VerUsser die Bitte, dafür .Sorge tragen zu wollen, dass alle

neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr

gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung

von O. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle

wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine

Hesprechune oder kürzere Bemerkung in der l'.ibliosraphie zu bringen.

An O.K. Reisland sind auch die Anfragen fli.er Honorar und Sonder-

ubzüge zu richten.
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t Abt, Dr. A., Oberlehrer in Darmstadt.
Ackertaann, Dr. Rieh., Oberstudiendirektor in Nürnberg.
Albert, Dr. P., Archivrat und Professor in Freiburg i. Br.
Alt, Professor Dr. Karl, Prorektor am Lehrerseminar in

Erfurt.

t A 1 1 h o f , Dr. Herrn., Prof. am Realgymnasium in Weimar.
t Alton, Dr. Johann, Gymnasialdirektor in Rovereto.
Amira, Dr. K. von, Hofrat und Prof. an der Universität
München.

Andersson, Dr. Herrn., in Karlskrona.
Anglade, J., Professor an der Universität Toulouse.
Anitschkow, E., in Paris.

Appel, Dr. C. , Geh. Regierungsrat und Professor an der
Universität Breslau.

Arnold, Dr. Roh. F., Professor an der Universität Wien,
t Arnold, Dr.W., Professor an der Universität Marburg.
Aronstein, Prof. Dr. Phil., in Berlin.
Asanger, Dr. F., .Studienrat in Bochum.
t Asher, Dr. D., Kgl. Gerichtsdolmetsoher in Leipzig,

t Ausfeld, Dr. Ad., Gymnasialprofessor in Heidelberg.
Aymeric, Dr. J., Handelssohuloberlehrer in Leipzig.

Bach, A., Studienreferendar in Wiesbaden.
Bachmann, Dr. A., Professor an der Universität Zürich.

t Baechtold, Dr. J., Professor an der Universität Zürich.
Bahder, Dr. K. v., Professor in Ruhestand an der Uni-

versität Leipzig, in Darmstadt.
B ah 1 mann, Professor Dr. P., Oberbibliothekar an der

Univ.-Bibliothek in Münster i. W.
t B a i s t , Dr. G., Geh. Hofrat und Professor an der Universität
Freiburg i. B.

Bally, Dr. Ch., Professor an der Universität Genf.
Bang-Kaup, Dr. W., Professor an der Universität Berlin.
Bangert, Dr. F., Direktor der Oberrealschule Oldesloe.
Bartholomae, Dr. Chr., Geheimrat und Professor an

der Universität Heidelberg.
fBartsch, Dr. K., Geh. Rat und Professor an der Universität
Heidelberg.

Bas 1er, Dr. Otto, in Freiburg i. B.
Bassermann, Dr. Alfred, in Schwetzingen.
Battisti, Dr. Carlo, Bibliotheks-Direktor in Görz.
Bau mann, Dr. Fr., in Friedenau.
Beber meyer, Dr. Gust., Privatdozent ander Universität
Tübingen.

\ Bech, Dr. Fedor, Gymnasialprofessor a.D. in Zeitz.

t Beohstein, Dr. R., Professor an der Universität Rostock.
Bechtel, Dr. F., Professor an der Universität Halle.
Becker, Dr. Ph. A., Professor an der Universität Leipzig.
Becker, Dr. Rhld., Direktor des Realgymnasiums in Düren.
Behaghel, Dr. 0., Geheimrat und Professor an der

Universität Giessen.
Behrens, Dr. D., Geh. Hofrat und Professor an der Uni-

versität Giessen.
Berend, Dr. E., in München.
Berendsohn, Dr. Walter A., Privatdozent an der Uni-

versität in Hamburg.
Berger, Dr. A. E, Geh. Hofrat und Professor an der
Techn. Hochschule Darmstadt.

Berger, Dr. Heinr. , Universitätsbibliothekar in Mar-
burg a. L.

Berger, K., Prof. Dr., Gymnasialoberlehrer in Darmstadt.
Berlit, G., Gymnasialprofessor in Leipzig.

t Bernhardt, Dr. E., Gymnasialprofessor in Erfurt.
Berni, H., Professor in Konstanz.

Bertoni, G., Professor an der Universität Torino.
Beyhoff, Dr. Fritz, in Düsseldorf.

t Betz, Dr. Louis F., Professor an der Universität Zürich.

t B ielscho wsky , Dr. Albert, Gymnasialoberlehrer a. D.
in Berlin.

Billigheimer, Dr. S., Professor in Mannheim.
t Bindewald, Dr. 0., Realgymnasialprof. in Giessen.
Binz, Prof. Dr. G., Vizedirektor der Schweizer Landes-

bibliothek in Bern.

t Birch-Hirsohf eld, Dr. A., Geh. Hofrat und Professor
an der Universität Leipzig.

t Biszegger, Dr.W., Redakteur der Neuen Züricher Zei-

tung in Zürich.
fBjörkman, Dr. Erik, Professor an der Universität Upsala.
Blau, Dr. Max, Assistent Prof. an der Princeton University

in Princeton, N. J.

Blaum, Dr., Lvzealprofessor in Stra.ssburg i. E.

t Bobertag, Dr. F., Realgymnasialprofessor und Privat-
dozent an der Univei-sität Breslau.

Bock, Dr. Karl, in Hamburg.
Bock, Dr. Werner, in Giessen.
Böddek er, Professor Dr. K., Direktor der Kaiserin Augusta

Viktoria-Schule in Stettin.

Bödtker, Dr. A. Trampe, in Kristiania.

t Böhme, F. M., Professor inDresden.
Böhme, Dr. Oskar, Realschuloberlehrer in Reichenbach i.V.

Boer, Dr. R. C, Professor in Amsterdam.
Bohnenberger, Dr. K., Professor und Bibliothekar an der

Universität Tübingen.
Boor, Dr. H. de, in Greifswald.
B o o s , Dr. H., Professor an der Universität Basel.

t Borsdorf, Dr.W., Professor an der Wales-University
in Aberystwyth (England).

Botermans, A. J., in Zwolle (Holland).

t Bradke, Dr. P. v., Profe.ssor an der Universität Giessen.

t Brandes, Dr. H., Professor an der Universität Leipzig.
Brandl, Dr. A., Geh. IJegierungsrat und Professor an der

Universität Berlin.

Brandt, H. C. G., Professor am Hamilton College in Clinton
(N.-T. Nordamerika).

B r a n k y , Dr. F., Kaiserl. Rat u. Prof. a. d. K. K. Lehrerinnen-
bildungsanstalt im Zivil-Mädchenpensionat in Wien.

Braune, Dr. Wilhelm, Geheimrat uni em. Professor an
der Universität Heidelberg.

Bräuning- Ok t avio, Dr. Herrn , in Flensungen.
t Breitinger, Dr. H., Professor an der Universität Zftrich.

Bremer, Dr. O., Professor an der Universität Halle ii. S.

t Brenner, Dr. O., Professor i. R. an der Universität Würz-
burg.

Brenning, Dr. E, Professor a. D. in Bremen.
Breuer, Dr. H., Studienrat in Breslau.

t Breymann, Dr. H., Geh. Hofrat und Professor an der
Universität München.

Brie, Dr. Friedrich, Prof. an der Universität Freiburg i. Br.
Bright, Dr. .lames W., Prof. an der Johns Hopkins Uni-

versity in Baltimore (Nordamerika)
Brückner, Dr. Wilh., Universitäts- und Gymnasialprofessor

in Basel.

t Brugmann, Dr. K., Geh. Hofrat und Professor an der
Universität Leipzig.

fBrunnemann.Dr. K., Realgymnasialdirektor(Elbing) a.D.

in DUrkheim a. H.
t Buohholtz, Dr. H., Gymnasiallehrer in Berlin.

Bück, Dr. phil., Professor am Lyzeum in Kolmar.

für Berichtigungen zu obigem Mitarbeitervorzeiclinis werden wir stets vlankbar sein. Die Kedakt i on.

I*
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Budjuhn. Dr. Gustav, in Erlangen.

t Bülbring. Dr. K. D., Geh. Regierungsrat und Professor

an der Universität Bonn.
Bürger, Dr. phil., Oberlehrer in Köln.

Burdach, Dr. Konrad, Geh. Regierungsrat Prof., ordentl.

Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin.

t Ca ix, Dr. Napoleone, Professor am Istituto di Studi sup.

in Florenz.

t Canello, Dr. U. A., Professor ander Universität Padua.

Cederschiöld, Dr. G., Professor an der Universität Lund.

t Cihac, A. V., in Wiesbaden.

t C 1 o e 1 1 a , Dr. W., Professor an der Universität Strassburg.

Coelho, F. A., Professor in Lissabon.

t Cohn. Dr. Georg. Professor an der Universität Zürich.

Cohn, Dr. Georg. Studienrat in Berlin.

C o 1 1 i n , Dr. J., Professor an der Universität und am Real-

gymnasium in Giessen, in Ruhestand.
+ C o r n u , Dr. .J., Hofrat u. vorm. Prof . an der Universität Graz.

Counson, Dr. A., Professor an der Universität Gent.

Gramer, Dr. Fr. Ad,, Provinzialschulrat in Münster i. W.
t Crecelius, Dr. W., Gvmnasialprofessor in Elberfeld.

t Creizenach, Dr. W., Hofrat und vorm. Professor an der

Universität Krakau, Dresden.
Crescini, Vinc, Professor an der Universität Padua.

Curtius, Dr. E. R., Prof. an der Universität Heidelberg.

Dahlerup, Dr. V., in Kopenhagen.

t Dahn, Dr. Fei., Geh. Regierungsrat und Professor an

der Universität Breslau.

t Dannheisser, Dr. E., Professor an der Oberrealschulein

Ludwigshafen.
David, Dr.E., Redakteur und Unterstaatssekretär m Berlin.

Deggau, Dr. Gustav, Lehramtsassessor in Worms.^
Devrient, Dr. Hans. Oberlehrer am Gymnasium in Weimar.

Dibelius, Dr. W., Professor an der Universität Bonn.

t D i e m a r , Dr. H., Professor an der Universität Marbui-g i. H.

Dieterich. Dr. J. R., Direktor des Hessischen Staats-

archivs in Darmstadt.
Dietz, Dr. Karl, Professor, Direktor der Oberrealschule m
Bremen.

Dorn, Dr.Wilh., Prof. an der Oberrealschule m Heidelberg.

Drescher. Dr. Karl, Prof. an der Universität Breslau.

t Droysen, Dr. G., Prof. an der Universität Halle.

t Düntzer, Dr. H., Prof. und Bibliothekar in Köln.

Ebeling, Dr. Georg, Professor an der Universität Kiel.

Eckhardt, Dr. Eduard, Prof. und Bibliothekar an der

Universität Freiburg i. Br.

t Edzardi, Dr. A., Prof. an der Universität Leipzig.

Eger, D. K., Prof. an der Universität Halle.

Ehrismann, Dr. G., Geh. Regierungsrat und Prof. an der

Universität Greifswald.

Eichler, Dr. Albert, Professor an der Universität Graz.

Einenkel, Dr.E., Prof. an der Universität Münster i. W.
Elster, Dr.E, Prof. an der Universität Marburg.

Ernst, Dr. Fritz, in Zürich.

Ettmayer, Dr. Karl von, Prof. an der Universität Wien.

Ey, Louise, Lektor an der Universität Hamburg, in

Pinneberg.

Faber, Dr. Georg, Oberlehrer u. Lektor an der Universität

in Giessen.
Faber du Faur, Dr. Curt von, in Giessen.

Fath, Dr. F., Töchtersohuldirektor in Pforzheim.

Fehr, Dr. Bernhard, Professor an der Universität Zürich.

Finnur Jönsson, Dr., Professor an der Universität

Kopenhagen.
.

t Fisch er, Dr. H. von, Prof. an der Universität Tübmgen.
Fischer, Dr. Walther, Profe.ssor an der Techn. Hoch-

schule zu Dresden.
Förster, Dr. M., Prof. an der Universität Leipzig.

Förster, Dr. Paul, Gymnasialpro f. in Berlin-Friedenau.

t Foerster, Dr. W., Geh. Regierungsrat, Prof. an der

Universität Bonn.

t Foth, Dr. K., Oberlehrer in Doberan i. M.
Fränkel, Dr. L., Oberrealschulprofessor in Ludwigs-

hafen a. Rh.
t Franke, Felix, in Sorau.

Franz, Dr. W.. Prof. an der Universität Tübingen.

Freund, Dr. Max, Lektor für Engl. Sprache an der Uni-

versität Marburg.

t Frey, Dr. Ad., Prof. an der Universität Zürich,

t F reymond, Dr. Emil, Prof. an der L^niversität Prag.

F ri e dm ann ,Dr.W.. Privatdozent an der Universität Leipzig.

Friedwagner, Dr. M., Geh. Regierungsrat und Professor

an der Universität Frankfurt a. M.
Frings, Dr. Th.. Professor an der Universität Bonn.

t Pritsche, Dr. H., Realgymnasialdirektor in Stettin.

Fritzsche, Professor Dr. R. A., Universitätsbibliothekar

in Giessen.
Fuchs, H., Professor, Oberlehrer in Giessen.

Fulda, Dr. Ludwig, in Berlin.

Funke, Dr. 0., Professor an der Universität Prag.

Gaehde, Dr. Christ., Oberlehrer in Dresden.

t Gallee, Dr. J. H., Prof. an der Universität Utrecht.

Gamillscheg, Dr. E., Professor an der Universität

Innsbruck.
Gärtner, Dr. Th., Hofrat u. vorm. Prof. an der Universität
Innsbruck,

t Gaspary, Dr. A., Prof. an der Universität Göttingen.
Gassner, Dr. A., Prof. in Innsbruck.
Gaster, Dr. Moses, Chief Rabbi of the Spanish and Portu-
guese Jews' Congregations in London.

Gauchat, Dr. L., Prof. an der Universität Zürich,

t Gebhardt, Dr. Aug , Prof. an der Universität Erlangen.
Geiger, Dr. Eugen, in Bordeaux.
Geist, A., Oberstudienrat am Realgymnasium in München.
Gelbe, Dr. Th., Realschuldirektor a. D. u. Schulrat in Leipzig.

t Gerold, Dr. Theodor, Privatdozent an der Universität
Basel.

Gerould, G. H., Professor an der Princeton University,
Princeton, N. J.

Gillieron, J., directeur adjoint an der Ecole pratique des

Hautes-Etudes in Paris.

Giske, Dr. H., Prof. am Katharineum in Lübeck.
Glaser, Dr. Kurt, Professor an der Universität Marburg.
Glöckner, Dr. K., Oberlehrer in Bensheim a. d. B.

Glöde, Dr. 0., Gymuasialoberlehrer in Doberan.
Gloel, Dr. Heinr., Professor in Wetzlar.
Gmelin, Dr. Hans, Professor an der Universität Giessen.

fGoerlich, Dr. E, Direktor der Realschule in Ohligs-Wald.
G o e t z e , Dr. Alfred, Prof. an der Universität Freiburg i. B.
Goetzinger, Dr. Wilh.. Lehrer in St. Gallen,

t Goldschmidt, Dr. M., Professor an der Oberrealschule

in Kattowitz.
Golther, Dr. W., Geh. Hofrat und Professor an der

Universität Rostock.
Goltz, Dr. Bruno, in Leipzig.

t Gombert, Dr. A., Gymnasialprofessor in Breslau.

Gothein, Marie, in Heidelberg.
Grienberger, Dr. Th., Reichsritter von, Oberbibliothekar

in Wien.
Grimme, Dr. F., Prof. am Lyzeum in Metz.

t Gröber, Dr. G., Prof. an der Universität Strassburg.

Gröhler, Prof. Dr. H., in Breslau.

Grolman, Dr. von, Privatdozent an der Universität

Giessen.

Groos, Dr. K., Prof. an der Universität Tübingen.
Grosshäuser, Dr. W., in Tübingen.
Groth. Dr. E. J., Professor, Direktor der 1. Stadt, höheren
Mädchenschule in Leipzig.

t Gundlach, Dr. A., Gymnasialprof. in Weilburg a. L.

Gttntert, Dr. Hermann, Professor an der Universität

Rostock.
Günther, Dr. L., vorm. Prof. an der Universität Giessen.

Haas, Dr. Jos., Prof. an der Universität Tübingen.

t Hadwiger, Dr J., Realschulprofessor in Wien.
Hämel, Dr. Adalbert, Prof. an der Universität WUrzburg.
Hämel-Stier, Frau Dr. phil. Angela, in WUrzburg.
Hagen, Dr. Paul, in Lübeck.
Haguenin, E., vorm. Prof. an der Universität Berlin.

Hamel, Prof. Dr. A. G. van, in Amsterdam.

t Harnack, Dr. 0., Prof. an der technischen Hochschule
in Stuttgart.

Hatfield. James Taft, Prof. an der Northwestern Uni-

versity, Evanston, Illinois.

Hatzfeld, Dr. Helmut, Privatdozent an der Universität

Frankfurt a. M.
Haupt, Geh. Hofrat Dr. H.. Direktor der Universitäts-

bibliothek in Giessen.
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Haiisknecht, Prot. Dr. E., in Lausanne.
Hecht, Dr. Hans, Prof. an der Universität Göttingen.
Heilig, Otto, Prof. in Karlsruhe (Baden).

Heine, Dr. Karl, Oberregisseur des Schauspielhauses in

Frankfurt a. M.
Heiss, Dr. H., Professor an der Universität Freiburg i. B.
Helm, Dr. K., Prof. an der Universität Marburg.
Helten, Dr. AV. L. van, Prof. an der Universität Groningen.
Hennicke, Dr. O., Prof. an der Oberrealschule in Bremen.
Henrici, Dr. Emil, ßealgymnasialprofessor a. D., Gr.-

Lichterfelde.

Hering, Dr. Max, Oberlehrer am Realgymnasium in Erfurt.

Herrmann, Dr. M.. Professor an der Universität Berlin.

Hermann, Dr. E., Professor an der Universität Göttingen,

t Hertz, Dr. Wilh. Ritter von, Prof. an der technischen
Hochschule in München.

Herz, Dr. J., Prof. a. D. am Philanthropin (Realschule) in

Frankfurt a. M.
Herzog, Dr. E., Prof. an der Universität Czernowitz.
Heuckenkamp, Dr. F., Prof. an der Universität Greifswald.

Heuer, Dr. O., Prof., Gen. -Sekretär des Freien Deutschen
Hochstifts und Direktor des Goethe-Museums in Frank-
furt a. M.

Heus 1er, Dr. A., Prof. au der Universität Basel.

Heyck, Dr. E., Universitätsprof. a.D. in Ermatingen am
Untersee, Schw.

Hey mann, Dr. Wilh , in Bremen,

t He y n e , Dr. M. , Geh. Regierungsrat und Professor an
der üniver.sität Göttingen.

H i 1 k a , Dr. Alfons, Professor an der Universität Göttingen.
Hintzelmann, Professor Dr. P., Universitäts- Ober-

bibliothekar in Heidelberg.
Hippe, Prof. Dr.M ax, Direktor d. Stadtbibliothek in Breslau.

Hirt, Dr. H., Prof. an der Universität Giessen.

Höfer, Dr. A., Direktor der Realschule in Wiesbaden.
Hoeksma, Dr. J., in Amsterdam.
Hoepffner, Dr. E., Professor an der Universität Strass-

burg i. E.
Hoffmann-K rayer, Dr. E., Prof. an der UniversitätBasel.

t Holder, Prof. Dr. A., Geh. Hofrat und Hofbibliothekar
in Karlsruhe.

Ho 11, Dr. Karl, Professor an der Techn. Hochschule in

Karlsruhe.
Holle, Karl, Gymnasialdirektor in Waren (?).

t Holstein, Dr. H., Prof. und Gymnasialdirektor a.D. in

Wilhelmshafen.
Holthausen, Dr. F., Prof. an der Universität Kiel.

Homen, Olaf, in Helsingfors.

H o ops , Dr. J., Geheimrat und Professor an der Universität
Heidelberg.

Hörn, Dr. Wilh., Prof. an der Universität Giessen.

Horning, Dr. A., Professor in Strassburg i. E.

H u b e r , Dr. Eugen, Prof. an der Universität Bern.
Hub er, Dr. Jos., Realschulprofessor in Wien.
H tt b e n e r , Dr. Gustav, Prof, an der Universität Königsberg.
Hübner, Dr. R., Professor an der Universität Halle.

t Humbert, Dr. C, Gymnasialprofessor in Bielefeld.

I
Hunziker, .J., Oberlehrer in Rombach, Aargau.

Ive, Dr. A., em. Prof. an der Universität Graz.

.lacoby, Dr. Martin, Prof. in Berlin.

.Jantzen, Dr. H. , Direktor der Königin -Luise -Schule in

Königsberg i. Pr.

Jarnik, Dr. J. U., em. Prof. an der czechischen LTniversität

Prag.
t Jellinek, Dr. Arthur L., in M'ien.

•lellinek, Dr. M. H., Prof. an der Universität Wien.
Jellinghaus, Dr. Herm. , Direktor a. D. des Real-
progymnasiuilis in Segeberg (Schl.-H.).

.Jespersen, 0., Prof. an der Universität Kopenhagen.
Jiriczek, Dr. Otto L., Geh. Hofrat und Professor an der

Universität Würzburg.
Johansson, Dr. K. F., in Upsala.
.Jordan, Dr. Leo, Professor an der Universität München.
Jordan, Dr. K., Professor an der Universität Jena.
Joret, Charles, Prof. in Aix en Provence.
Jostes, Dr. F., Prof. an der Universität Münster.
Jud, Dr. J , Prof. an der Universität Zürich.
Jung. Dr. Fritz, Oberlehrer am Katharineum in Lübeck.
Junker, Dr. H., Professor an der LTniversität Hamburg.

t Kahle, Dr. B., Prof. an der Universität Heidelberg.
Kaiser, Dr. Hans, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter am

K. Bezirksarchiv in Strassburg i. E.

Kalf f, Dr. G., Prof. an der Universität Leyden.

t Kaluza, Dr. M., Geh. Regierungsrat und Prof. an der

Universität Königsberg.
Karg, Dr. Karl, Direktor des Seminars Alzey.

Karl, Dr. Ludwig, Prof. an der Universität Klausenburg.

t Karsten, Dr. G. , Prof. an der University of Illinois.

Urbana, 111., U. S. A.
Karstien, Dr. C, Privatdozent an der Universität Giessen.

Kavtffmann, Dr. Fr., Prof. an der Universität Kiel.

Keidel, Dr. G. C, Library of Congress, Washington, D. C.

Kellner, Dr. L., vorm. Prof. an der Universität Czernowitz.

Kern, Dr. H., Prof. an der Universität Leyden.
Kern, Dr. .1. H., Prof. an der Universität Groningen.
K ersten, Dr. Ourt, in Cassel.

Keutgen, Dr. F., Prof. an der Universität Hamburg.
Kinkel, Dr. Walther, Prof. an der Universität Giessen.

Kircher, Dr. E., in Freiburg i. Br.

Kissner, Dr. Alphons, Prof. an der Universität Marburg,

t Klapperich, Dr. J., Oberrealschulprofessor in Elberfeld.

t Klee, Dr. G., Studienrat und Professor in Dresden.

Klemperer, Dr. Viktor, Professor an der Technischen
Hochschule zu Dresden.

Klinghardt, Dr. H., vorm. Professor am Realgymnasium
in Rendsbui'g, Dresden- Kötzschenbroda.

Kluge, Dr Fr., Geheimrat und em. Prof. an der Universität

Freiburg i. Br.
Knieschek,Dr.J, Gymnasialpro f. in Reichenberg (Böhmen).
Knigge, Dr. F., Gymnasialprof. in Jever.

t Knörich, Dr. W. , Direktor der Städtischen Mädchen-
schule in Dortmund.

Koch, Dr. John, Prof., Oberlehrer a. D., Berlin-Schöneberg.

t Koch. Dr. K., Gymnasialoberlehrer in Leipzig.

Koch, Dr. Max, "Geh. Regierungsrat und Prof. an der

Universität Breslau.
Kock, Dr. Axel, Prof. an der Universität Lund.

t Kögel, Dr. R., Prof. an der Universität Basel.

t Köhler. Dr. Reinh., Oberbibliothekar in Weimar.
Köhler, D. W., Prof. an der Universität Zürich.

t Kölbing, Dr. Eugen, Prof. an der Universität Breslau.

t Koeppel, Dr. E., Prof. an der Universität Strassburg.

Körner, Dr. Joseph, Professor an der IH. deutschen Staats-

realschule in Prag.
K ö r t e , Dr. Alfred, Geh. Hofrat u. Prof. an der Univ. Leipzig.

t Koerting, Dr. G., Geh. Regierungsrat und Professor an

der Universität Kiel.

t Koerting, Dr. H., Prof. an der Universität Leipzig.

K ö s t e r , Dr. A., Geh. Hofrat und Prof. an der Universität

Leipzig.
Kohlund, Dr. Johanna, in Freiburg i. Br.

Kolsen, Prof. Dr. Ad., in Berlin.

t Kopp, Prof. Dr. A., in Marburg.
Korff, Dr. H. A., Prof. an der Universität Giessen.

t Koschwitz, Dr.E., Prot, an der Universität Königsberg.

Kos s mann, Dr.E., vorm. Professor an der Universität Gent.

Krämer, Prof. Dr. Ph., Oberlehrer in Giessen.

t Kraeuter, Dr. J. F., Oberlehrer in Saargemünd.
Kraft, Dr. Fr., Schuldirektor in Quedlinburg.

t Kraus, Dr. F. X., Geh. Hofrat und Prof. an der Universität

Freiburg i. Br.

t Krause, Dr. K. E. H., Direktor des G;ymnasiunis in Rostock.

t Kressner, Dr. A., Realschulprof. in Kassel.

Kreutzberg, Dr., in Neisse.

Krüger, Dr. F., Professor an der Universität Hamburg.
Krüger, Dr. Th., in Bromberg.
Kruisinga, Dr. E., in Amersfoort (Niederlande).

t Krummacher, Dr. M., Direktor der höheren Mädchen-
schule in Kassel.

Kühler, Dr. A., Kgl. Gymnasialprof. in Weiden.
Küchler, Dr. Walther, 'Prof. an der Universität Wien.
Kück, Dr.E., Oberlehrer in Berlin-Friedenau.

Kühn, Dr. K., Realgymnasialprof. a.D. in Wiesbaden.

t Kummer, Dr. K. F'., Hofrat und k. k. Schulinspektor in

Wien.

Lachmund, Dr. A., Prof. am Realgymnasium in Schwerin

(Mecklenburg),

t Laistner, Dr. L., Archivar in Stuttgart.

t Lambel. Dr. H., Prof. an der Universität Prag.
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Lamprecht, Dr. phil., CT,ymiiasialprof. in Berlin.

Lang, Henry R., Prof. an der Yale University, New
Haven (Conn.).

Larsson, Dr. L., in Lund.

t Lasson, Prof. Dr A., Realgymnasialprof. a. D. unJ
üniversitätsprof. in Berlin-Friedenau.

t Laun, Dr. A., Prof. in Oldenburg.
Leendertz, Dr. P., Prof. in Amsterdam.
Lehmann, Dr. phil., in Frankfurt a. M.
Leib, Dr. F., Studienreferendar in Worms.
Leitzmann. Dr. A., Prof. an der Universität Jena,

t Lemcke, Dr. L., Prof. an der Universität Giessen.

Lenz, Dr. Kud., Universitätsprofessor in Santiago de Chile.

Lerch, Dr. Eugen, Professor an der Universität München.
Lessiak, Dr. 0., Prof. an der Universität Würzburg,
t Levy, Dr. E., Prof. an der Universität Freiburg i. B.

Le weilt, Dr. Kurt, Oberlehrer in BerHn.

t Lidforss, Dr. E., Prof. an der Universität Lund.

t Liebrecht, Dr. F., Prof. an der Universität Lüttich.

t Lindner, Dr. F., Prof. an der Universität Rostock.

Lion, Prof. Dr. C. Th., Schuldirektor a.D. in Dortmund.
Ljungren, Lic. phil. Ewald, Bibliotheksassistent in Lund.

f Loeper, Dr. Gustav v., Wirkl. Geh. Oberregierungsrat
in Berlin.

fLöschhorn, Dr. Karl, früher Direktor der höheren
Knabenschule in Wollstein (Posen), Hettstedt.

Loubier, Dr. Jean, in Berlin-Zehlendorf.

Löwe, Dr. R., in Strehlen.

t Ludwig, Dr. E., Gymnasialprof. in Bremen.
Lund eil, Dr. J. A., Prof. an der Universität Upsala.

Maddalena, Dr. E., vorm. Lektor an der Universität Wien.

f Mahrenholtz, Dr. R., Gyninasialoberlehrer a. D. in

Dresden.

t Mangold, Dr. W., Gymnasialprof. a.D. in Berlin.

Mann. Prof. Dr. Max Fr., Studienrat in Frankfurt a. M.
Mannheimer, Dr. Albert, Lehramtsreferendar in

W impfen a. N.

t Marold, Dr. K., Gymnasialprof. in Königsberg.
Martens, Dr. \V., Gymuasialdirektor in Konstanz.

t Martin, Dr. E., Prof. an der Universität Strassburg i. E.

t Maurer, Dr. K. v., Geh. Rat vind Prof. an der Universität

München.
Maync, Dr. Harry, Prof. an der Universität Bern.
Merck, Dr. K. Jos., in Tübingen.
Meringer, Dr. R., Prof. an der Universität Graz.
Metz, Dr. Rudolf, Lehramtspraktikant in Mannheim.
t Meyer, Dr.E.H., Prof. an der Universität Freiburg i. B,

t Meyer, Dr. F., Hofrat und Professor an der Universität

Heidelberg.
Meyer, Dr. John, vorm. Prof. an der Universität Basel,

ord. Honorarprofessor an der Universität Freiburg i. B.

Meyer, Prof. Dr. K., Bibliothekar in Basel.

t Meyer, Dr. R., in Braunschweig.
Meyer-Lübke, Dr. W., Geh. Regierungsrat und Prof.

an der Universität Bonn.
Michaelis deVasconcellos, Dr. phil. Carolina, o. Pro-

fessor für rom. Sprachen an der Universität Coimbra.
Mickel, Dr. Otto, in Salzgitter am Harz.
M i d d e n d o r f , Dr. H., vorm. Prof. in Würzburg.
Milchsack, Dr. G., Prof. und Oberbibliothekar in Wolfen-

büttel.

Minckwitz, Dr. M. J., in München.
t Minor, Dr. J.. Hofrat und Prof. an der Universität Wien.

t Misteli, Dr. F., Prof. an der Universität Basel.

Mogk, Dr. E., Prof. am Realgymnasium und Prof. an der

Universität Leipzig.
Molz, Prof. Dr. Herm., Oberlehrer in Giessen.

M oog, Dr. W., Privatdozent an der Universität Greifswald.

Morel -Fatio, A., Directcur-adjoint an der Ecole des Hautes

Etudes und Professor am College de France in Paris.

t Morf , Dr. phil., Dr. jur. h. c. H., Geh. Regierungsrat und
Prof. an der Universität Berlin.

Morgenstern, Dr. G., Redakteur an der Leipziger Volks-

zeitung in Leip/.ig-Lindenau.
Morsbach, Dr. L., Geli. Regierungsrat und Prof. an der

Universität Göttingen.
Moser, Dr. V., in München.
Much, Dr. Rud., Prof. an der Universität AVien.

Mulertt, Dr. Werner, Privatdozent au der Universität

Halle a. S.

Müller(-Fraureuth), Dr. K. W., Professor und Konrektor
in Dresden.

Müller, Dr. Max, in Duisburg.
]\Iüller, Dr. Walter, in Genf.
Muller, Dr. J. W., Professor in Utrecht.
Muncker, Dr. F., Prof. an der Universität München.
Muret, Dr. F., Prof. an der Universität Genf.
fMussafia, Dr. A., Hofrat und Prof. an der Universität

AVien.

t Nader, Prof. Dr. E., Direktor der Hietzinger Staats-
realschule in Wien.

Nagel, Dr. Willibald, Prof. an der Hochschule für Musik
in Stuttgart.

Nagele, Dr. A., Prof., in Marburg in Steiermark.
Naumann, Dr. Hans, Professor an der Universität Frank-

furt a. M.
Naumann, Dr. Leop., in Berlin -Wilmersdorf.

t NerrHch, Dr. P., Gymnasialprofessor in Berlin.
Netoliczka, Dr. Oskar, Gymnasialprofessor in Kronstadt
(Siebenbürgen).

Neubert, Dr. Fritz, Prof. an der Universität Leipzig.

Neumann, Dr. Carl, Geh. Hofrat und Prof. an der Uni-
versität Heidelberg.

Neumann, Dr. Fritz, em. Professor an der Universität
Heidelberg.

N e um a n n , Dr. L., em. Prof. an der Universität Freiburg i. B.

t Nicol, Henry, in London.
Niedermann, Dr. Max , Prof. an der Universität Basel.

Nörrenberg, Dr. C, Stadtbibliothekar in Düsseldorf.

Nyrop, Dr. K., Prof. an der Universität Kopenhagen.

Ochs, Dr. Ernst, in Freiburg i. B.
Oczipka, Dr. Paul, in Königsberg i. Pr.

Olschki, Dr. Leonardo, Professor an der Universität

Heidelberg.

t Oncken. Dr. W., Geh. Hofrat und Prof. an der Uni-
versität Giessen.

t Ost hoff, Dr.H., Geh. Hofrat und Prof. an der Universität

Heidelberg.
Ott, Dr.A.G., Prof- an der Techn. Hochschule in Stuttgart.

Ottmann, Dr.H., Realgymnasialprof. a. D. in Giessen.

Otto, Dr. H. L. W., in Leipzig.

Pakscher, Dr. A., in Berlin-Grunewald.
Panzer, Dr. Friedr., Geh. Regierungsrat und Prof. an der

Universität Heidelberg.
Pariser, Dr. L., Kgl. Gerichtsassessor a.D. in München.
Passerini, Graf G. L.. in Florenz.

P assy , Dr. Paul, Prof. und Directeur-adjoint der Ecole des

hau fes etudes (Paris) in Neuilly-sur-Seine.

P a t e r n a , Dr. W ., in Hamburg.
t Paul, Dr. H., Geheimrat u. Prof. an der Universität

München.
Pauli, Dr. K., Professor am Lyzeum in Lugano.
t Peiper, Dr. R., Gymnasialprof. in Breslau.

Petersen, Dr. J.. Prof. an der Universität Berlin.

Petersens, Dr. Carl af, Bibliothekar in Lund.
Petsch, Dr. Rob., Prof. an der Universität Hamburg.
Petz, Dr. Gideon, Professor an der Universität Budapest.
Petzet, Dr. Erich, Oberbibliothekar an der Hof- und Staats-

bibliothek in München.
t Pf äff, Dr. F., Hofrat und Professor und üniversitäts-

bibliothekar in Fieiburg i. B.

Pf an dl, Dr. Ludwig, in München.
Pf leiderer, Dr. AV", Prof. in Tübingen.
Philippide, A., Prof. an der Universität Jassy.

Philippsthal, Dr. R., Realschulprof. in Hannover.
j- Picot, Dr. E., Consul honoraire, Prof. an der Ecole des

langues orientales Vivantes in Paris.

Pietsch, Dr. Paul, Geh. Regierungsrat und üniversitäts-

professor in Greifswald.
P 1 1 1 e t , Dr. Alfred , Prot, an der Universität Königsberg.
T^iper, Dr. Paul, Gymnasialprof. in Altena.

Pizzo, Dr. Piero, an der kaufmännischen Schule in Zürich.

Planta, Dr. ßob. von, in Fürstenau (Graubünden).

P o g a t s c h e r , Dr. Alois, em. Prof. an der Universität Graz.

t Proescholdt, Dr. L., Prof. und Direktor der Garnier-

schule in Friedrichsdorf i. T.

Pu §cariu, Dr.Sextil, Prof. an der Universität Klausenburg.
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Eadlow, Dr. E., in Petersburg.
Bajna, Pio, Dr. hon. c, Prof. am Istituto degli Studi sup.

zu Florenz.
Ranke. Dr. F.. Professor an der Universität Königsberg.
Rauch, Dr. Chr., Professor an der Universität Giessen.

t Raynaud, &.. Bibliothecaire honoraire au departement
des manuscrits de la Bibliotheque nationale in Paris.

Read, "William A., Professor an der Louisiana State Uni-
versity. Baton Rouge, La.

Regel, Dr. E., Prof. an der Oberrealschule der Franckeschen
St. in Halle,

t Reinhardt, Karl, Prof. in Baden-Baden,
t Reinhardstöttner. Dr. K. V., Prof. an der techn. Hoch-
schule und Prof. am Kadettenkorps in München.

Reinhold. Dr. Joachim, in Krakau.
Reis, Dr. H., Professor in Mainz.

t Reissenberger, Dr. K., Oberrealschul-Direktor a. D. in

Graz.
Restori, A.. Professor an der Universität Genua.
Reusohel, Dr. Karl. ord. Honorarprofessor an der Techn.
Hochschule und Gymnasiallehrer (Dreikönigsschule) in

Dresden-N.
Reutercrona, Dr. Hans, Dozent an der Universität Upsala.
t Rhode, Dr. A., in Hagen i. AV.
Richert, Dr. Gertrud, in Barcelona.
Richter, Dr. Elise. Professor, Privatdozentin an der

Universität Wien.
Richter, Dr. Helene, in Wien.
Richter, Dr. K.. Privatdozent an der Universität in

Bukarest.
Riegler, Dr. R.. Oberrealschul-Professor in Klagenfurt

(Oesterreich).

Ries, Professor Dr. John, in Strassburg i. E.
Risop, Dr. A., Realschulprofessor in Berlin.
Roethe, Dr. G., Geh. Regierungsrat, Prof. an der Uni-

versität Berlin.

Rötteken, Dr. H., Prof. an der Universität Würzburg.
Rohlf s, Dr. Gerb., Privatdozent an der Universität Berlin.
Rolfs, Dr. "W,, Hofrat in München,
t Ropp, Dr. G. V. d., Geh. Regierungsrat und Prof. an der

Universität Marburg.
Rossmann, Dr. phil.. Realgymnasialprof. in Wiesbaden,
t Rudow, Dr. WUh., Redakteurin Grossvrardein (Ungarn).

t Sachs, Dr. K., Realgymnasialprof. a. D. in Brandenburg.
t Salvioni, Dr. C. Prof. an der Accademia scientifico-

letteraria zu Mailand.
Sallwürk, Dr. E. v., Staatsrat und Ministerialdirektor im
Ministerium des Kultus und Unterrichts a. D. in Karlsruhe.

Saran, Dr. F.. Prof. an der Universität Erlangen.
t Sarrazin, Dr. G.. Prof. an der Universität Breslau.

t Sarrazin, Dr. .Jos.. Prof. in Freiburg i. B.

t Sauer, Dr. B., Prof. an der Universität Kiel.

t Sa vj -Lopez. Paolo, Prof. an der Universität Catania.

t Sartazzini, Dr. J. A., Kirchenrat und Pfarrer in Fahr-
wangen (Aargau).

Schädel. Dr. B., Professor an der Universität Hamburg.
Schatz, Dr. J., Prof. an der Universität Innsbruck.
tScheffer-Boichorst, Dr. B., Prof. an der Univ. Berlin.
Schi an, Dr. M., Professor an der Universität Giessen.
Schick, Dr. Jos., Prof. an der Universität München.
.Schild, Dr. P., Gymnasiallehrer in Basel.
Schipek, Dr. Jos., Gymnasiallehrer in Saaz.

t Schläger, Dr. G., in Freiburg i. B.
Schleussner, Dr. W., Professor an der Oberrealschule in

Mainz.

t Schlösser, Prof. Dr. R., Direktor des Goethe- und
Schillerarchivs in Weimar.

Schmidt, Dr. Arth. B. , Geh. Hofrat und Prof. an der
Universität Tübingen.

Schmidt, Dr. Johann, Gymnasialprof. in Wien.
Schmidt, Tr., Gymnasialprof. in Heidelberg.
Schmidt, Dr. Wilh., in Darmstadt.
t Schnabel, Dr. Bruno, Reallehrer an der Kgl. Industrie-
schule in Kaiserslautern.

Schneegans, Dr. F. Ed., vorm. Prof. an der Universität
Heidelberg, in Strassburg i. E.

t Schneegans, Dr. H., Prof. an der Universität Bonn.
t Schnell. Dr. H., Realgymnasiallehrer in Altona.
t Schneller. Chr., Hofrat, K. K.Landesschulinspektor a. D.

in Innsbruck.

Schnorr von Carolsf eld, Dr. Hans, Direktor der Staats-
bibliothek in München,

t Schoepperle, G., University of Illinois, Urbana, 111.

Department of English.
cholle. Dr. F., Oberlehrer in Berlin (?).

choppe, Dr. Georg, in Breslau.
chott, Dr. G., in Frankfurt a. M.
ehr öder, Dr. Fr., in Königsberg.
ehr öder, Dr. Franz Rolf, Privatdozent an der Universität
Heidelberg.
Schröder, Dr. R., Geh. Rat und Prof. an der Universität
Heidelberg.
ehr ö er, Dr. A.. Prof. an der Universität Köln.
Schröer, Dr. K.J., Prof. an der techn. Hochschule in Wien.
chröter, Dr. A., Bibliothekar an der Landesbibliothek
in Wiesbaden.
chuchardt, Dr. H., Hofrat und vorm. Prof. an der Uni-
versität Graz.
chücking, Dr. L.L., Professor an der Universität Breslau.
chürr, Dr. F., Privatdozent an der Universität Frei-
burg i. B.
c h u 1 1 e r u s , Dr. A., Prof. am evang Landeskirchenseminar
A. B. in Hermannstadt.
chultz, Dr. A., vorm. Prof. an der Universität Prag.
chultz. Dr. Franz, Prof. an der Universität Frankfurt a. M.
chultz-Gora. Dr. 0., Prof. an der Universität .Jena.

chulze, Dr. Alfr. , Honorarprofessor und Direktor der
Universitätsbibliothek in Marburg.
chumacher, Dr. Fr., in Kiel.
chumacher, Prof. Dr. Karl, Direktor am Römisch-
Germanischen Zentralmuseum in Mainz.
SchwaUy, Dr. Fr., Prof. an der Universität Königsberg.
Schwan, Dr. E., Prof. an der Universität Jena.
eelmann, Dr. W., Oberbibliothekar in Berlin.
Seemüller, Dr. J., Hofrat u. Prot, an der Universität
Wien.
eiler, Dr. F., Sekundarlehrer in Basel.
ettegast. Dr. Fr., em. Prof. an der Universität Leipzig.
S i e b e c k , Dr. H., Geheimerat u. Professor an der Universität
Giessen, i, R.
iebert, Dr. Ernst, Leiter des städt. Realprogymn. i, E.
Nowawes bei Berlin.
iebs, Dr. Theodor, Prof. an der Universität Breslau.
Sieper, Dr. E., Pi-of. an der Universität München.
ievers, Dr. E., Geh. Hofrat und em. Prof. an der Uni-
versität Leipzig.
Sittl, Dr. K., Prof. an der Universität Würzburg.
So ein, Dr. A., Prof. au der Universität Basel.
öderhjelm. Dr. W.. Prof. an der Universität Helsingfors.
öderwall, Dr., Prof. an der Universität Lund.
Soldan, Dr. G., Prof. an der Universität Basel.
per her, Dr. Hans. Privatdozent an der Universität Köln.
pies, Dr. Heinr., Prof. an der Universität Greifswald.
piller-Sut t er, Dr. R.. Gymnasiallehrer an der Kanton-
schule in Frauenfeld (Thurgau).
pitzer, Dr. Leo, Professor an der L^niversität Bonn.
Sprenger, Dr. R., Realgymnasialprof. in Northeim i. H.
taaff, Dr. E.. Prof. an der Universität Upsala.
.Stähelin, Dr. R., Prof. an der Universität Basel.
tammler. Dr. Wolfgang. Professor an der techn. Hoch-
schule in Hannover.
Steife n s. Dr. Georg, Privatdozent an der Universität Bonn.
tengel, Dr. E., em. Prof. an der Universität Greifs-

wald, Halle a. S.

tern. Dr. Alfred, Professor am Polytechnikum Zürich.
Stiefel, A. L., Dr. hon. c, Prof. an der Kgl. Luitpold Kreis-
Oberrealschule in München.
tjern ström, Dr. G., Bibliothekar in Upsala.

t Stimming, Dr. A., Geh. Regierungsrat und vorm. Pro-
fessor an der Universität Göttingen.

Storm, Dr. .!., Prof. an der Universität Christiania.

t Strack, Dr. Max L.. Prof. an der Universität Kiel.

t Strack, Dr. A., Prot, an der Universität Giessen.

t Stratmann, Dr. F. H.. in Krefeld.

.Strauch, Dr. Ph., Geh. Regierungsrat und Professor an
der L^niversität Halle.

Streuber, Dr. Albert, Oberlehrer in Darmstadt.
Strich, Dr. F., Professor an der Universität München,
t Stürzinger, Dr. J., vorm. Prof. an der L'niversität

Wtirzburg.
Stuhrmann, Dr. J., Gymnasialdirektor in Deutsch-Krone.

S
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Subak, Dr. J., Prof. an der Handels- und nautischen
Akademie in Triest.

t S u c h i e r , Dr. H., Geh. Regierungsrat und Prof. an der
Univei-sität Halle.

Suohier, Dr. W., Prof., Privatdozent an der Universität
Göttingen.

Sulger-Gebing, Dr. Emil, Prof. an der Techn. Hoch-
schule in München.

Süss, Dr. W., Profes.sor an der Universität Leipzig.
Sütt erlin, Dr. L., Prof. an der Universität Freiburg i. B.
Symons, Dr. B., Prof. an der Universität Groningen.

Tappolet, Dr. E., Prof. an der Universität Basel.
Tardel, Dr. H., Oberlehrer am Realgymnasium in Bremen.
Täuber, Dr. C, Prof. an der kantonalen Handelsschule in

Zürich,

t Ten Brink, Dr. B., Professor an der Universität Strass-
burg i. E.

Teuchert. Dr. H., Prof. an der Universität Rostock.
This, Dr. Con-stant, Realschuldirektor in Strassburg i. E.
t Thumb, Dr. A., Prof. an der Universität Strassburg i. E.
Thurneysen, Dr. R., Geh. Regierungsrat und Prof. an der

Universität Bonn.
Tiktin, Prof. Dr. H., Lektor an der Universität Berlin,

t Tobler, Dr. A., Prof. an der Universität Berlin,

t Tobler, Dr. L., Prof. an der Universität Zürich.
Toischer, Dr. W. , Gymnasialprof. und Privatdozent an

der Universität in Prag,

t Tömanetz, Dr. K., Gymnasialprof. in Wien.
Trampe Bödtker, Dr. A., in Kristiania.
fTraumann, Dr. Ernst, in Heidelberg.
Trautmann, Dr. R., Professor an der Universität Prag.
1 rojel, Dr. E., in Kopenhagen.
Tümpel, Dr. K., Gymnasialprof. in Bielefeld.

t U Ihr ich, Prof. Dr. 0., Geh. Regierungsrat u. Direktor a D.
der Friedrich Werderschen Oberrealschule zu Berlin.

Uhlirz, Dr. K , Prof. an der Universität Graz.
Ullrich, Prof. Dr. H., Oberlehrer a.D. in Gotha,

t Ulrich, Dr. J., Prof. an der Universität Zürich.
Unger, Dr. Rud., Prof. an der Universität Königsberg.
Unter forcher. Dr. A., Prof. in Eger.

t Unwerth, Dr. Wolf von, Professor an der Universität
Greifswald.

Urtel, Professor Dr. H., Privatdozent an der Universität
Hamburg,

t Usener, Dr. H., Geh. ßegierungsrat und Professor an
der Universität Bonn.

Varnhagen, Dr. H., Geh. Hofrat und em. Prof. an der
Universität Erlangen.

VercouUie, Dr. J., Prof. in Gent.
Vetter, Dr F., Prof. an der Universität Bern.

t Vetter, Dr. Th., Prof. an der Universität Zürich.

t Vietor, Dr. W., Prof. an der Universität Marburg.
Vising, Dr. J., em. Prof. an der Universität Gotenburg.
tVockeradt, Dr. H., Gymnasialdirektor in Recklinghausen.
Vogt, Dr. Fr., Geh. Regierungsrat und Prof. an der Uni-

versität Marburg.
Volkelt, Dr. J., Geh. Hofrat und Professor an der Uni-

versität Leipzig.

t Vollmöller, Dr. K., Universitätsprof. a.D. in Dresden.
Voretzsch, Dr. C, Geh. Regierungsrat und Prof. an der

Universität Halle a. S.

Voss 1er, Dr. K., Prof. an der Universität München.

W a a g , Geh. Hofrat Dr. A., Professor an der Universität und
Direktor der Höheren Mädchenschule mit Mädchen-
Realgymnasium in Heidelberg.

Waas, Prof. Dr. Chr., Oberlehrer in Mainz.
Wack, Dr. G., Gymnasialprof. in Kolberg.
Wackernagel, Dr. J., Prof. an der Universität Basel.

Wagner, Dr. Alb. Malte, in Hamburg.
Wagner, Dr. M. L., Professor an der Universität Berlin.
Wagner, Dr. W., in Köln a. Rhein.
Waldberg, Dr. M. Frhr. v. , Prof. an der Universität
Heidelberg.

Walde, Dr. A., Prof. an der Universität Breslau.
Wallensköld, Dr. A., Prof. an der Universität Helsingfors.
Walther, Dr. Wilh., Prof. an der Universität Rostock.
Warnke, Dr. K., Direktor der Alexandrinenschule(H. M. S.

in Koburg.
Wartburg, Dr. W. von, Privatdozent an der Universität
Bern; Aarau.

t AVätzold, Prof. Dr. St., Geh. Oberregierungsrat in Berlin.
Weber, Prof. Dr. Carl, in Halle a. S.

Wechssler, Dr. E., Prof. an der Universität Berlin.
Wegener, Dr. Ph., Gymnasialdirektor in Greifswald.
Weidling, Dr. Friedrich, Gymnasialoberlehrer in Fürsten-
walde.

Weigand, Dr. Gust , Prof. an der Universität Leipzig.

t Wein hold, Dr. K., Geh. Regierungsrat und Prof. an der
Universität Berlin.

Weissenfeis, Dr. R., Prof. an der Universität Göttingen.
Weitnauer, Dr., Prof. am Realgymnasium in Würzburg.
Wendriner, Dr. Richard, in Breslau.

t Wen dt. Geh. Rat Dr. G., Gymnasialdirektor und Ober-
schulrat a D. in Karlsruhe.

t AVerl e. Dr. G., Oberlehrer in Lübeck.
Wesle, Dr. Carl, Privatdozent an der Universität Frank-
furt a. M.

t Wesselofsky, Dr. AI., Prof. an der Universität Peters-
burg.

t Wetz, Dr. W., Prof. an der Universität Freiburg i. B.
Widmann, Dr. G., Vikar an der Wilhelmsrealschule in

Stuttgart.
Wiese, Prof. Dr. B., Oberlehrer und ord. Honorarprofessor
an der Universität Halle.
W i 1 1 e n b e r g , Dr. G., Realgymnasialprof . in Lübben.
t Wilmanns, Dr. W^., Geh. Regierungsrat und Prof. an

der Universität Bonn.
Wilmotte, Dr. M., Prof. an der Universität Lüttich.
te Winkel, Jan, Prof. an der Universität Amsterdam.
t Wissmann, Dr. Theodor, in Wiesbaden.
Witkowski, Dr. G., Prof. an der Universität Leipzig.

t Witte, Dr. K., Geh. Justizrat und Prof. an der Universität
Halle.

Wocke, Dr. H., in Liegnitz.

Wolfskehl. Dr. Karl, in München.
Wolff, Dr. E., Prof. an der Universität Kiel.

Wolff, Dr. Max J.. Professor in Berlin.

t Wolff, Dr. Job., Prof. in Mühlbach (Siebenbürgen).
Wolpert, Georg, Gymnasialdirektor a. D. in VV ürzburg.
Wörner, Dr. Rom., vorm. Prof. an der Universität Frei-
burg i. B., Honorarprofessor an der Universität München.

t Wülfing, Dr. J. Ernst, in Bonn.
t Wülker, Dr. E.. Archivrat in W^eimai-.

t Wunderlich, Prof. Dr. H., Oberbibliothekar an der Kgl.
Bibliothek in Berlin. Frohnau bei Berlin.

Wurzbach. Dr. Woltg., Prof, Privatdozent an der Uni-
versität W^ien.

Zauner, Dr. Adolf, Professor an der Universität Graz.
Zenker, Dr. R., Prof. an der Universität Rostock.
Ziemer, Dr. Herm., Gymnasialprof. in Kolberg.
Ziesemer, Dr. W., Professor an der Universität Königs-
berg i. Pr.

Zimmermann, Dr. Paul, Geh. Archivrat in Wolfenbüttel.
Zingarelli, Dr. C, Prof. am Liceo in Campobasso

(Italien).

t Zingerle, Dr. W.v., Bibliothekar und Prof. an der Uni-
versität Innsbruck.

Z o 1 n a i , Dr. Bela, in Budapest.
Zubaty, Dr. Jos., in Smichov bei Prag.
t Zupitza, Dr. J., Prof. an der Universität Berlin.
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II. Alphabetisch geordnetes Verzeichnis der besprochenen Werke.

Alain des Lys, A propos d'un livre ,.Le feu" de Henri
Barbusse (Lerch) 1U9.

Aly, Volksmärchen, Sage und Novelle bei Herodot und
seinen Zeitgenossen (Götze) 828.

Ammon, Eepetitorium der deutschen Sprache. Gotisch.
Althochdeutsch, Altsächsisch (Karstien) 321.

Armendariz, Julian de, s. Rosenberg.
A ronstein, John Donne als Dichter (Ackermann) 174.

Aucassin et Nicolette. Kritischer Text von H. Suchier.
9. Auflage, bearbeitet von Walther Suchier (Lerch) 24.

Becker, Clement llarots Psalmenübersetzung (G las er) 31.

Berg man, Abriss der schwedischen Grammatik (Reuters-
cro na) 99.

Bertoni, Programma di filologia come scienza idealistica

(Voss 1er) 22-5.

Bertoni, Guarino da Verona fra letterati e cortigiani a
Ferrara 1429—1460 (Wiese) 263.

Bettinas Briefwechsel mit Goethe. Herausgegeben von
R. Steig (Korff) 330.

Bottiglioni. Fonologia del dialetto imolese (Schiirr) 181.

Bozon, Nicole s. Thorn.
Brandt, A. W. Schlegel. Der Romantiker und die

Politik (Körner) 331.

Brown, The Stonyhui-st Pageants (Ackermann) 350.

Brügger, Les noms du roitelet en France (Riegler) 3.5ü.

Brun, Die Mundart von Obersaxen im Kanton Graubunden
(Behaghel) 11.

Brunner, Die Dialektliteratur von Lancashire (H ti b e n e r)22.

Brunot. La pensee et la langue (Spitzer) 316.

Cohen, Ecrivains fran^ais en Hollande dans la premiere
nioitie du XVII'? siecle (Wurzbach) 372.

Croce, Leopardi (Klemperer) 379.

Dauzat, Trois lexiques d'argots militaires romans re-

cueillis pendant la guerre (Spitzer) 41.

Dauzat, L'argot de la guerre d'apres une enquete aupres
des officiers et soldats Spitzer) 36.

Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung. 7. Auflage.
(St reu her) 2.5.

Eckart, Der Wehrstand im Volksmund. Eine Sammlung
von Sprichwörtern, Volksliedern, Kinderreimen und In-

schriften an deutschen Waffen und Geschützen (M oog) 89.

Ek, Norsk kämpavisa i östnordisk tradition (deBoor) 166.

Enzinger, Die Entwicklung des Wiener Theaters vom
16. bis zum 19. Jahrhundert (Faber du Faur) 160.

Ermatinger, Das dichterische Kunstwerk. Grundbegriffe
der ürteilsbildung in der Literaturgeschichte (Streuber)
166.

Ermatinger, Die deutsche Lyrik in ihrer geschicht-
lichen Entwicklung von Herder bis zur Gegenwart
(Streuber) 163.

Esposito, Melanges philologiques. Textes et etudes de
litterature ancienne et medievale (Hilka) 23.

Feist, Etvmologisches Wörterbuch der gotischen Sprache
(Behaghel) 88.

Friedmann, Henri Barbusse (Lerch) 109.

Friedmann, Molieres Leben und Werke (Klemperer) 2-52.

Ganivet, Spaniens Weltanschauung und Weltstellung
(Pf an dl, 126.

Geizer, JJaupassant und Flaubert (Klemperer) 32.

Glaser, Zum Bedeutungswandel im Französischen (R leg-
ier) 17.5.

Grossmann. Spanien und das elisabethanische Drama
(Pf an dl) 351.

Günther, Die deutsche Gaunersprache (W^ocke) 89.

Guernes de Pont-Sainte-Maxence, La vie de saint

Thomas le martyr. P. p. E. Walberg (Breuer) 359.

Händel, Führer durch die Muttersprache (Behaghel) 320.

Hermann, Die Sprachwissenschaft in der Schule (Nieder-
mann) 308.

HermannssoD, Modem Icelandic (Schröder) 14.

H o f m a n n , Ernst, s. Sarrazin.

Holt hausen. Altsächsisches Elementarbuch. 2. Auflage.

(Hörn) 336.

Hubbard, Een Nederlandsche Bron van den Robinson
Crusoe (Ullrich) 18.

Hurtado. J., y J. de la Serna y Angel Gonzalez
Palencia. Historia de la Literatura Espaüola (Richert)
386.

Jantzen, Literaturdenkmäler des 14. und 15. Jahrhunderts
(Behagheli 233.

Jespersen, Language, its nature, development and origin

(Spitzer) 304.

Joret, Auguste Duvau, traducteur. critique, biographe,

naturallste (Ernst) 179.

Julian de Armendariz s. Rosenberg.

Kern. Johann Rist als weltlicher Lyriker (Streuber) 12.

Kj eil man, La deuxieme Collection anglo-normande des

Miracles de la Sainte Vierge et son Original latin

(Visin g) 104.

Klusemann, Das Bauopfer. Eine ethnographisch-prä-

historisch-linguistische Studie (Basler) 229.

Kocher, Reduplikationsbildungen im Französischen und

Italienischen (v. Wartburgi 354.

Kock, Svensk Ljudhistoria (de Boor) 344.

Kost er, Prolegomena zu einer Ausgabe der Werke Theodor
Storms (Behaghel) 12.

Larat s. Nodier.
Lemos, Semantica o Ensavo de Lexicografia ecuatoriana

(Hämel)390.
Leopold, Die religiöse Wurzel von Carlyles literarischer

Wirksamkeit (Asanger) 247.

L er her. L'influence de Clement Marot aux XVII'- et

XVIIl'; siecles (Glase r) 31.

List, Die Ursprache der Ario-Germanen und ihre Mysterien-

sprache (Behaghel) 158.

Lorck, Die „Erlebte Rede". Eine sprachliche Unter-

suchung (Lerch) 153.

Mab renhol tz s. Sarrazin.

Meillet, Ce que la linguistique doit aux AUemands
(Sp itzer) 297.

Meissner, Die Kenningar der Skalden. Ein Beitrag zur

skaldischen Poetik (de Boor) 240.

Mencken, The American Language (Fischer) 169.

M e r k e r , Neue Aufgaben der deutschen Literaturgeschichte

(Körner) 1.

Merlo, Fonologia del dialetto di Sora (Rohlfs) 123.

Meyer-Lühke, La evolucion de la „C latina delante de

„e" e „i" en la Peninsula iberica (Zaun er) 267.

Meysenbug. Malwida von. Gesammelte W^erke (S u 1 g e r

-

Geh in g) 236.

^liracles de la Sainte Vierge s. Kjellman.
Monner Sans, Asnologia. Vocabulario y refranero

(Hämel) 389.

.Münz, Shakespeare als Philosoph (Ackermann) 246.

Neubert, Einleitung in eine kritische Ausgabe von B. de

Maillets Telliamed ou Entretiens d'un philosophe Indien

avec un missionaire franpais (Klemperer) 367.

Keubert, Maupassant als Essayist und Kritiker (Klem-
perer) 32.

Nodier, Moi-meme. Ouvrage inedit avec une introduction

sur le roman personnel par Jean Larat (Ernst) 371.

Noreen, Värt spräk. Nysvensk grammatik i utförlig

fraraställning (de Boor) 15.

Olschki. Geschichte der neusprachlichen wissenschaft-

lichen Literatur (Hatzfeld) 119.

Otto, Die wissenschaftliche Forschung und die Ausgestal-

tung des gelehrten Unterrichts (Lerch) 312.

O 1 1 o , Zur Grundlegung der Sprachwissenschaft (Lerch) 312.

Otto, Methodik und Didaktik des neusprachlichen Unter-

richts (Lerch) 312.

n
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Palencia s. Hurtado.
Pascu, Istoriea literaturii romine din secolul XTII (Fried-
w a g n e r) 390.

Pollmers. Riemer.
Price, English > German Literary Influences (Behaghel)

159.

Procopovici, Introducere in stvidiul literaturii vechi
(Friedwagner) 390.

Quevedo, Francisco de, La V'idadelBuscon(Pf andl)387.

R e s c h k e , Die Spenser-Stanze im 19. JaTirhundert (Acker-
mann) 103.

Reynaud, L'influence allemande en France au XVIIIe et

XIS'' siecle (Ernst) 254.

Riemer, Mitteilungen über Goethe. Herausgegeben von
A. Pollmer (Kor ff) 329.

Ritter, Vermischte Beiträge zur englischen Sprach-
geschichte, Etymologie. Ortsnamenkunde, Lautlehre
(Holthausen)'349.

Robinson s. Hubhard.
Roh de, Jean Pauls Titan (Sulger- Geb in g) 234.

Rooth, Eine westfälische Psalmenübersetzung aus der
1. Hälfte des 14. Jahrhunderts (Behaghel) 91.

Rosen berg, Comedia famosa de Las Burlas Veras de
Julian de Armendariz (Wurzbach) 191.

Ruppert y Ujaravi, Shakespeare en Espaüa. Traduc-
ciones, imitaciones e intluencia de las obras de Shakespeare
en la literatura espaüola (H ä m e 1) 247.

Sarauw, Goethes Augen (v. Grolman) 92.

Sarauw, Niederdeutsche Forschungen. I. Vergleichende
Lautlehre der niederdeutschen Mundarten im Stammlande
(Teuchert) 338.

Sarrazin und Mahrenholtz, Frankreich, seine Ge-
schichte, Verfassung und staatlichen Einrichtungen.
2. Auflage. Von Ernst Hofmann (Lerch) 24S.

Schurr, Sprachwissenschaft und Zeitgeist (Spitzer) 81.

Schultz-G ora, Provenzalische Studien II (Lewent) 257.

Seiler, Deutsche Sprichwörterkunde (Behaghel) 324.

Serna, de la, s. Hurtado.
Smeeks, Hendrik, s. Hubhard.
Spitzer, Studien zu Henri Barbusse (Lerch) 109.

Spoerri, Renaissance und Barock bei Ariost und Tasso
(Vossler) 117.

Steig s. Bettina.
Stifters sämtliche Werke. Herausgegeben von Gustav
Wilhelm (Behaghel) 238.

Storms, Theodor, sämtliche Werke. Herausgegeben von
Albert Köster (Behaghel) 12.

Sverris Saga utg. ved Gustav Indrebe (Golther) 348.

Thomas le martyr s. Guernes de Pont-Sainte-Maxence.
Thorn, Les Proverbes de bon enseignement de Nicole
Bozon (Visin g) 104.

Vaganav, Bibliographie hispanique extra-peninsulaire
(Pfand'l) 185.

Van Tieghem, Ossian et l'Ossianisme dans la litterature
europeenne (Weitnauer) 101.

Vatnsdoela Saga. Herausgegeben von W. H. Vogt
(Golther) 347.

Vignoli, Vernacolo e canti di Amaseno (Rohlfs) 265.

Volckmann, Alte Gewerbe und Gewerbegassen. Deutsche
Berufs-, Handwerks- und Wirtschaftsgeschichte älterer
Zeit (Götze) 228.

V'ossler. Leopardi (Klempcrer) 379.

Wal berg s. Guernes de Pont-Sainte-Maxence.
Wickersham Crawford, The Spanish Pastoral Drama
(Hämel) 43.

AVitkop. Die deutschen Lyriker von Luther bis Nietzsche
(Streuber) 153.

Ysopet-Aviönnet. The Latin and French Tests by
Kenneth McKenzie and William A. Oldfather (Hilka) 179.

Zweig, Drei Meister.
(Streuber) 378.

Balzac, Dickens, Dostojewski

III. Sachlich geordnetes Verzeichnis der besprochenen Werke.

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

Ermatinger, Das dichterische Kunstwerk. Grundbegriffe
der Urteilsbildung in der Literaturgeschichte (Streuber)
166.

Dilthtjv, Das Erlebnis und die Dichtung. 7. Auflage.
(Streuber) 163.

Olschki, Geschichte der neusprachlichen wissenschaftlichen
Literatur. I. und II (Hatzfeld) 119.

P. van Tieghem, Ossian et l'Ossianisme dans la litterature
europeenne au XVIII'" siecle (Weitnauer) 101.

Esposito, Melanges philologiques. Textes et etudes de
litterature ancienne et medievale (Hilka) 23.

Ysopet-Avionnet. The Latin and French Tests by
Kenneth McKenzie and William A. Oldfather (Hilka)
179.

Klus emann, Das Bauopfer. Eine ethnographischprähisto
risch-linguistisclic Studie (Bas 1er) 229.

Aly, Volksmärchen, Sage und Novelle bei Herodot und
seinen Zeitgenossen (Götze) 328.

B. Sprachwissenschaft
(exkl. Latein).

Meillet, Ce que la linguistique doit aux Allemands
(Spitzer) 297.

Otto, Zur Grundlegung der Sprachwissenschaft (L e r c h) 312.
Brunot, La pensee et la langue (Spitzer) 316.

Jespersen, Language, its nature, development, and origin
(Spitzer) 304.

Schurr. Sprachwissenschaft und Zeitgeist. Eine sprach-
philosophische Studie (Spitzer) 81.

Lorck. Die ..Erlebte Rede". Eine sprachliche Unter-
suchung (Lerch) 1.53.

Hermann, Die Sprachwissenschaft in der Schule (Xieder-
man n) 308.

Otto, Die wissenschaftliche Forschung und die Ausgestal-
tung des gelehrten Unterrichts (Lerch) 312.

Otto, Methodik und Didaktik des neusprachlichen Unter-
richts (Lerch) 312.

List, Die Ursprache der Arie- Germanen und ihre Mysterien-
sprache (Behaghel) 158.

Germanische Philolog
(exkl. Englisch).

le

Seiler, Deutsche Sprichwörterkunde (Behaghel) 324.

Volckmann, Alte Gewerbe und Gewerbegassen. Deutsche
Berufs-, Handwerks- und Wirtschaftsgeschichte älterer

Zeit (Götze) 228.

Klusemann , Das Bauopfer. Eine ethnographisch-prähisto-
risch-linguistische Studie (Basler) 229.

Gotisch.
Feist, Etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache
(Behaghel) 88.
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Skandinavisch.

Meissner, Die Kenningar der Skalden. Ein Beitrag zur

skaldischen Poetik (de Boor) -40.

Vatnsdoela Saga, herausgegeben von W. H. Vogt
(Golther) 347.

Sverris Saga utg. ved Gustav Indrebo (Golther) 34e<.

Sverker Ek, Norsk kämpavisa i östnordisk tradition

(de Soor) 1(56.

Hermannsson, Modern Icelandio. Islandica Vol. XII.

(Schröder) 14.

K o ck , Svensk Ljudhistoria. 4. Teil, 1. Hälfte (de Boor) 344.

Xoreen, Värt Sprak. Nvsvensk grammatik i utförlig

framställning (de Boor) 1.5.

Bergman, Abriss der schwedisclien Grammatik (Reuters-
c r o n a) 99.

Holthausen, Altsächsisches Elementarbuch (Hörn) 366.

Sarauw, Niederdeutsche Forschungen (Teuchert) 338.

Hochdeutsch.
Merker, Neue Aufgaben der deutschen Literaturgeschichte
(Körner) 1.

Lawrence Marsden Price, English > German Literary
Influences (Behaghel) 1-59.

Witkop, Die deutschen Lvriker von Lutlier bis Nietzsche
(Streuber) 163.

Ermatinger, Die deutsche Lyrik in ihrer geschichtlichen
Entwicklung von Herder bis zur Gegenwart (Streuberl 163.

Enzinper. Die Entwicklung des Wiener Theaters vom
16. zum 19. Jahrhundert (Faber du Faur) 160.

Herausgegeben von

Herausgegeben von

Literaturdenkmäler des 14. und 1.5. Jahrhunderts.
Ausgew-ählt und erläutert von Herm. Jantzen. 2. Aufl.
iBehaghel) 23 ^.

Kern, Johann Rist als weltlicher Lyriker (Streuber) 12.

Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing, Goethe,
Novalis, Hölderlin (Streuber) 163.

Riemer, Mitteilungen über Goethe.
Arthur PoUmer (Korff) 329.

Bettinas Briefweclisel mit Goethe.
Reinhold Steig (Korff) 3.30.

iarauw, Goethes Augen (v. Grolman) 92.

Irandt, A. W. Schlegel. Der Romantiker und die Politik
(Körner) 331.

loh de, Jean Pauls Titan. Untersuchungen über Ent-
stehung, Ideengehalt und Form des Romans (Sulger-
Gebing) 234.

'Adalbert Stifters sämtliche Werke. Herausgegeben von
Gustav Wilhelm (Behaghel) 238.

Malwida von Meysenbug, Gesammelte W^erke. Heraus-
gegeben von Bertha Schleicher (Sulger-Gebing) 236.

K ö s t e r , Prolegomena zu einer Ausgabe der Werke Theodor
Storms (Behaghel) 12.

Theodor Storms sämtliche Werke. Herausgegeben von
Albert Köster (Behaghel) 12.

Amnion, Repetitorium der deutschen Sprache (Karstien)
321.

Händel, Führer durch die Muttersprache (Behaghel) .320.

Brun, Die Mundart von Obersaxen im Kanton Graubilnden
(Behaghel) U.

Günther, Die deutsche Gaunersprache (Wocke) 89.

Eckart, Der Wehrstand im Vcilksnmnd. Eine Sammlung
von Sprichwörtern , Volksliedern, Kinderreimen und In-

schriften an Waffen und Geschützen (Moog) 89.

Niederdeutsch.
Rooth, Eine westfälische Psalmenübersetzung aus der

ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, untersucht und heraus-
gegeben (Behaghel) 91.

Een Nederlandsche Bron van den Robinson Crusoe.
De Historie van den El-Ho. Een Episode uit de Beschryvinge
van het magtig Koningryk Krinke Kesmes door Hendrik
Smeeks 1708. Herdrukt naar het Origineel door L. L.
Hubbard (Ullrich) 18.

D. Englische Philologie.

Grossmann, Spanien und das elisabethanische Drama
(Pfandl)351. •

Brown, The Stonyhurst Pageants. Edited with Intro-

duction (Ackermann) 3.50.

Münz. Shakespeare als Philosoph (Ackermann) 246.

R. Ruppert y Ujaravi, Shakespeare en Espaüa. Tra-

ducciones, im'itaciones e influencia de las obras de Shake-

speare en la literatura espanola (Hämel) 247.

.\ ronstein, John Donne als Dichter (Ackermann) 174.

Een Nederlandsche Bron van den Robinson
Crusoe. Hendrik Smeeks 1708. Herdrukt naar het

Origineel, vertaalt uit het Nederlandsch in het Engelsch

en vergeleken met de Historie van Robinson Crusoe door

Luciu.s L. Hubbard (Ullrich) 18.
_

P. van Tieghem. Ossian et rOssiauisme dans la litterature

europeeae au XVlil" siecle (Weitnauer) 101.

Zweig, Drei Meister. Balzac, Dickens, Dostojewski

(Streuber) 378.
.

Leopold, Die religiöse Wurzel von Carlyles literarischer

Wirksamkeit (Äsanger) 247.

Ritter, Vermischte Beiträge zur englischen Sprach-

geschichte, Etymologie, Ortsnamenkunde, Lautlehre

(Holthausen) "349.

Reschke, Die Spenser-Stanze im 19. Jahrhundert (Acker-
mann) 103.

Mencken, The American Language. A Preliminary In-

quiry into the development of English in the United

States (Fischer) 169.

B r u u n e r , Die Dialektliteratur von Lancashire(H ü b e n e r)22.

E. Eoiuanische Philologie.

Bertoni, Programma di filologia come scienza idealistica

(Vossler) 227.

Esposito. Melanges philologiques. Textes et etudes de

litterature ancienne et medievale (Hilka) 23.

Italienisch.

Olschki, Geschichte der neusprachlichen wissenschaftlichen

Literatur L II (Hatzfeld) 119.

Bertoni, Guarino da Verona fra letterati e cortigiani a

Ferrara (Wiese) 263.

Spoerri, Renaissance und Barock bei Ariost und lasso

(Vossler) 117.

\'ossler, Leopardi (Klemperer) 379.

Croce, Leopardi (Klemperer) 379.

Kocher, Reduplikationsbildungen im Französischen und

Italienischen (v. Wartburg) 354.

Vignoli, Vernacolo e canti di Amaseno (Rohlfs) 260.

Bottiglioni, Fonologia del dialetto Imolese (Schurr) 181.

Merlo, Fonologia del dialetto di Sora (Rohlfs) 12.3.

Französisch.
Sarrazin und Mahrenholtz, Frankreich. Seine Ge-

schichte, Verfassung und staatlichen Einrichtungen.

2. Aufl. Von E. Hofmann (Lerch) 248.

Revnaud, L' influence allemande en France au XVIII" et

NIX? siecle (Ernst) 2-54.
, ,• -

P. van Tieghem, Ossian et 1' Ossianisme dans la littera-

ture europeenne au XVIII" siecle (Weitnauer) 101.

Cohen, Ecrivains franfais en Hollande dans la premiere

moitie du XVIL siecle (Wurzbach) 372.

II'
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Aucassin et Nicolette. Kritischer Text von Hermann
Suchier. 9. Aufl., bearbeitet von Walther Suchier(Lerch) 24.

Ysopet-Aviounet. The Latin and French Tests by
Kenneth Mo Kenzie and "William A. Oldfather (Hil ka) 179.

Lavie de »Saint Thomas le martyr par Guernes de
Pont-Sainte-Maxence. P. p. E. Walberg (Breuer) o59.

Les Proverbe,s de bon enseignement de Nicole Bozon
publies par A. Chr. Thorn (Vising) 104.

La deuxieme collection anglo-normande des
Miracles de la Sainte Vierge et son Original latin.

Avec les Miracles correspondants des mss. fr. 375 et 818
de la Bibliotheque Nationale par Hiiding Kjellman
(Vising) 104.

Becker, Clement Marots PsalmenUbersetzung (Glaser) 31.

de Lerber, L'iufluence de Clement Marot aux XVII'' et
XVIlIf siecles (Glaser) 31.

Neubert, Einleitung in eine kritische Ausgabe von B. de
Maillets Telliamed ou Entretiens d'un philosophe In-

dien avec un missionaire franc;ais (Kl em per er) 367.
Friedmann, Molieres Leben und Werke (Klemperer) 252.

Zweig, Drei Meister. Balzac, Dickens, Dostojew.ski
(Streub er) 378.

Nodier, Moi-meme. Ouvrage inedit avec une iutroduction
sur le roman personnel par Jean Larat (Ernst) 371.

Geizer, Maupassant und Flaubert (Klemperer) 32.

Neubert, Maupassant als Essayist und Kritiker (Klem-
perer) 32.

Joret, Auguste Duvau, traducteur, cvitique, biographe,
naturaliste (Ernst) 179.

Spitzer, Studien zu Henri Barbusse (Lerch) 109.

Fried mann, Henri Barbusse (Lerch) 109.

Alain des Lys, A propos d'un livre .,Le feu" de Henri
Barbusse (Lerch) 1U9.

Bruno t, La pensee et la langue. Methode, principes et
plan d'une theorie nouvelle du langage appliquee au
Irani^ais (Spitzer) 316.

Kocher, ßeduplikationsbildungen im Französischen und
Italienischen (v. Wartburg) 354.

Glaser, Zum Bedeutungswandel im Französischen
(Riegler) 175.

BrUgger, Les noms du roitelet eu France (Riegler) 356.
Dauzat, L'argot de la guerre d'apres une enquete avipres

des officiers et soldats (Spitzer) 36.

Dauzat, Trois lexiques d'argots militaires romans re-
cueillis pendant la guerre (Spitzer) 41.

Pro venzalisch.

S c h u 1 1 z - G o r a , Provenzaliache Studien II ( L e w e n t) 257.

Spanisch.
Ganivet, Spaniens Weltanschauung und Weltstellung
(Pfandll 126.

Vaganay, Bibliographie hispanique extra-peninsulaire
(Pf an dl) 185.

.J uanHu"rtado y J. de la Sernay Angel Gonzalez Palencia,
Historia de la Literatura Espanola (Richert) 386.

Wickersham Crawford, The Spanish Pastoral Drama
(Hämel) 43.

Gross mann, Spanien und das elisabethanische Drama
(Pf an dl) 351.

R. Ruppert y TJjaravi, Shakespeare en Espan_a. Tra-
ducciones, imitaciones e influencia de las obras de Shake-
speare en la literatura espaüola (Hämel) 247.

S. L. Miliard Rosenberg, Coraedia famosa de Las
Burlas Veras de Julian de Armendariz. Edited from the
ms. in the R. Biblioteca Palatina at Parma (Wurz-
bach) 191.

La Vida del Buscon por Don Francisco de Quevedo
(Pfandl) 3^7.

Meyer-Lübke, La evolucion de la „c" latina delante de
„e" e „i" en la Peninsula iberica (Zauner) 267.

Monner Sans, Asnologia. Vocabulario v refranero
(Hämel) 389.

Lemos, Semantica o Ensayo de Lexicografia ecuatoriaua
(Hämel) 390. ^^

Rumänisch.
Prucopovici, Introducere in studiul literaturii vechi
(Friedwagner) 390.

Pascu, Istoriea literaturii romine din secolul XVII (Fried-
wagner) 390.

IV. Verzeichnis der Buchliandlungeii, deren Verlagsvverke im Jahr^^ang 192H besprochen

worden sind.

Akaderaiska Bokhandelii, üppsala
104.

Allen and Unwin, London 304.

Appelberg, Uppsala 91.

Beck, München 324.

Calve, Prag 238.

Champion, Paris 31. 104. 179. 371. 372.

Cohen, Bonn 109.

Colin, Paris 36.

Cornell UniversityLibrarv, New
York 14.

DanskeVidenskabernesSelskab,
Kopenhagen 92.

Deutsche Verlagsaustal t. Stutt-

gart 236. 331.

D y bw a d , Kristiania 348.

Ehering, Berlin 367.

Ehlermann, Dresden 320.

Elwert, Marburg 12. 81. 175.

Esposito, Florenz 23.

Friederichseu & Co., Hamburg 351.

Gesellschaft für Theater-
geschichte. Berlin 160.

Gleerup, Lund 15. 104.

Guido - von - List - Gesellschaft,
Wien 158.

Hachette, Paris 254.

Haeschel-Duf ey , Lausanne 31.

Harrassowitz, Leipzig 104.

Haupt, Bern 117.

Hochschule für Welthandel,
Wien 22.

Host, Kopenhagen .'i:>8.

Huber, Frauenfeld 11.

Iraprenta y casa editora ..(joni".

Buenos Aires 389.

Imprimerio de la SocieteSuisse,
Zürich 356.

I n s e 1 - V e r 1 a g , Leipzig 12. 329. 330. 378.

Institutul de arte grafioe si edi-
tura„GlasulBucovinei", Cernau^i
390.

Institutul de artegrafice..Via^a
Romineasca", Jasi 390.

K 1 u s e m a n n , Graz und Hamburg 229.

Knopf, New York 169.

Laterza e Figli, Bari 379.

Mariotti, Pisa 123. 181.

Masson et Cie. . Paris 316.

Maj'er & Müller, Berlin 234.

Memminge r, Würzburg 22!^.

Militärische Verlagsanstalt, Mün-
,

chen 89.

! Molestina, Guayaquil, Ecuador 390.

Müller, München 126.

iMusarion- Verlag, München 379.

Niemeyer. Halle 88. 174. 246. 247.

347. 349.

loischki, Florenz 119. 22-5. 263.

Posthumus, Den Haag 18.

Propvläen Verlag, Berlin 252.

Putnam's Sons, New York 185. 387.

Quelle & Meyer, Leipzig 89.



XXV 1923. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. (Register.) XXVI

li e i s 1 a n d , Leipzig 248.

RevistadeArchivos, Bibl. v Museos,
Madrid 247.

Teubner, Leipzig 1. 12. 31. 163. 166.

Sauerländer & Co., Aarau 3.")-J.

Schöningh, Paderborn 24.

Schröder, Bonn und Leipzig 240.

Schuster & Loeffler, Berlin 236.

St rassburger wissenschaftliche Vandeuhoeck & Ruprecht
Gesellschaft in Heidelberg 2-57. tingen 308. 328. 350.

Unione tipografioa cooperativa,
Perugia '2(i^.

Universitvof Pennsylvania, Phila-
delphia 191.

Göt-

Velhagen & Klasing, Bielefeld 109.

312.

Vereinigung wissenschaftlicher
Verleger, Berlin 23.3. .321.

Westermann, Braunschweig 32.

Winter-, Heidelberg 32. 99. 103. 119. 1.53.

336.

Wolters, Groningen 101.

V. Verzeichnis der Zeitscliriften usw., deren Inlialt mitgeteilt ist.

.Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften 60.

Academie roumaine 209.

.Vcta et Commentationes üniversitatis Dorpatiensis 60.

A Itpreussisohe Monatsschrift 281.

Anglia 52. 201. 401.

Anglia Beiblatt .52. 201. 401.

.Vrchiginnasio, L' 411.

-Vrchiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen 43. 194. 270.

Archiv für die gesamte Psj'chologie 62.

.Vrohiv für Musikwissenschaft 62.

-Vrchiv für Religionswissenschaft 62.

.Archivio di storia della scienza 208.

Archivio storico italiano 411.

A r c h i v i o storico lombardo 208.
-V r c h i V u m Romanicum 54. 277.

Arhi va. Organul societatii istorico-filologice din ,Tasi 58. 205.
.\rkiv för nordisk filologi 51. 132.

-•Vrte, L' 20«.

Arte e Vita 65. 208.

Atene e Roma 135.

Athenaeum 282. 411.

.\tti del R. Istituto Veneto 13.5.

A Urea Parma 282.

Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie -51.

Beiträge zdr Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 50. 132. 276.

Bibliofilia, La 64. 208.

Bibliotheque universelle et Revue Suisse 281.

Boletin de la Real Academia Espanola 136.

Bollettino della r. societä geografica italiana 411.

Bollettino storico piacentino 41 1.

Bulletin de la Societe d'histoire moderne 135.

Bulletin de l'institut Kational genevois 135. 2al.

Bulletin du Jubile. Comite iran9ais oatholique pour
la celebration du sixieme centenaire de la mort de Dante
Alighieri 64.

Bullettino della Societä dantesca italiana 57.

Butlleti de dialectologia catalana 408.

Calabria vera. Rassegna di vita regionale 136.

Christliche Welt, Die 62.

i'hronique medicale 281.

Civilta cattolica, La 208. 282.

l'olonnade, The, New York 13.5.

i'onferenze e prolusioni 208. 411.

i'ritica, La 65. 2U8. 281.

i'ronache d'Italia, Le 282.

''ultura, La. Rivista mensile di filosofia, lettern, arti

13.5. 281. 411.

1) acorom an ia. Buletinul „Muzeului Limhei Romane" 203.

Danske Studier 51. 200.

Deutsche Literaturzeitung 60. 205.

Deutsche Revue 62. 207.

Deutsche Rundschau 62.

Deutsche ViertelJahrsschrift für Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte 196. 272. 398.

Edda 50. 198.

K d i n b u r g h Review 281

.

Englische Studien 133. 399.

English Studies .53. 201. 277. 401.

E Studios Franciscanoes 65.

E tu des italiennes 64. 279.

Euphorion 51. 199.

Finnisch-ugrische Forschungen 207.

Flambeau, Le 207.

Folklore. Rivista trimestrale di tradizioni popolari 136.

Freiburger Diözesan-Archiv 62.

Geographische Zeitschrift 206.

Germanistische Studien 276.

Germanisch-Romanische Monatsschrift 45. 127. 196. 395.

Gids, De 63.

Giessener Beiträge zur Erforschung der Sprache und
Kultur Englands und Kordamerikas 201.

Giessener Beiträge zur romanischen Philologie 133.

Giornale Dantesco .57. 202. 279. 403.

Giornale di critica 411.

Giornale d'Italia 208. 282.

Giornale storico della letteratura italiana 57. 202. 278. 403.

G 1 o 1 1 a .50.

Göttingische Gelehrte Anzeigen 60. 206. 410.

Grundwissenschaft 207.

Handelscorresponden t , De. Maandblad voor de
Duitsche, Engeische, Fransche en Spaansche Handelstaal
274.

Heimat, Die. Monatsschrift des Vereins zur Pflege der
Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein, Hamburg,
Lübeck und dem Fürstentum Lübeck 61.

Henneberger Blätter 206.

Hessenland. Hessisches Heimatsblatt. Zeitschrift für
hessische Geschichte, Volks- und Heimatkunde, Literatur
und Kunst 134.

Hessische Blätter für Volkskunde 20r,.

Hessische Chronik 206.

Historische Vierteljahr sschrift 6!.

Historisches Jahrbuch 61.

Historisch -Politische Blätter 63. 207.

Humanistische Gymnasium, Das 410.

Idea nazionale, L' 64.

Indogermanische Forscliungen 130.

Islam, Der 62.

Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft 53.

Jahrbuch der Kleist-Gesellschaft 199.

.fahr buch des Vereins für niederdeutsche Sprach-
forschung 199.

.Jahresbericht der österreichischen Gesellschaft für

experimentelle Phonetik 273.

Jährliche Rundschau des deutsch -schweizerischen
Sprachvereins 200.

Journal of American Folklore 207.

.Journal of English and Germanic Philology, The .52. 200.

277. 401.

Kölnische Zeitung 63.

Konservative Monatsschrift 62.

Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche
Sprachforschung 51. 200.



XXVII 1923. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. (Register.) XXVIII

Lettere, Le 282.

Lettura, La 6-5. 208. 282. 411.

Leuvensche Bijdragen. Tijdschrift voor Moderne
Philologie 47. 196. 273. .397.

Limburgs Jaarboek 207.

Literarische Echo, Das 63. 410.

Literarisches Zentralblatt 59. 134. 205. 280. 409.

L u n d ITniversitets Ärsslirif t 63. 207.

Mannheimer Geschichtsblätter 206.

Mann US 207.

Marzocco, II 65. 208. 282. 411.

Mededeelingen van de Zuidnederlandach Dialectcentrale

132.

Mercure de France 207.

Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft m
Wien 207.

Mitteilungen der Islandfreunde 276.

Mitteilungen der Schlesischen ,Gesellschaft für Volks-

kunde 61.

Mitteilungen des historischen Vereins für die Saar-

gegend 206.

Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins 61.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte Berlins 206.

Mitteilungen des Vereins für Sächsische Volkskunde

und Volkskunst 206.

Mitteilungen des Wetzlarer Geschichtsvereins 61.

Modern Language Notes 48. 129. 197. 274. 396.

Modern Language Review, The 48. 128. 275. 395.

Modern Philology 49. 197. 397.

Moyen Age, Le 56.

Mtlnlhäuser Geschichtsblätter 61.

Münchener Museum für Philologie des Mittelalters und
der Renaissance 128.

Musee beige, Le, buUetin bibliographique et pedagogique
207.

Museum 63. 134. 281.

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu

Göttingen 206.

Namn og Bygd. Tidskrift för Nordisk Ortsnamns-
forskning 132.' 200. 276.

Neophilologus 47. 128. 273. 39-5.

Neue .Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte

und deutsche Literatur und für Pädagogik 60. 206. 280.

Neueren Sprachen, Die 45. 127. 292.

Neuphilologische Mitteilungen 47. 272.

Nieuvre Gids, De 63.

Nieuwe Taalgids, De 274.

Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri 134.

Nouvelle Revue d'Italie 64. 135.

Nuova Antologia 6.5. 20«. 282. 411.

Nuova Critica, La 65.

Nuova Rivista Storica 208.

Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och
spräkforskning 200.

Oldenburger Jahrbuch fllr Altertumskunde und Landes-
geschichte 206.

Pagine critiche 208.

Pagin e istriane 65.

Paraviana 65. 282.

Philologie al Quarterly 49. 197. 275.

Philologische Wochenschrift 61.

Philologus. Zeitschrift für das klassische Altertum und
sein Nachleben 61.

Philosophisches .Tahrbuch der Görres-Gesellschaft 134.

Preussische Jahrbücher 62. 207.

Publications de la Faculte dos Lettres de l'üniversite
de Strassbourg 1.35.

Publications of the ^Modern Language Association of
America 49. 129. 275. 396.

Rassegna, La 64. 282.

Rassegna critica della letteratura italiana, La 57. 279.

Rassegna Nazionale, La 64. 208. 411.

Rendiconti del R. Istituto Lombarde di scienze e lettere
64. 208.

Revista da Faculdade de Letras da Universidade de
Porto 208.

Revista de Filologia Espauola 58. 203. 279. 403.

Revista de Lingua Portuguesa. Archive de Estudos rela-

tives ao idioma e literatura nacionaes .58.

Revista internacional de Estudios Vascos 408.

Revista Lusitana 2.^0.

Revue beige de philologie et d'histoire 64.

Revue bleue 64.

Revue de France 281.

Revue de litterature comparee 50. 130. 276. 397.

Revue de philologie francjaise 133.

Revue des cours et Conferences 64. 1.35. 281.

Revue des langues romanes 201.

Revue d'histoire litteraire de la France 56. 202. 278. 402.
Revue du seizieme siecle 56. 133.

Revue germanique 200. 399.

Revue hebdomadaire 281.

Revue internationale de l'enseignement 281.

Revue neoscholastique de philosophie 64.

Risorgimento italiano, II 282.

Rivista della Societä filologica friulana 64. 410.
Rivista delle biblioteche e degli archivi 410.

Rivista di cultura 411.

Rivista d'Italia 411.

Rivista romana 64.

Romania 54. 277.

R o m a n i c Review, The 55. 402.

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forsk-

ning 52.

Schöne Literatur, Die. Beilage zum Literarischen Zentral-
blatt 63.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde 206.

Schweizer Volkskunde 206.

S cien tia 411.

Shakespeare Studies 277.

Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften 60.

Sitzungsb erlebte der Preussischen Akademie derWissen-
schaften 60. 410.

Spräk och stil. Tidskrift för nysvensk spräkforskning 399.

Studien 134. 281.

.Studies in Language and Literature. University of

Minnesota 130.

Studies in Philology 410.

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 51.

132. 200.

Tijdschrift voor Taal en Letteren 274.

Transactions and proceedings of the American Philo-
logical Association 63.

Türmer, Der 62. 207. 410.

Ungarische .Jahrbücher 61.

Universitätsbund Göttingen. Mitteilungen 60.

University of California Publications in Modern Philo-
logy 129.

University of Iowa Studies. Humanistic Studies 130.

Uppsala Universitets Arsskrift 207.

T^pstalsboom-Blätter 61.

Verb um. Revista del Centro de Estudiantes de Filosofin

y Letras, Buenos Aires 208.

Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Aca-
demie 63. 207.

Viertel
j
ahrsschrift für Geschichte und Landeskunde

Vorarlbergs 410.

Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschafts-
geschichte 410.

Videnskapsselskapets Skrifter. Kristiania 63.

Volk und Scholle 61.

Vox 50.

Washington University Studies 276.

Wörter und Sachen 50.

Wilrttembergische Vierteljahrshefte
"reschichte 61.

fUr Landes-

J



XXIX 1923. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. (RegiBter.) XXX

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesell-
schaft 62.

Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens Ol.

Zeitschrift für Aesthetik und allgemeine Kunstwissen-
schaft {)2. 410.

Zeitschrift für Bücherfreunde 61.

Zeitschrift für deutsche Mundarten 199. 399.
Zeitschrift für deutsche Philologie 198.

Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur
131. 398.

Zeitschrift für Deutschkunde 50. 131. 198. .397.

Zeitschrift
Zeitschrift

46. 127. 196.

Zeitschrift
Zeitschrift
Coblenz und

Zeitschrift
Zeitschrift
Zeitschrift
Zeitschrift
Zentralblat

für die Geschichte des Oberrheins 61. 134. 206.
für französischen und englischen Unterricht

für französische Sprache und Literatur 56. 202.
für Heimatkunde der Eegierungsbezirke
Trier 206.

für Indologie und Iranistik 206.
für keltische Philologie 206.
für romanische Philologie 1:!3. 402.
für vergleichende Sprachforschung 50.
t für Bibliothekswesen 206.

VI. A^erzeichnis der in den Personalnachrichten erwähnten Gelehrten.

1. Anstellungen,
Berufungen,

Auszeichnungen.

Holte 79.

Bruch 42.3.

Castle 423.

Cvsarz 151.

Erhardt 423.

Franz 80.

Frenken 79.

Fxmke 223.

H äm e 1 223.

Karstien 151.

Kralik von Meyers-
waiden 423.

Krüger 423.

Me V er-Benf ev 423.

Mogk 223.

Müller, Günther 151.

Neubert 151.

Öhmann 151.

Petersen 79.

Petsch 423.

Schöffler 423.

Sehr öder, Edward ?9.

Scripture 422.

Sommerfeld 151.

Urtel 80.

Van der Meer 294.

Victor 151.

Wihan 294.

Wolff, Ludwig 151.

2. Todesfälle.
Bertuch 223.

Bezzen berger 80.

Bode 80.

Bradley 294.

Feilbefg 151.

»

fr

VII. Verschiedene Mitteilungen.

Lerch, Berichtigung 151.

Lerch, Nachtrag zu LtbL Sp. 24 ff. 223.
Meyer-Lübke, Bemerkung zu Ltbl. Sp. 267 ff. 423.
Schweizerisch-italienischer Sprachatlas, Ein 150.
Spitzer, Bemerkung zu Ltbl. 1922, Sp. 42. 424.
Visin g, Berichtigung 424.

Zoozmann und Bassermann, Erwiderung und Antwort 151.





LITERATURBLATT
FÜR

GERMANISCHE UND ROMANISCHE PHILOLOGIE.
HERAUSGEGEBEN VON

DB. OTTO BEHAGHEL
e> 6. Professor der gerraanigchen Philologie

an d«r Uoireraität Giessen.

UND D« FRITZ NEUMANN
0. ö. Professor der romanischen Philologie

an d«r Uairerfität Heidelberg.

f^4^

VERLAG VON
0. R. REISLAND, LEIPZIG, EIRLSTRASSE 20. ^%

Erscheint monatlich.
St

p

.> f^

Preis jährlieh: Amerika: Dollar 2.— . Belgien und Frankreich: Francs 24.— . England: Schilling 10.-

Italien: Lire 30.— . Schweden: Kronen 9.— . Schweiz: Francs 11.—

.

Holland: Gulden 6.-

XLIY. Jahrgang. Nr. 1. 2. Jauuar-Febniar. 1923.

Merker, Neue Aufgaben der deutschen Litera- 1

turgeschiehte (Körn eri,
1

Brun, Die Mundart von Obersasen im Kanton
Graubünden (Behaghel).

Kern, -Johann Rist als weltlicher Lyriker
(Streuber). '

Köster, Prolegomena zu einer Ausgabe der
Werke Theo<lor Storms (Behaghel). '

Th. Storni 3 sämtliche Werke, hrsg. von Alb.
KOster (Behatrhel).

Halldor Hermannsson, Modern Icelandic
(.Schröder).

|

Noreen. Värt Spräk. Nysvensk grammatik
(de Boor).

Hnbbard, Een Nederlandsche Bron van den
Robinson Crusoe (Ullrich).

Brunn er. Die Dialektliteratur von Lancashire
(H üb e n er).

Esposito, Melanges philologiques (Hilka).
Aucaasin und Nicolette. Test von H.

.Suchier. 9. Aufl. bearb. von W. Suchi e r.

(Lerch).
Becker, Clement Marots Psalmenübersetzung

(Glaser).

de L erber, L'influence de Cl. Marot aux
XVII« et XVIIle siecles (Glaser)

Geize r,Maurjassant und Klaubert ( K 1 e m p e r e r).

N 6 u b e r t , Maupassant als Essayist und Kritiker
(Klemperer).

Dauzat, Largot de la guerre (Spitzer).
Dauzat, Trois lexiques d'argots militaires

romans (Spitzer).
Crawtord, The Spanish Paetoral Drama

(Hämel).
Bibliographie.
Fersonalnachrichten.

PaulMerker, Neue Aufgaben der deutschen Literatur-
geschichte. Zeitschrift für Deutschkunde: 16. Ergänzungs-
heft. Leipzig und Berlin, ß. G. Teubner. 1920. VI u. 82 S.

Geh. M. .5-t-120'"o Zuschlag des Verlags und 25 "/o der
Buchhandlungen.

Es ist mir eine wahre Freude, diese kluge Schrift eines
besonnen denkenden Mannes hier anzeigen zu dürfen. In
einem Zuge habe ich sie durchgelesen, und nun ich sie

neuerlich anblättere, finde ich auf jeder Seite zustimmende
Randnotizen, bei welchen dankbare Beifallsregung den
hastigen Stift geführt hat. Wie viele Arbeiten sind uns
nicht im letzten Jahrzehnt beschert worden, die mit der
Anmassung auftraten, das erste rechte Wort über Weg und
Ziel der Literatvtrwissenschaft auszusagen — , und die doch
nichts Besseres bewirkten, als die leichtgläubigen Leser und
Schüler in eine Sackgasse oder in eine unabsehbare wüste
Steppe zu verbringen. Nicht so unser Autor. Bescheiden
ist sein Zweck wie seine Sprache. Er überblickt den gegen-
wärtigen Stand der Wissenschaft, sieht und sagt, was er-

reicht, was verfehlt, was noch versäumt ist, macht Vor-
schläge für ein besseres Gelingen und erspriessliches Weiter-
.schreiten ; er schaut nach innen wie nach aussen, setzt
geistreich die neuesten literarhistorischen Methoden in

Konnex und Parallele mit der seit der Jahrhundertwende
beginnenden Verinnerlichung deutschen Geisteslebens, führt
die Vernachlässigung wichtiger Forschungsgebiete zurück
auf die sinn- ler hätte hinzufügen dürfen: und verdienst-)
widrige Besetzung bzw. Nichtbesetzung der germanistischen
Lehrstühle.

In drei Teile lässt Merker seine Schrift zerfallen, aus-
einanderfallen. Das erste Kapitel wendet sich energisch
gegen die vielfach als selbstverständlich angenommene
(aber doch auch schon wiederholt, zuletzt von .1. Petersen,
in Frage gestellte) Trennung einer älteren und neueren
deutschen Literaturgeschichte und deckt die wissenschaft-
lichen und pädagogischen Nachteile dieser ungehörigen
Scheidung auf. Zunächst bedeute sie willkürliches Zer-
reissen eines kontinuierlichen Zusammenhangs, zumal der
Beginn der literarischen Neuzeit gar nicht in dem die
Scheide bildenden 16. Jahrhundert liege: tiefere Gründe
für diese Teilung Hessen sich aber Oberhaupt nicht vor-
bringen, da es zwischen der Betrachtung mittelalterlicher
und neuzeitlicher Literatur keinen Unterschied der Methode

tgäbe.

Mit Nachdruck wird ferner auf das Bedenkliche des
ümstandes hingewiesen, dass die Auslese des Forschungs-

materials immer kleiner werde, die sog. Neugermanisten
z. T. auch die ältere nhd. Zeit ignorieren und sich als

Schriftsteller und Lehrer mehr oder weniger auf die beiden
letzten Jahrhunderte, wenn nicht gar bloss auf das letzte,

beschränken ; so dass den Jüngern der Wissenschaft ein
einheitliches und lückenloses Bild vom Gesamtverlauf des
literarischen Lebens der Nation überhaupt nicht mehr ge-
boten würde'. Merker ist gerecht genug, Sündhaftigkeit
nicht bloss bei den Neugermanisten zu suchen; stellt er
bei diesen neben der mangelnden Extensität immerhin eine

grössere Intensität des w'issensohaftlichen Erkennens fest,

so muss er bei den Altgernianisten umgekehrt gerade diese

in einem wahrhaft beschämenden Masse vermi.-isen. Ab-
gesehen davon, dass auch die Vertreter des älteren Fachs
meist in den Fehler eigenmächtiger Stoffverkürzung ver-
fallen, indem sie die Darstellung der altdeutschen Literatur
bestenfalls bis ans Ende des V6. Jahrhunderts führen, die

allerdings noch wenig durchforschte Zeit von 1300—1500
aber weiterhin terra incognita sein lassen ; abgesehen davon
behandeln sie die Literaturdenkmale jener frühen Epochen
zu einseitig vom rein philologischen Standpunkt, so dass
bei der studierenden Jugend ein lebendiges Interesse für

altdeutsche Dichtung gar nicht aufkommen kann; das er-

weise die erstaunlich geringe Zahl der Dissertationen aus
diesem Gebiete. Und doch wimmle es nirgends so stark
wie "hier von ungelösten Fragen ; wenigstens lässt Merker
S. 20 ff. einen dichten Wald von allerwichtigsten auf die

ältere deutsche Literatur bezüglichen Problemen vor uns
erstehen, die kaum noch in Angriff genommen sind.

An allen diesen durchaus zutreffenden Feststellungen
lässt sich nicht rütteln. Aber in der Geschichte wenigstens
muss ein Feststellungsurteil nicht immer auch eine indivi-

duelle Verurteilung bedeuten. Merker ist von ungerechter
Strenge, wenn er als Ab- und Irrweg ausschilt , was doch
nur ein notwendiger Umweg war. Im Betrieb der neueren
deutschen Literaturgeschichte waren die auch von M. be-

reitwillig zugestandenen Fortschritte in der Intensivierung

(von denen noch zu reden sein wird) ja nur bei möglichster

An der Prager deutschen Universität konnte man
seinerzeit ein Doktorat bloss aus neuerer deutscher Literatur-

geschichte erwerben, ohne sich über die geringste Kenntnis
des mittelalterlichen Schrifttums ausweisen zu müssen; der
unmögliche Zustand ist aber freilich seit etwa einem Jahr-
zehnt bereits aufgehoben.

1
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Beschränkung des Stoffgebiets möglich; denn was muss
etwa ein Erforscher der klassisch-romantischen Epoche
neben der an sich unübersehbaren Menge der Dichtungen
und kunsttheoretischen Schriften nicht noch alles einsehen

an Zeitschriften, Briefwechseln und Memoiren, schwierigen

philosophischen und sonstigen wissenschaftlichen ^\ erken,

wichtiger ausländischer Literatur und — last not least —
an Literatur tlber diese Literatur; wie tief muss er in alle

diese Dinge eindrangen, um die Resultate zu erlangen, die

man heute von einem Literaturforscher beansprucht. M. hält

seinen gesichiskreisbeengten Fachgenossen immer wieder
den weiten Horizont der Begründer unserer ^\ issenschalt

entgegen; weiss er wirklich nicht, wie viel leichter es die

Altmeister hatten , die nach allen Kichtungen Irei aus-

schreiten konnten, denen noch nicht der Schutt der Vor-

arbeiter vor den Füssen lag und nicht der Ballast wissen-

schaftlicher Ueberlieterung auf dem Kücken wuchtete?
Heute kann sich nur in der Beschränkung wahre Meister-

schaft erweisen; wer alles übersehen will, wird gar nichts

einsehen. M. selbst hat freilich in seilten Arbeiten ein

weiteres Stolfgebiet umfasst als die meisten Keugermanisten,

aber ich möchte bezweifeln, dass dadurch der VV ert seiner

einzelnen Leistungen gestiegen ist; seine Ausgabe von
Otto Ludwigs „Zwischen Hmmiel und Erde" z. B. genügt
nicht durchweg modernen Anforderungen, und diejenigen,

die solchen Arbeiten ihre ganze, ungeteilte und unaLge-
lenkte Kraft widmeten, haben Gediegeneres zustande ge-

bracht.
Dennoch spreche ich mich heute mit M. gegen das

übertriebene Spezialistentum aus. W eil die Methoden schon

zu fein, scbon überspitzt worden und also die Zeiten lür

eine gesunde Reaktion reif smd. Ich werde weiter unten
andeuten, wie man m. E. zu grösserer Extensität sich

zurückwenden kann, ohne vom Gewinn der bisherigen Fem-
arbeit allzuviel aufzugeben.

Dnd erst recht stimme ich allem zu, was M. über und
gegen die geläufige Behandlung der altdeutschen Dichtung
vom Herzen lässt, übrigens nicbt obne die Einschränkung,
dass neue^tens auch hier ein Umschwung beginne. VV le

der sich vollziehen soll und wird, das lässt sich mit einiger

Sicherheit voraussagen. \ or einem halben Jahrhunuert
etwa haben Berija^s und Scherer die methodische Be-
arbeitung der neueren deutschen Literaturgeschichte be-

gründet , indem sie die ausgebildeien Arbeitsweisen der

klassischen und altdeutschen i'hilologie an die neuzeitliche

Dichtung, vornehmlich an das behauen Goethes wandten,
und damit die grossen Erlolge dieser Wissenschalt eizielt,

denn mittelbar oder unmittelbar sind sämtliche Literatur-

foisclier unserer Tage (auch oie es nicht wahrhaben wollenj

Schuler jener Meister. Heute tut einmal der umgekehrte
\\ eg not. Da jetzt die „Keugeimanisien" im \ orsprung
Sind, müssen deren feinere Methoden, muss die an Diclitein

und Luhiungen besonders des Ib. und i9. Jahrhunderts er-

robteund bevi ähriepsychologisi.h-philosophibch ästhetische

neiaturbeiiachtung auf uas altdiutsche Gebiet übertragen
weiden, und uies kann nicht gut anders geschehen, als uass

hervoi ragende Veriret er jener Prazisionsmethoüeu oen Weg
ins Mittelalter zuiUckuhden. lausche ich mich nicht, so

ist der Anfang schon gemacht. Natürlich können, sollen

und weiden diese vorwiegend literarhistorisch vorgebildeten

Forscher mit den fast ausschliesslich philologisch geschulten

bisherigen Beai heitern aliQeutscben Schrifttums weniger m
philologischen Entdeckungen wetteifern, als vielmehr aut

der solioen Grundlage Qei bereits geleisteten vorzüglichen
lextkritischen Aibeit ihre neuen Gebäude errichten, die

linguistische Ausschrotung aber den dazu vorbereiteten

Kollegen überlassen und um die realienmässige Analyse
der Denkmäler sich nur so viel oder so wenig kümmern,
als Scherer sich um die Wege und Ergebnisse einer der
klassischen deutschen Dichtung zugewandten „Aesthetik

von oben" gekümmert hat. M. a. ^\ ., die mittelalterliehe

Literatur soll diesmal weder als Sprachquelle, noch als

Quelle politischer oder kultureller Geschichte, sondern
einlach als Dichtung, als Wortkunst angesehen werden.

Kann ich also Alerkers Wünschen nach intensiverer

Bewirtschaftung der mittelalterlichen und frühneuhoch-
deutschen Epochen im Haushalt der deutschen Literatur-

geschichte nur ganz und gern zustimmen, so mochte ich

oie Skepsis nicht verhehlen, die eine aus dieser Forderung
gezogene Folgeiung des Verfassers in mir weckt. Er ver-

langt nämlich, dass neben der Dichtung dos neueren

l

deutschen Klassizismus und neben den literarischen Glanz-
erscheinungen des 19. Jahrhunderts auch der deutschen
Sprache und Literatur des Mittelalters und der beginnenden
Neuzeit die pädagogische Vollwertigkeit zuerkannt werde.
Meine Erfahrungen im Lehramt, die M. wohl fehlen, lassen
mich da ein warnendes Nein aussprechen. Wenn irgendwo,
so gilt in der Schule das Paradoxon, dass weniger mehr
ist. Schon durch die in den neuen Lehrplänen vollzogene Auf-
nahme der Literatur des 19. Jahrhunderts ist ein beklagens-
werter, ja unhaltbarer Zustand des Hastens und der Ober-
flächlichkeit im Deutschunterricht eingetreten, und statt

wirklicher Kenntnis von wenigen gewinnen die jungen
Leute eine blosse Scheinkenntnis von verwirrend vielen
Dingen, wodurch weder eine tiefere Bildung, noch ein leb-

hafteres Interesse erzeugt wird. Früher lernte man in der
Schule die deutschen Klassiker genau kennen und bUdete
an ihnen, wenn man nicht gerade einem ganz unfähigen
Lehrer zufiel, Geschmack und Urteil; und wurde einem
der Schulbetrieb zu langweilig, so badete man zu Hause
den ermüdeten Geist in den frischeren Fluten neuerer
Dichtung, die das Stigma des Prüfungsstofies noch nicht
au sich trug. Wo man aber nun gar die Zeit hernehmen
soll, im Unterricht auch noch dem Spätmittelalter und der
frühneuhochdeutschen Zeit beizukommen, ist mir ganz un-
erfindlich.

Anders steht es um die Vermehrung des Stoffgebiets,

die M. in einem zweiten Hauptteil seiner Schrift vom Hoch-
schullehrer verlangt. Man kennt das Prinzip unserer
gängigen Literattirgeschichten, in gewissen frühen Jahr-
hundeiten die aus Mangel an deutschen Schriftdenkmälern
entstehenden Lücken durch Einbeziehung mittellateinischer
Dichtungen zu ftlllen; dass ein ununterbrochener breiter
Strom lateinischen Schrifttums neben dem in der Volks-
sprache bis in neuere Zeiten dahinfliesst, ja dass und wie
oft dieser von jenem gespeist wird, übersieht man aus
Absicht oder Unkenntnis. Mit ein paar beweiskräftigen
Beispielen illustriert M. die Bedeutung der lateinischen
Dichtung für ganze Zweige des nationalen literarischen

Lebens und beansprucht demgemäss die Einbeziehung dieses

Grenzgebiets m den wissenschaftlichen und akademischen
Betriet) der deutschen Liteiaturgeschichte.

Aber noch einer zweiten Grenzerweiterung redet er

das W ort. \\ ährend der Romanist und der tlavist, meint
er, für das Doktorat und erst recht für die HabÜitation
mehrere Dialekte seiner Sprachgruppe beherrschen muss,
trage der „Germanist" diesen stolzen Namen zu Unrecht,
sei mangels Kenntnis ausserdeutscher germanischer Sprachen
meist nur ein „Teutonist". Dass er jenes Namens wieder
würdig werde, empfiehlt M. dem deutschen Literarhistoriker
die ieschäfiigung mit flämisch-holländischer und skan-
dinavischer Literatur, deren Pflege in Deutschland ganz
im argen liege'. Winke doch hier der scheinbar so un-
praktischen deutschen Philologie sogar eine realpolitische

Aufgabe. Und aus diesem Giunde. scheut der Verf. nicht

vor der Forderung, Jür das germanistische Doktorexamen
die obligatorische Kenntnis einer dieser ausserdeutschen
germanischen Sprachen zu verlangen. In der Tat wäre
das keine ganz unbillige Forderung, nur müssten dann
gleichzeitig die Ansprüche an das literarhistorische Wissen
idie wiederum bei keinem anderen philologischen Studium
so hochgespannt sindi in etwas herabgesetzt werden. Das
Lernen möglichst vieler fremder Sprachen ist ja ohnehin
heute gebotener als je, da mit dem Zusammenbruch der
deutschen Grösse im Auslande der Drang und Zwang zum
Studium unserer Sprache schwindet und wir uns nach Art
der kleineren Völker wieder werden bequemen müssen,
selber in den fremden Zungen zu reden. Im übrigen steht

es aber um die hier erörterten Dinge doch nicht ganz so,

wie es M. darstellt. Zunächst erheben auf den ..Germa-
n!Sten"-Namen heute wohl nur mehr die Vertreter des
älteren Fachs Anspruch (die anderen nennen sich bescheiden
Literarhistoriker), und ihnen kann man doch die Kenntnis
ausserdeutscher germanischer Dialekte und Literaturen
nicht absprechen, deren sie schon für ihre sprachgeschicht-
lichen Vorlesungen benötigt sind. Wenn nun aber M. auf-

zeigt, welcher Gewinn auch der neueren deutschen Literatur-

geschichte aus der Beschäftigung mit dem flämisch-

' In den letzten zehn Jahren ist (nach Merker) über
nordische Literatur keine einzige deutsche Dissertation er-

schienen.
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holländischen und skandinavischen Schrifttum erwachsen
könnte, so wird dem gewiss niemand widersprechen wollen;
nur^st die Frage, ob für den Historiker des deutschen
Schrifttums die Kenntnis der romanischen {französischen,
italienischen, spanischen), englischen, der antiken, ja für
gewisse Epochen selbst der slavischen und orientalischen
Dichtung nicht mindestens ebenso wichtig und wertvoll
sei. Selbstverständlich, je mehr Sprachen der Literar-
historiker beherrscht, desto besser für ihn und seine Wissen-
schaft; aber zuviel kann und soll man mindestens von dem
jungen Prüfling nicht verlangen, und da scheint mir gründ-
liche Kenntnis einer der neueren Weltsprachen immer noch
vorteilhafter als die oberflächliche Beschäftigung (denn M.
begnügt sich ausdrücklich damit) mit einem jener germa-
nischen Idiome. Womit jedoch beileibe nichts gegen die

Wüaschbarkeit reicherer Betätigung auf diesem Felde ein-

gewendet sein soll!

Galten die bisher erörterten Abschnitte des angezeigten
Heftes dem Stoff der deutschen Literaturgeschichte und
dessen nötiger Erweiterung, so beschäftigt sich sein Mittel-
und Hauptstück mit der Bearbeitung dieses Stoffes, mit
den Methoden der Literaturwissenschaft. Merker scheidet
innerhalb des gegenwärtigen literarhistorischen Betriebs
sechs unterschiedliche Arbeitsweisen, denen er als siebente
eine vermeintlich neuartige angliedert, übrigens ohne deren
Originalität kritiklos zu überschätzen oder sich auf ihre

Erfmdung allzuviel zugute zu tun; diese Methoden sind:
die philologische, die historische, die ethnologische, die

psychologische, die philosophische, die ästhetische, die

sozialliterarische. Die philologische Methode, deren
Väter Lachmann und Scherer sind, betrachtet und erfasst
die literarischen Denkmäler im Grunde nvir von aussen
und ist dergestalt auch nur auf deren Oberfläche gerichtet,

auf Testkritik, Entstehungsgeschichte, Exegese, Quellen-
forschung, Stoffgeschichte, Biographie. Mit all dem ist nur
ein Teil dessen erfasst, was in den Erkenntnisbereich des
Literarhistorikers fällt, das philologisch gewonnene Er-
kenntnismaterial bietet bloss die feste Grundlage weiterer,
höher gerichteter Forschung. — Von der philologischen
eine besondere historische Methode abzuscheiden, wie M.
tun möchte, geht doch wohl nicht an; er verwechselt hier
objektive Methode mit subjektiver Anlage ; in der Tat hat
er auch zur Kennzeichnung einer spezifisch historischen
Methode so gut wie nichts vorzubringen.

Die wachsende Abneigung, der die philologisch-histo-
rische Betrachtungsart seit etwa zwei .Jahrzehnten in den
Reihen der Literaturforscher begegnet, erklärt der Verf.

aus den Mängeln der Scherer-Schule, die sich ganz in Klein-
arbeit verlor, und dem synthetischen Zug der Gegenwart,
der nach üebersicht und Zusammenfassung drängte. Indes
haben gerade die bedeutenderen Scherer-Jünger (E. Schmidt,
Minor, Burdach, Roethe, Schroeder) die viel gescholtenen
Fehler jener Schule am allerwenigsten verschuldet, und der
Meister selbst war ja ein unbedingt synthetischer Kopf.
Nicht im Wesen der Schererschen Methode scheint mir die

Schuld der Verkümmerung zu liegen, sondern in der CJeber-

schätzung von Methode üiierhaupt. Methoden können doch
nur den Sinn und Zweck haben, einem Gehfähigen den
Weg zum Ziel zu erleichtern, zu bequemen, zii verkürzen;
wem die Beine fehlen oder gelähmt sind, der kann auch
auf wohlgf'pflegtem Pfade nicht vorwärts kommen. Aber
eine Zeitlang war das höchste I leal auch der Geistes-

wissenschaften eine Methode an sich; schien es darauf an-
zukommen, einen — sei's noch so kurzen und schmalen —
Weg dermassen glatt zu walzen, dass man allenfalls auch
Gehunfähige dort bloss aufs Gesäss zu bringen und ihnen
einen tüchtigen Stoss zu versetzen brauchte — und sie

rutschten von selber eine Strecke fort. Sobald aber erst

wieder befähigte Leute in den Wettbewerb eintraten, Leute,
die ein originales, selbstgewachsenes Verständnis für Dich-
tung besassen, da war auch schon der tote Punkt über-
wunden. Wer mit kräftigen Beinen ausschreitet, bahnt
sich überall einen Weg; wer ein Ziel im Auge hat, findet

dahin einen Zugang. Die neuen Methoden, die den ein-

seitigen und äusserlichen philologischen Literaturgeschichts-
betrieb ergänzten und vertieften, sind denn auch nicht zu-

fällig von Freunden, Schülern und Enkelschülern Scherers
ausgegangen; es genügt, die Namen Dilthey, Heinzel,
Minor, Walzel, Nadler zu nennen. „Das eine Mal" — ich

erteile Merker das Wort — nging man von dem Problem
der schöpferischen Persönlichkeit, das andere Mal von dem

Problem des geschaffenen Kunstwerkes aus. In dem ersteron

Falle konnte man wieder entweder mehr die physiologische

Seite der künstlerischen Individualität herausheben und
ihre in der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Stammesart
liegende, erb- und blutsverwandte Eigenart betonen oder

aber die innere Lebensverfassuag und geistige Struktur

der individuellen Psyche des Dichters zum Ausgangspunkt
einer tiefer angelegten Beurteilung nehmen. In dem zweiten

Falle dagegen konnte mau sowohl die ideengeschichtliohe

Bedingtheit des Inhalts als auch die künstlerischen Quali-

täten der Form gesondert ins Auge fassen, um von da die

Seele des Kunstwerks zu ergründen. So ergaben sich vier

neue Methoden: die ethnologische, die psychologische, die

philosophische, die ästhetische" (S. 36 f.).

Die erstgenannte Methode hat bekanntlich Josef

Nadler, einem wohlüberlegten Winke August Sauers mit
zu geringer Selbstkritik folgend, in einer Gesamtdarstellung

des deutschen Schrifttums durch- und zugleich ad absurdum
geführt. Merker fertigt diese Arbeitsweise denn auch kurz

ab, weil „der stammesgesohichtlichen und familiären Ge-

bundenheit nur eine sekundäre, aber keine primäre Be-
deutung zukommt und eine besondere literarwissenschatt-

liche Metho le und Grün lautfassung sich eigentlich darauf

nicht aufbauen lässt" (S. 3i). Ich freue mich der voll-

kommenen Qebereinstimmung, die in Lob und Tadel zwischen

Merkers Beurteilung Nadlers und der meinen (Deutsche
Rundschau, Septeraborheft 1919, S. 466 ff.) statthat und
hoffe, dass den Verf. die unfehlbar bald nachfolgende Be-

schimpfung durch den von sich selbst begeisterten Autor
nicht anfechten wird.

Zur psychologischen Methode rechnet Merker
die 80 grundverschiedenen Arbeitsweisen Diltheys einer-,

Elsters andererseits und ihrer Nachfolger, zählt aber — m. E.

mit Unrecht — auch Gundolf zu ihnen; hingegen vermisse

ich hier eine Erwähnung der psychoanalytischen Methode,

die trotz ihrer Schrullen mindestens einen ausserordent-

lichen heuristischen Wert für den Literaturforscher gewinnen
kann, wie die Verfasser der Schrift „Motiv und Wort" und
vielleicht auch mein Buch über Arthur Schniizler be-

wiesen haben.
Von Dilthey, dem die reichsten Anregungen fürdie

neuen, ins Wesentliche eindringenden Betrachtungsweisen
verdankt werden, geht auch die philosophische Me-
thode aus, bei der es sich hauptsächlich um den Nach-
weis bestimmter Weltanschauungsniederschläge in einzelnen

Dichtungen und Dichtern handelt. Als die Hauptvertreter
dieser Richtung gelten Oskar Walzel und Rudolf Unger';
Gustav Ehrismann und Samuel Singer sind bemüht, solche

Weltanschauungsanalyse auch dem altdeutschen Schrifttum
zugute kommen zu lassen.

Sieht Diltheys Erlebnis-und-Dichtung-Forschung eben-
so wie die von ihm und anderen gepflegte Welt-
anschauungsgesohichte den Stoff und Gehalt scbrifttüm-

lioher Monumente tiefer ein als die rein philologische

Arbeitsweise, so wendet sich auch die Formbetrachtung heute
von aussen nach innen und zeitigt dergestalt eine neue
ästhetische Methode, die sich ausschliesslich auf das
Kunstwerk an sich einstellt und dieses als etwas vollkommen
Selbständiges, als einen eigenlebigen Organismus ansieht.

Merker nimmt auch hier wieder eine Unterabteilung vor:

er unterscheidet eine literaturpädagogische Richtung, die

von den kunsterzieherischen Bestrebungen Liclitwarks und
der Kunstwartleute, letzten Endes von den antihistorischen

Tendenzen Nietzsches ausgeht, und eine stilästhetische

Richtung, die auf eine „Literaturgeschichte ohne Namen",
d. h. auf möglichste Zurückdrängung des individuell-bio-

graphischen Moments zugunsten reiner Kunstanalyse ab-

zielt. Der Mei.ster dieser letzteren Richtung ist Oskar
Walzel, über dessen programmatische Schriften ich seiner-

zeit an dieser Stelle berichtet (Jg 191S, Sp. 17 ff.), dabei

auch auf den von H. Wölfflin empfangenen bedeutenden
Anstoss hingewiesen habe. Die Polemik, die der Verf. hier

führen zu müssen glaubt, lädt zu einigem Verweilen ein.

Merker fühlt sich abgestossen durch das unbescheidene
Auftreten dieser neuesten literarwissenschaftlichen Methode,
die sich im Besitz aller Weisheit fühle, Alleinherrschafts-

rechte sich anmasse und auf jede andere Arbeitsweise ver-

ächtlich herabsehe; besonders ärgerlich ist ihm ihr An-
spruch, sich als eine höher stehende Literaturwissen-

1 Neuesten^ hat sich ihnen Ernst Cassirer beigesellt.
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Schaft von der subalternen blossen Literaturgeschichte
abscheiden zu wollen. Das wäre, meint M., ungefähr so,

wie wenn ein Vertreter des modernen Staatsrechts oder
ein Wirtschaftsphilosoph die politische Geschichte oder die

Wirtschaftsgeschichte als unbegründet und unwissenschaft-
lich verwerfen wollte. Nun , solche Torheit wird gewiss
niemand begehen; aber allerdings wird, und damit kehrt
sich das treffliche Beispiel gegen M., der Staatsrechtslehrer
und der W^irtschaftsphilosoph, der Systematiker mit einem
Wort , den Historiker nur als seinen Hilfsarbeiter be-
trachten und der Meinung sein, dass dieser nur mit etwas
Sekundärem, er aber mit dem Wesentlichen seines Studien-
objekts befasst sei. So bezweckt denn auch die Literatur-
wissenschaft nichts anderes als eine Systematik neben der
Historik. Sie will von den Sachen reden statt von den
Ursachen ; vom Wesen , statt von den Beziehungen und
Entwicklungen; will die Werke deuten, nicht die Stoffe,

die Umwelt, die Einflüsse untersuchen. Dem gegenüber
meint M. nicht scharf genug betonen zu können: „Die
Literaturgeschichte ist zunächst und hauptsächlich eine
historische Disziplin und keine philosophische Wissenschaft
wie die Aesthetik" (S. 45). Das ist eine kategorische, aber
leider auch willkürliche Behauptung. Der Verf. bemüht
sich nicht, hat vielleicht gar nicht darüber nachgedacht,
der Literaturgeschichte ihren richtigen Ort im System der
Kulturwissenschaften anzuweisen; er mOsste sonst erkennen,
dass sie gerade zwischen der Geschichte und der Aesthetik
ihre Stelle findet und dass sie, will sie als selbständige
Wissenschaft gelten, auch einen Stoff und eine Problematik
besitzen muss, einzig nur ihr zu eigen. Merker spricht die

Literaturgeschichte als Geschichte des geistigen Lebens,
d. h. als einen Zweig der Kulturgeschichte an, und es ist

nicht einzusehen, warum sich dann neben dieser noch eine
spezielle literarhistorische Disziplin aufzutun brauchte.
Wahrhafte Literaturwissenschaft aber unterscheidet sich
schon in ihrem Verhältnis zum Gegenstand wesentlich von
aller Historik : während diese die Schriftdenkmäler immer
nur als Quelle für etwas über sie selbst Hinausweisendes
ansieht, danach fragt, was dieselben bedeuten und der-
gestalt ihr eigentliches Forschungsobjekt sich erst kon-
struieren muss, vermag die Literaturwissenschaft (wie jede
Kunstwissenschaft) ihre Objekte direkt zu erfassen, weil
diese in realer Existenz sind. Dies ihr An-sich-sein ist

aber für die blosse Historik völlig irrelevant und wird
darum etwa von Nadler, der sich auf seine streng histo-

rische Haltung viel zugute tut, folgerichtig in einem Masse
vernachlässigt, von dem folgender erstaunliche Satz aus
dem III. Bande seiner „Literaturgeschichte der deutschen
Stämme und Landschaften" (S. 12) verblüffendes Zeugnis
ablegt: „Wer die schöneren Augen hatte und die besseren
Verse konnte , ist für die Geschichte eine interessante
Gleichgültigkeit." Vor solcher Rede, ich zweifle nicht,

wendet sich wohl auch Merker mit Grausen. Einer reinen,
auf sich selbst gestellten Literaturwissenschaft aber muss
doch ohne Frage das Ansichseiu ihrer Objekte die Haupt-
sache bedeuten, nicht aber, wie unser Verf. will, die Auf-
gabe, „das literarische Dokument und seinen Schöpfer in

ihren gegenseitigen Beziehungen und vor allem im Zu-
sammenhang mit ihrer Zeit zu erklären und zu bewerten"
(S. 46). Dann bliebe ihr ja der Zugang zum lebendigen
Schrifttum, dessen Durchforschung nach historisch- bio-

graphischen Gesichtspunkten undenkbar ist, völlig ver-
schlossen , und auch mit anonymen und chronologisch
zweifelhaften Werken wüsste sie nicht viel anzufangen.
Allerdings ist M. konsequent genug, die zeitgenössische
Dichtung vom akademischen und wissenschaftlichen Betrieb
auszuschliessen als „zur Zeit historisch noch niclit abge-
schlossen und damit für die wissenschaftliche Durchforächung
noch nicht reife Fakta" (S. 6). Dieses abgedroschene
Argument ist aber sehr brücliig, denn es beruht auf falscher
Analogie. Geschichte der Gegenwart ist freilich ein

Selbstwiderspruch , weil man ein Ereignis erst aus seinen
W^irkungea ganz verstehen, die Gegenwart also erst in und
aus der Zukunft begreifen kann; der Historiker ist ein
nach rückwärts gekehrter Prophet. Aber fasst man die

Schriftdenkmäler einmal als real existierende, eigenlebige
Gebilde, so ist solcher Betrachtung jedes Kunstwerk in

gleicher Weise fähig, das älteste wie das jüngste, denn
beide sind.

Nahezu ausgeschlossen ist es, dass bei der Unmenge
des täglich sich mehrenden Wissensstoffes ein einzelner

Gelehrter in allen, ja auch nur in mehreren Epochen unseres
Schrifttums wirklich zu Hause sei. Da nicht in einer
einzelnen bestimmten Methode das Heil der Litei^tur-
geschichte gelegen sein kann, vielmehr zur Erzielung des
bestmöglichen Erlolgs alle vereint zusammenwirken müssen,
ist Vollendung nur auf engstem Arbeitsgebiet erreichbar.
Wohl möglich und wünschenswert aber bleibt es, dass auf
Grund von tüchtigen Spezialisten besorgter philologisch-
historischer Vorarheit jetzt entsprechend begabte und ge-
wandte „AVortkunstforscher" den Gesamtkomplex des deut-
schen Schrifttums nach literaturwissenschaftlichen Prinzipien
überschauen, sichten, ordnen, beschreiben. Beschreiben,
nicht beurteilen und bewerten 1 Missverständlicherweise
rechnet M. wiederholt (S. 6, 46) auch die wertende Be-
urteilung zu den Absichten der reinen Literaturwissen-
schaft; in Wahrheit haben sich deren Vertreter ganz
energisch dagegen ausgesprochen. „Wissenschaft," schreibt
Oskar Walzel im Vorwort seiner „Deutschen Dichtung seit

Goethes Tod" (=1920, S. IX), „hat nicht die Aufgabe, Kurs-
zettel, und zwar von Zwangskursen, herzustellen, die von
einem einzelnen ausgeheckt werden". Es gibt nichts ün-
gewi.sseres. Unbeweisbareres, Unbeständigeres in der Be-
trachtung von Kunst als das Werturteil ; weder am moderneu
ästhetischen Geschmack noch an der historischen Orien-
tierung gewinnen wir absolute Massstäbe für den Kunst-
wert einer Dichtung. Mögen darum die Vorwürfe, die M.
gegen die ästhetische Methode erheben zu müssen glaubt,
immerhin ihrer pädagogischen Richtung gelten, die stil-

ästhetisch gerichtete Literaturwi.ssenschaft treffen sie nicht.

Denn ihr ist es auch keineswegs bloss um eine „Spitzen-
anah'tik" zu tun , die Werken zweiten und niedrigeren
Ranges nicht einen Blick gönnt, vielmehr weiss sie gerade
aus solchen besten Gewinn zu holen für die stilgeschicht-

lichen Erkenntnisse, auf die sie in höherer Sclücht zielt.

Und wenn nun M. gar behauptet, für Walzel stehe bloss

die Formerklärung des Einzelwerks im Vordergrund des
Interesses, so scheint er dessen bedeutende Leistungen der
letzten .Jahre nicht zu kennen, sein Urteil mit Ignorierung
der umfänglichen „Deutschen Dichtung seit Goethes Tod"
(' 1919, " 1920) auf das schmale Heft „Die künstlerische Form
des Dichtwerks" (1916) zu gründen. Wirklich könnte man
Walzel, der vielmehr darauf ausgeht, die grossen Zusammen-
hänge und die grundlegenden Gegensätze zu erkennen,
die innerhalb der zahllosen Möglichkeiten künstlerischen
Formens walten, eher den gegenteiligen Vorwurf machen,
dass er in solchen Verallgemeinerungen sich zu weit vom
Eiuzelwerk entferne. Bedenksamer ist der Einwand, den M.
gegen vorschnelle Uebertragung von Wölfflins „Kvmst-
geschichtlichen Grundbegriffen" auf Probleme der Wort-
kunst vorbringt: dass in dieser ganz anderen Kunstwelt
nicht zu gelten brauche, was für die räumliche Welt der
Linien. Farben und architektonischen Strukturverhältnisse
volle Berechtigung haben mag. „Wohl aber wäre es

denkbar," meint der Verf. (S. 48), „dass eine solche stil-

analyti-che Forschung des Literarhistorikers aus dem
Material der Sprache und den Elementen der sprachlichen
Ausdrucksformen heraus unter Berücksichtigung der Sprach-
geschichte und der allgemeinen sprachpsychologischen
Voraussetzungen zu ähnlichen die Entwicklung regelnden
Oberbegriffen und technischen Kategorien vordringen
würde." (Lieber Freund Leo Spitzer, das wäre mal
eine Aufgabe für Sie; reizt es Sie nicht?) Rein aus den
immanenten Bedingungen der einzelnen Kunstgebiete heraus
aber seien die Entwicklungsgesetze und Stilabfolgen ver-

mutlich überhaupt nicht voll zu erklären, vielmehr könne
nur eine weitere kulturhistorische und kulturpsychologische
Betrachtung zu den letzten Geheimnissen der Formentwick-
lung vordringen-. Die Literaturgeschichte in möglichste
Nähe dieser höchsten und weitesten Aufgabe zu versetzen.

ist das Absehen der „sozialliterarischen" Methode, mit der M.
unsere bisherigen Methoden erweitern zu können glaubt
und die er als etwas Neues be.sonders einlässlich darstellt.

Ehe ich mich zu ihr wende, sei noch eine kleine Er-

gänzung zur M.schen Methodenschau angebracht. Zunächst
möchte ich die Stellung Gundolfs ganz anders bestimmen.
Gundolfs Schriften bedeuten die höchste Leistung neuester
Schrifttumsforschung, und dieser Erfolg ist ihnen zugefallen,

weil der synthetische Geist ihres Schöpfers sämtliche
modernen Methoden der Literaturbetrachtung zu einer

Einheit zusammenzwang: die psychologische, die philo-

sophische, die ästhetische. Ja noch eine vierte Betrachtungs-
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weise macht er sich herrlich zunutze, die bei M. gar nicht
erwähnt ist : die kunstphilosophische. Sie hat mit der von M.
sogenannten ,,philosophischen" nichts als den Namen ge-
mein; denn während diese bloss den in Sätzen aufweisbaren
gedanklichen Stoff der Literaturwerke auslösen will, sucht
jene den Geist, aus dem heraus die Literaturwerke ent-
standen sind, begrifflich zu erfassen. Dermassen tief-

greifende Erklärung ist nur von einer Disziplin aus er-

reichbar, die den vollen geistigen Gehalt des ganzen Werkes
zu ihrem Gegenstande macht: von der Metaphysik und
Geschichtsphilosophie. Solcher metaph3-sischer „Deutung"
ist selbstverständlich jedes Kimstwerk fähig, es sei ein
Bild-, Ton- oder Wortkunstwerk (vgl. K. Mannheim im
„Logos" IX, S. 300 f.). Georg Simmel und Georg vonLukäcs
darf man als die Vertreter dieser kunstphilosophischen
Literaturbetrachtung nennen.

Schon oben ist angedeutet worden, dass M. die Literatur-
geschichte weniger als eine selbständige Wissenschaft an-
sieht, die sich durch ihre Einstellung und Methode einen
eigenen logischen Gegenstand schafft, denn als einen Teil
der Kulturgeschichte. Literaturgeschichte ist ihm Ge-
schichte des geistigen Lebens einer Nation, Literatur ein
soziologisches Produkt. Selbstredend hat auch dieser Stand-
punkt seinen Wert und bedeutet an sich keinen Wider-
spruch zu irgendeiner anderen Art von Literaturbetrachtung;
denn ob auch alle die vmterschiedlichen Methoden scheinbar
den gleichen materialen Gegenstand betreffen, so heben sie
doch an ihm stets eine andere Seite hervor, nähern sich
ihm aus verschiedenen Gesichtspunkten, betreffen demnach
in Wahrheit ganz verschiedene logische Gegen- !

.stände (vgl. Mannheim a. a. 0. S. 298 f.). Merkers „sozial-
literarische" Methode entfernt sich vom einzelnen Schrift-
denkmal, hat es mehr als auf dieses selbst auf die Zu-
sammenhänge abgesehen, in denen es mit dem Gesamtgeist
einer Epoche steht; „filr sie ist, umgekehrt wie bei der
rein historisch summierenden Betrachtung, das Allgemein-
Zeitgeschichtliche das Primäre, von dem aus erst Licht
und Erklärung auf die sekundär-gebundene Individual-
erscheinung fallt" (S. 49). Ja, aber wer schafft denn
die jeweiligen Zeitstimmungen und künstlerischen Mode-
richtungen? Fallen die vom Himmel oder bilden sie sich
selbst wie weiland die Volksepen romantischen Ange-
denkens? Ich stehe dem mindestens so skeptisch gegen-
über wie M. der rein ästhetischen Betrachtung; verfällt
diese leicht der Gefahr blosser „.Spitzenforschung", so ver-
spreche ich mir von der sozialliterarischen Methode nur
für die zweiten und niedrigeren Eänge wirklichen Erfolg.
Denn die ganz Grossen stehen so wenig unter der Herr-
schaft des Zeitgeistes, dass sie diesen vielmehr selber schaffen,
oder wissen sich ihm mindestens zu entziehen. So bin ich
z. B. sehr der Meinung, dass aus dem Sturm und Drang
ein unmittelbarer und rascherer Weg zur Romantik geführt
hätte, wenn nicht so gewaltige Genien wie Goethe und
Schiller als Vorkämpfer eines verspäteten deutschen Klassizis-
mus aufgetreten wären. Im übrigen aber wird man eine
Forschungsweise, welche sich die Herausarbeitung der je-

weiligen Zeitstimmungen und Kunstmoden zum Haupt-
geschäft macht, gerne willkommen heissen, da sie im Grunde
ja nur eine Ergänzung und Fortführung der philosophischen
und ästhetischen Methode vorstellt, deren oft individua-
listisch beschränkte Interessen sie ins Kollektive ver-
breitert.

Audi M. will für seine neue Betrachtungsart von
Düthey den entscheidenden Anstoss empfangen haben ; sie
ist aber jedenfalls Karl Lamprecht noch mehr verpflichtet.
Zwar lehnt M. es ab, das Lamprechtsche .System bestimmter
Kulturzeitalter anzuerkennen und zu übernehmen, will aber
immerhin an dessen Stelle „ein auf tieferer sozialpsvchischer
Basis fundiertes und aus dem organischen Werdegang aller
Kulturregungen abzuleitendes Entwicklungsprinzip" setzen
(S. 52). Wenn dem Verf., wie ich fürchten muss, dabpf
etwas wie historische Gesetze vorschwebt, so ist's gehupft
wie gesprungen, und Lamprecht parodiert statt über- i

wunden. Mit welcher Beflissenheit aber M., mindestens
darin ein getreuer Lamprecht -Schüler, die Literatur-
ge.scliichte zur Kulturgeschichte hinUberdrängt. das bezeugt
die Art und Weite der Aufgaben , die er seiner sozial-
literarischen Methode im besonderen stellt.

Ftlnf .Sondergesichtspunkte hebt er da namentlich
hervor. AVenn erstens neben dem auf Temperamentsunter-
scliieden und persönlichem Formgefühl beruhenden In-

dividualstil und dem von völkerpsychologischen tmd natio-
nalen Differenzierungen abhängigen Volks- und Lokalstil
als eine dritte Kategorie stilistischer Bedingtheit der Zeit-
stil erfasst werden soll, so wird damit eine stilgeschicht-
liche Untersuchung gefordert, die in der wissenschaftlichen
Betrachtung der bildenden Künste schon.längere Zeit geübt
wird und deren Durcliführung avich auf literarischem Gebiet
gerade AValzel propagiert und inauguriert hat; Walzel, der
ja in der Stilforschuug von seinem Lehrer Richard Heinzel
ausgeht, an dessen gewiss nicht glücklicher (und von M.
darum mit Recht gerügter) Methode er eben die hier ge-
wünschte Korrektur vorgenommen hat. Als zweites Ziel
schwebt der sozialliterarischen Methode eine Geschmacks-
geschichte vor, d. h. eine Geschichte des Publikums;
wirtschaftstechnisch ausgedrückt, handelt es sich dabei um
das Wechselverhältnis der literarischen Produktion und
Konsumtion. Mit trefflichen Beispielen belegt der Verf.
die enorme Wichtigkeit dieses viel zu wenig beachteten
Problems. Aber dessen Lösung schreitet in Voraussetzungen
und Ertrag weit über die Grenzen der Literaturgeschichte
in die ausgedehnten Fluren der Sozial- und Standesgeschichte
hinüber. Drittens soll die sozialliterarische Methode er-

messen, wie stark einzelne Dichter und Dichtungen durch
die jeweiligen poetischen Theorien gebunden sind;
viertens, in welchem Umfang literarische Strömungen
und Schöpfungen des Auslands für die heimische
Produktion massgebend wurden. Fünftens endlich soll das
allgemeine Zeitmilieu Berücksichtigung finden, neben
der Dichtung also auch die anderen Künste, die bildenden,
musikalischen, mimischen, aber auch Kunsthandwerk, Mode,
Geselligkeit, das wissenschaftliche Leben, allvoran die
Philosophie; im Spiegel sämtlicher Kulturäusserungen einer
Epoche soll das Bild ihres Schrifttums möglichst allseitig

erfasst werden.
Ueber das Verhältnis der deutschen Literatur zum

Ausland und die daraus erfolgenden Aufgaben des Literatur-
forschers sagt M. einige goldene Worte. Dass eine tief-

ergreifende nationale Diohtungsgesohichte nur mit inter-

nationaler Orientierung möglicn ist, wird wohl jeder Fach-
genosse überzeugungsvoll unterschreiben. Hier bestehen
vorläufig unfeste Grenzen zwischen der nationalen und der
missbräuchlich so genannten „vergleichenden" Literatur-
geschichte, die man besser die allgemeine heissen sollte.

Denn mit der vergleichenden Sprachforschung, von der
jener Name entlehnt ist, hat sie gar keine prinzipielle oder
methodische Aehnlichkeit , da sie nicht eine dem Ver-
glichenen zeitlich voraufgehende Gemeinsamkeit, sondern
die allgemeine Identität einzelner Strecken innerhalb eines
raum-zeitlichen Ablaufs zu erkennen sucht'. Natürlich
wäre neben der „allgemeinen Literaturgeschichte" auch
eine „allgemeine Literaturwissenschaft' denkbar vmd
wünschenswert, und nur mit Hilfe einer solchen Disziplin
können wir einmal in den Besitz einer systematischen
Poetik höherer Art, einer Morphologie der Dichtung ge-
langen. Für M. kommen dergleichen .sy-tematische Auffraben
neben den vorgezogenen geschichtlichen Interessen gar
nicht in Betracht, indem er den Schrifttumsforscher am
allgemeinen Zeitmüieu orientieren und ihn darum mit der
Vielwisserei des Kulturhistorikers ausgestattet sehen will,

weist er ihn über sich selbst hinaus. Die Gefahren, die
hier drohen, kennt und besorgt der Verf. selber: vor-
schnelles Verallgemeinern, dilettantisches Hinübergreifen
in fremde Wissenschaftsgebiete; Lamprecht ist; ihnen er-

legen, — wie sollen da geringere Geister bestehen? Sonst
freilich wäre nicht zu reden darüber, dass die Leistung des
Literarhistorikers um so glänzender sein muss, je tiefer

und umfassen -ler seine Bildung ist; Gottfried Keller spricht
einmal (Ermatingers Ausgabe der ersten Fassung des
„Grünen Heinrich" II, S. 24-^) von dem „Gfsetz, dass je

weiter und mannigfaltiger die Kunde verwandter Gegen-
stände ist, desto freier und vollkommener ein Auserwähltes
betrieben werde".

In einem kurzen Schlussabschnitt lä^st M. seine theo-
retische Erörterung in praktische Forderungen ausgehen.
Entsprechend seinem Rufe nach Einheit der deutschen
Literaturgeschichte und ihrer Loslösung von der Sprach-
philologie verlangt er für jede deutsche Universität zwei

' So steht sie in Parallele zu einer allgemeinen
Sprachwissenschaft im Sinne Hugo Schuchardts.
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germanistische Lehrstühle, deren einer dem Linguisten,
der andere aber dem Literarhistoriker zu überlassen sei;
daneben wäre ein drittes Ordinariat für die sog. Realien
(Altertumskunde, Mythologie, Volkskunde) zu wünschen,
entsprechend der Dreiteilung aller philologischen Wissen-
schaft. Wer möchte das eine unbillige Forderung nennen?
Ich für mein Teil mag mich gar nicht damit bescheiden
und füge noch das pium desiderium hinzu, dass auch der
Vertreter der vergleichenden Sprachforschung bald einen
literarhistorischen Kollegen fände, der jene oben gekenn-
zeichnete allgemeine Literaturgeschichte oder Literatur-
wissenschaft pflegt und so ein Geschlecht von weitblickenden
Dichtungsforschern heranbildet, deren Wissen, Geschmack
und Leistung nicht mehr an die Schöpfungen eines einzelnen
Sprachstamms oder Volkes gebunden ist.

Präs Jos. Körner.

Leo Brun, Die Mundart von Obersaxen im Kanton
Qraubünden. Lautlehre und Flexion. [Beiträge zur
Schweizerdeutsohen Grammatik, hrsg. von Alb. Bach-
mann, XI]. Frauenfeld, Huber. 24^ S. 8».

Dass ein neues Heft von Bachmanns Beiträgen

sich den Vorgängern würdig anschliesst, braucht nicht

ausführlich dargelegt zu werden. Es kommt hier darauf

au, Bemerkenswertes herauszuheben. Die Mundart von
Obersaxen ist eine "Walsermundart, die die nächsten
Beziehungen zu der Sprache des OberwaUis besitzt.

Obersaxen ist eine ins ßätoromanische eingesprengte

Sprachinsel. Dem entspricht die Fülle von ladinischen

Lehnwörtern |S. 187— 196). Sonst erscheint der Ein-

fluss der romanischen Umgebung ganz unerheblich;

ich erwähne die Bildung des Passivs mit cho. Bei dem
Sprechtempo wird die Abweichuug von den Nachbarn
ausdi-ücklich hervorgehoben: „Das Sprechtempo ist

äusserst langsam, ja geradezu schleppend, im Gegen-
satz zum Rätoromanischen. Die Frauen sprechen im
allgemeinen etwas schneller als die Männer" (16).

Gerne wüsste mau, wie das Verhältnis zur Umgebung
sich bei dem musikalischen Akzent gestaltet, bei dem
die Tonintervalle sehr erheblich sind (28). Mit dem
langsamen Zeitmass hängt es zusammen, dass Assi-

milationen in den Wortfugen seltener sind als in

anderen Schweizer Mundarten (23). Für romanisches a

erscheint öfter ä (30). Aciti ist durch faücr ver-

drängt (32). arnni aus anhin gewährt einen Beleg für

Eintreten des Umlauts noch in später Zeit (vgl. meine
Gesch. d. dtsch. Spr. * 147). Die Diphthonge ice und ua
werden im Auslaut zweisilbig , wenn die Silbe einen

Sprechtakt füllt (78). In den Endungen sind die alten

Kürzen und die alten Längen noch heute geschieden

(91). Höchst beachtenswert ist das genaue Seiten-

stück zur westgermanischen Konsonantendehnung: „In-

lautende Geräuschlenis wird vor 1, m, n, w und j

fortisiert und zugleich geminiert" (138). Die a- und
i-Stämme sind im Plural noch scharf geschieden (145).

Die Endungen der schwachen Flexion bereiten bei Subst.

und Adj. der Erklärung Schv/ierigkeiten, ebenso wie in

Visperterminen (s. Litbl. 1910, 232). Es dürfte sich

empfehlen, die Erscheinungen der schwachen Flexion

in den Schweizer Mundarten einmal zusammenfassend
zu behandeln. Im Paradigma von sagen erscheinen

.auch Mischungen mit jchcn (182). rpper hat ge-

schlossenes, acppis offenes e (169).

Die Vorstellung, dass in deMre (desto) das ge-

schlossene e der Stammsilbe auf Rechnung des st

komme, scheint unausrottbar zu sein ; es liegt aber

doch zweifellos Umlaut durch m in destiu vor. Ist

boriss Knirps wirklich romanisch? (38); es erinnert

mich an das gleichbedeutende horzer meiner Heimat
Karlsruhe.

Giesseu. O. Behaghel.

Oskar Kern, Johann Rist als weltlicher Lyriker.
(Beiträge zur deutschen Literaturwissenschaft, hrsg. von
Ernst Elster, Nr. 15.) Marburg, N. G. Elwert. 1919.
213 S. 8".

In den Untersuchungen und Ausgaben von Rists

Werken w'urde bis jetzt vorwiegend des geistlichen

Liederdichters und Dramatikers gedacht. Rists Leben
wurde am ausführlichsten beschrieben von K. Goedeke
und Edm. Götze in der Sammlung „Deutsche Dichter
des 17. Jahrhunderts", Bd. 15 (1885). Man wird des-

halb für eine eingehendere Würdigung des weltlichen

Lj-rikers dankbar sein. Kern hat sich mit viel Liebe
und Gewissenhaftigkeit dieser Aufgabe unterzogen.

Freilich sehr reich konnte die Ernte nicht ausfallen,

das war vorauszusehen.

Kern unterscheidet zwei Perioden in Rists welt-

licher Lj-rik, die durch das Erscheinen seiner „Himm-
lischen Lieder" (1641/42) geschieden werden. Durch
sie drang sein Name in weitere Kreise, besonders auch

in die vornehmen Stände. Geringschätzig und gleich-

gültig blickte Rist nun auf die hinter ihm liegende

Epoche und auf die weltliche Dichtung überhaupt.

Was er jetzt noch an weltlicher Lyrik schreibt, sind

fast nur Gelegenheitsgedichte, während aus der ersten

Periode immerhin Sammlungen w-ie die 3Iitsa leutonica.

der Capitan Sparenlo, eine Reihe allertoUster Auf-

schneidereien eines spanischen Eisenfressers, und der

„Poetische Liist- Garte'' zu nennen sind. In der gründ-

lichen Prüfung dieser Sammlungen , an die aus der

ersten Epoche noch das „Lob-, Trawr- und Klaggedicht",

der „Kriegs- und Friedensspiegel" und „Galattee" und
„Florabella'' anzufügen wären, beruht der Wert dieser

Untersuchung. Besondere Erwähnung verdient noch

das dritte Kapitel, in dem das Bild „Rist als Mensch"
durch die Heranziehung der weltlichen Lyrik nicht

gerade in schmeichelbafter Weise vervollständigt wird.

Nicht nur, dass seine Lyrik ohne individuelles Gepräge

bleibt, dem Menschen Rist hätte etwas mehr Bescheiden

heit und Offenheit besser gestanden. Man kann wirk-

lich Bedenken haben, ob ein solcher Mensch und Verse-

macher eine so ausführliche Untersuchung, einen solchen

Aufwand an Zeit und Kosten verdient hat. Für die

Kunst bedeutet sie keinen, für die W^issenschaft einen

recht geringen Gewinn trotz aller anerkennenswerten

Bemühungen des Verfassers.

D a rm s t a d t. A 1 b e r t S t r e u b e r.

Alb. Köster, Prolegomena zu einer Ausgabe der Werke
Theodor Storms. Berichte über die Verhandlungen der

Sachs. Gesellsch. der W^issensch. Phi). -bist. Klasse. Bd. Tu.

1918. Heft 3. 73 S. 8".

Theodor Storms sämtliche Werke in acht Bänden hrsg.

von Alb. Köster. Leipzig, Insel- Vorlag. 1920.

Der erste Band der schönen neuen Storm-Ausgabe
bringt eine Einleitung von der Hand des Herausgebers,

die Gedichte und eine Anzahl Novellen, Bd. 2—

7

Novellen, Bd. 8 die Bruchstücke einer eigenen Lebens-

geschichte, Aufsätze, Anzeigen und Vorreden, darunter

I
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auch jene zurückgezogene aus dem Jahre 1881, in der

er gegen angebliche Aeusserungen von Ebers über die

Novelle zu Felde zieht, ohne dessen Schrift.überhaupt

gelesen zu haben; schliesslich 170 Seiten Anmerkungen
zu sämtlichen acht Bänden.

Wohl kaum ist je die Ausgabe eines Schriftstellers

der Neuzeit mit so umfassender Gründlichkeit und ein-

dringendem Scharfsinn durchgeführt worden wie die

vorliegende, die das ganze Rüstzeug der philologischen

Methode in ihren Dienst gestellt hat und hoffentlich

allen Nachfolgern die Arbeit erschweren wii-d. Aljer

.selten auch war die Aufgabe so schwierig : zum Teil des-

halb, weil Storms Werke vielfach den Verlag gewechselt

haben, zum Teil und insbesondere deshalb, weil Storm
unablässig an seinen Arbeiten gefeilt hat, in den

Korrekturbogen, in den späteren Drucken; so kann es

unter "umständen zweifelhaft sein, was als die end-

gültige Meinung anzusehen sei, ob etwa ein Späteres

den Wülen des Dichters darstelle oder fremder Nach-

lässigkeit, fremdem Eingriff sein Dasein verdanke. Köster
hat seine Aufgabe mit dem feinsten Abwägen, mit nimmer
ermüdender Besonnenheit glücklich durchgeführt und
an unzähligen Stellen den Text gereinigt , verbessert.

Zum Teil sind es Kleinigkeiten, um die es sich handelt,

wie die Frage, ob trennbare Verbalkomposita in der

Schreibung zusammengefasst werden oder nicht. Zum
Teil sind es Dinge, die wie Kleinigkeit aussehen, es

aber nicht sind, wie der Kampf des Dichters gegen

Dativ-e oder Imperativ-t' oder die vollen Formen
rinderen, tmfteren, die der pedantische Setzer eingeführt

hat , die aber unter Umständen dem rhythmischen
Empfinden des Dichters widersprechen. Höchst lehr-

reich ist eine Stelle im „Schloss" (II, 109), wo die Her-
stellung zweier Ausrufezeichen statt der immer weiter-

geführten Fragezeichen des Gartenlaubensetzers einen

Sinn von ganz anderer Färbung und erst das richtige

Verständnis schafft. Im „Etatsrat" (VI, 44) wird durch
die Einführung des von Storni gewollten Rumhoicles
füi- Rhomhoides ein witziges Wortspiel hergestellt,

lias zu seinem Verständnis freilich nicht, wie Köster
meint, besonderer Belesenheit bedarf — die Herkunft
des Wortes aus dem Lustspiel der- Gottschedin ist

für die Erfassung des Witzes ganz gleichgültig — , bei

dem aber nun die mathematische Beziehung des Ueber-
namens ganz, verdunkelt ist. Köster hat die Novellen
nach der Eutstehungszeit geordnet, was erst das richtige

Bild von der Entwicklung des Dichters gewährt: „Liest

mau diese Werke (die in Heiligenstadt entstandenen
Novellen) in der Reihenfolge ihres Entstehens, so spürt

man deutlich , wie es heller in des Dichters Seele

wurde", heisst es in der Einl. S. 35.

Die Sammlung seiner Gedichte hatte Storni in

ziemlich willkürlicher Ordnung ausgehen lassen. KöSter
hat es gewagt , an deren Stelle eine Anordnung
nach künstlerischen Gesichtspunkten zu setzen, ein-

gedenk des Vorbildes von C. F. Meyer. Aber das
ist doch recht bedenklich. Für diejenigen, die Kösters
Einleitung nicht genau lesen — und das sind gewiss
x'iele von den Lesern der Ausgabe — , wird damit dem
Dichter eine Leistung beigelegt, deren Verdienst ihm
nicht zukommt.

In der Einleitung selber bleibt Köster von jeder

Uebertreibung frei. Mit vollkommener Sachlichkeit

geht er auch an den Schwächen und Engen des Dichters
nicht vorüber. Ich unterstreiche das, was gegen die

starke XJeberschätzung von „Immensee" gesagt wird.

Wiederholt hebt Köster das Musikalische in Storms Wesen
und Sprechen hervor. Wohl hat sich Storm bei seinen
Aenderungen vielfältig von musikalischem Empfinden
leiten lassen. Aber zu entsoheidender Herrschaft kommt
es doch nicht durchweg; auch in den letzten Fassungen
bleibt noch immer die starke Ueberfülluug der un-

betonten Satzteile. Darauf hat Köster zum Teil selber

hingewiesen. Denn seine „Prolegomena" gehen über
den Zweck von solchen zum Teil erheblich hinaus

:

sie geben wichtige Beiträge zur Geschichte von Storms
Stil, auf Grund der Varianten zu den Novellen, die K.
in die Ausgabe nicht hat aufnehmen können, während
bei den Gedichten die Anmerkungen das Werden der
verschiedenen Fassungen und Lesungen vollständig

überschauen lassen. In der Einleitung und in den
Anmerkungen eingeschaltete Briefstelleu geben viel-

fach anziehende Kunde von der Arbeitsweise des
Dichters, wie die Anfrage bei Speckter über Technisches
des Modellierens (VIII, 257). Lehrreich ist auch, was
in den Bemerkungen des Herausgebers zur Geschichte
der Textänderungen keine Rolle spielt : sie scheinen
kaum der Herbeiführung des stilistischen Wechsels zu
gelten, der namentlich in den älteren Novellen vielfach

beinahe bewusst gemieden wird.

Die Proleg. 57 und 58 besprocheneu Aenderungen
beurteile ich zum Teil anders als Köster. Die „rot-

blühende Himbeere" wird St. schwerlich aus stilistischen,

sondern aus botanischen Gründen in die „rote Him-
beere" geändert haben

;
„das Totenbüd des Gekreuzigten"

ist schon grammatisch anstössig, und „von dem bläu-

lichen Duft des Morgens umgeben" konnte bei dem
Dichter ebenso Bedenken erwecken wie bei uns Schillers

berümtes „von dem Dom umzingelt".

Ob wohl viele Leser Kösters „seeltagend" (I, 6)

verstehen werden ?

G i e s s e n. O. Behaghel.

Halldör Hermannsson, Modern Icelandlc (Islandica
Vol. XIIJ. New York, Cornell Universitv Library Ithaca.
1919. 8». 66 S. Pr. 1 Dollar.

In diesem Heft gibt der verdiente Herausgeber der

Islandica nicht etwa eine Laut- und Formenlehre, wie der

Titel leicht vermuten liesse, sondern zeichnet die Haupt-
entwicklungslinien des Neuisländischen, dessen Beginn
man mit der Uebersetzung des Neuen Testaments durch
Oddur Gottskälksson im Jahre 1540 zu datieren pflegt.

Einzelne Werke wie die erste isländische Grammatik
des Rünolfur .Jonsson (1651) oder die bahnbrechenden
Arbeiten von Eask werden ausführlicher gewürdigt

und ihr Inhalt kurz und übersichtlich referiert. Der
grösste Teil des Buches jedoch ist dem wichtigsten

und zweifellos auch interessantesten Problem des Neu-
isländischen gewidmet, dem Kampf gegen die Fremd-
wörter: Seit 1380 mit Dänemark durch Personalunion

verbunden, hatte das Dänische im Lauf der Jahrhunderte

einen immer stärkeren Einfluss auf das Isländische ge-

wonnen, der sich namentlich in der Sprache der Ge-

setze und der amtlichen Erlasse bemerkbar machte.

Die höchsten Beamtenstellen wurden mit Dänen und
Norwegern besetzt, die meist isländisch weder schreiben

noch lesen konnten, der Handel lag seit 1602 aus-

schliesslich in dänischen Händen, und dazu setzte in

der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Kampf des
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Pietismus gegen die klassisch-isländische Literatur ein,

so dass es nicht wundernimmt , wenn das Isländische

um die Mitte des 18. Jahrhunderts den denkbar grossten

Tiefstand sprachlicher Zerrüttung erreicht hat. Konnte
doch noch 177'> der damalige Rektor der Lateinschule

zu Skälholt den Vorschlag machen, dem Beispiel der Nor-
weger zu folgen und die dänische Sprache anzunehmen,

denn Isländisch verstehe doch niemand mehr als die

Bauern. Aber inzwischen hatte schon die nationale

Bewegung eingesetzt, eingeleitet durch Eggert Olafsson,

der um die Mitte des Jahrhunderts mit Unterstützung

der dänischen Akademie der Wissenschaften die Insel

bereist und den erschreckenden Verfall des Isländischen

namentlich im südlichen Viertel wahrgenommen hatte.

In verschiedenen Schriften trat er für rasche und
energische Reformen ein, um die Sprache zu reinigen

und ihren weiteren Verfall zu verhindern. Nacheinander

wurden seit 1779 eine Reihe von gelehrten Gesell-

schaften gegründet, die die Reinigung der Sprache als

eine ihrer Hauptaufgaben betrachteten. Schriftsteller

bemühten sich, einen, wenn auch häufig noch unvoll-

kommenen , reinen Stil zu schreiben. Namentlich

Sveinhjörn Egilssons Od_ysseeübersetzung von l^(29

gebührt ein Ehrenplatz ; mit ihr lässt der Verfasser

unseres Büchleins geradezu eine neue Epoche in der

Geschichte der isländischen Sprache beginnen. Dann
setzten seit den vierziger Jahren die Sprachreformen,

an denen namentlich Konrät Gislason, der erste Pro-

fessor des Isländischen an der Kopenhagener Universität

(1844) hervorragend beteiligt war, energisch und er-

folgreich ein, und heute ist wohl das Isländische die-

jenige europäische Sprache, die am wenigsten Fremd-
wörter aufweist. So ideal dies in einer Weise auch

ist, so darf man sich doch auch den Bedenken nicht

verschliessen, die eine zu weitgehende Sprachreinigung

in sich birgt, besonders wenn es sich um die inter-

nationale wissenschaftliche Terminologie handelt. Hier

kann ein solches Verfahren, wie der Verfasser selbst

betont, leicht zu Missverständnissen und anderen

Schwierigkeiten führen. Gerade die eingehenden Er-

örterungen über die Begründung der wissenschaftlichen

Terminologie, die noch mitten im Fluss begriffen ist,

sind äusserst interessant und lehrreich. Ganz ähnlich

liegen übrigens die Verhältnisse im Finnischen; vgl.

dazu die guten Bemerkungen von E. N. Setälä, Ueber
die Spracbrichtigkeit Finn.-ugr. Forschungen 4 (1904)
bes. S. 71 ff.

Heidelberg. Franz RolfSchröder.

Adolf Noreen, Värt spräk. Nysvensk grammatik i

utförlig franiställrjing, Heft 8 und 16-26 (= Bd. III,

Sohluss; Bd V, S. 641-7U6; Bd. VIT, S. 1—464). Lund
(Gleerup) 1906 und 1914—18.

Seit der letzten Besprechung in dieser Zeitschrift

(1914, 50 f.) ist Noreens grosse Gesamtdarstellung be-

deutend vorgeschritten. Bd. III und V sind abge-

schlossen, Bd. VII weit gefördert. Mit Bd. III ge-

langt die etjmiologische Darstellung der Sonauten zum
Abschluss. Besonders interessiert die Behandlung der

Nebensilbenvokale, in der Kocks Darstellung in seiner

Svensk Ljudhistoria (Bd. IV, 1920) ihre Ergänzung
findet, da Kock auf die aschw., Noreen auf die nschw.
Verhältnisse besonderes Gewicht legt. Die nschw.
Entwicklung in Noreens Darstellung zeigt neben den

Akzentverhältnissen mancherlei lautliche Bedingungen
wirksam. Sehr erfreulich ist die ausführliche Dar-
stellung der Lautgestaltung junger Lehnwörter.

Der Abschluss von Bd. V bringt die so viel

Sprachtheorie enthaltende Kategorienlehre zum Ab-
schluss mit der schwierigen Frage von Aktionsart und
Aspekt sowie der guten und übersichtlichen Darstellung

der Tempusarten. Dass die logischen Aspektgruppen
kursiv und terminativ auch sprachlich-flexivischen Aus-
druck finden, davon hat mich Noreen nicht überzeugen
können. Von wirklich äusseren Kennzeichen kommt
nur Verschiedenheit der Verwendung der passivischen

Hilfsverba vara und hli in Frage, während im übrigen

die abweichende Geltung derselben sprachlichen Form
bei kursiven, und terminativen Verben konstatiert wird.

Was die Verwendung von rara bei kursiven, hli bei

terminativen Verben zur Passivbildung betrifft, so liegt

der Unterschied im Inhalt , nicht in der Form der

beiden selbständigen Verben rarn und hli, deren eines

kursiv, das andere terminativ ist und sich daher natur-

gemäss mit Verben verbindet, die kursives resp. termina-

tives Geschehen ausdrücken wollen. Daher sagt man
„sfdclcn är hdägracV, aber ,,hlir eröfrad". Die
Scheidung liegt im Inhalt, nicht in der Form. Im
Deutschen, wo ,,werden" ein wirkliches, von seiner Be-
deutung losgelöstes Passivbildnngsmittel geworden ist,

hat das nicht etwa zu „terminativer" Passivbildung ge-

führt, sondern man sagt ohne Unterschied: „Die Stadt

wird erobert" und „Die Stadt wird belagert= ist im Zu-
stand des Belagertseins". Auch die streng genommen
nicht rein formale Scheidung, dass bei terminativen

und kursiven Verben das part. praet. verschiedene

Geltung habe, ist keineswegs durchführbar. Bei transi-

tiven terminativen Verben soll das part. praet. prä-

teritale, bei kursiven präsentische Bedeutung haben.

„Eine belagerte Stadt" kann aber beides in sich

schliessen; vgl.: „Eine belagerte Stadt wird sich das

nächste Mal besser vorbereiten", oder „Die von mir

gehaltene Zeitung habe ich schon lange abgeschafft''.

Diese kursiven Verba haben hier präterital funktio-

nierende Partizipia, also Zeichen des terminativen

Verbums. Man kann sagen, dass in solchen Sätzen

das Verbum selbst terminativ geworden sei. Aber es

hat seinen Inhalt nicht geändert und kann von einem
Fall nicht geschieden werden wie: „Die von mir ge-

haltene Zeitung ist teuer." Kein äusseres Zeichen,

nur der Zusammenhang legt terminative Qualität in den
Satz; man möchte von Satzaspekt statt Verbaspekt
sprechen, eine Erörterung, die übrigens zu weit führen

würde.

Der VII. Band enthält als Beginn der Formlehre
die deskriptive Behandlung der Wortlehre, Ableitung

und Zusammensetzung. Die ersten 100 Seiten bringen

wieder Definitionen, wobei die Menge der neuen Termini

dem Vorteil des streng rechtwinklig gezogenen Netzes

der Begriffe hindernd im Wege steht. Dies „Fächer-

prinzip" Noreens, uns aus seinen Darstellungen der

aisl. und aschw. Grammatik wohl bekannt, führt schon

dort neben dem Vorzug einer sehr übersichtlichen,

leicht anwendbaren Stoffgliederung zu dem Nachteil,

dass sich das Wichtige, das Sprachbild Bestimmende
nicht vor dem Unwesentlichen })lastisch heraushebt.

In der breiteren, von keiner Raumkuappheit zur Ab-
stufung gezwungenen Darstellung von V'irt spräk
macht sich die Verwischung des Reliefs stärker fühlbar.
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Den Kern des theoretischen Teils bildet die Definition des

Begriffs „Wort" und seiner Unterbegrilfe (Simplex,

Compositum usw.). N. gelangt vom rein morpho-

logischen Gesichtspunkt aus zur Definierung des Wortes

etwa als ein Morphem, das von unserem Sprachsinn

lautlich und inhaltlich als Einheit gefasst wird, sei es,

dass es in kleinere Morpheme nicht teilbar ist (Simplex),

oder dass man andernfalls auf den Einzelinhalt der

Teilmorpheme keinen W^ert legen will. Diese De-

finition verwirft also bewusst jeden historischen Ge-

sichtspunkt, — was schon Gebhardts Rezension Litbl.

1911, 274 £P. für Noreens Behandlung der Akzent-

verhältnisse bedauernd empfindet — ; ebenso aber jeden

phonetischen Standpunkt, der im Hauptakzent das

Wesentliche des Wortes erblickt. Blir scheint gerade

die Kombination dieser beiden Gesichtspunkte, Akzent

und historisch erfasste Bedeulungseinheit, geeignet, ein

„Wort" eindeutig zu bestimmen. In Noreens Beispiel

„hom i morqon^ legt der Akzent zwei Wortgipfel fest,

die Bedeutungsgeschichte weist als Grenze auf hom
imorgon, nicht homi morgon, wie Noreen will. Der
Akzent (und zugleich das Sprachtempo) ist auch die

entscheidende Instanz für die Frage nach Zusammen-
setzung, Zusammenrückung oder selbständigen Worten,

wobei ich nicht leugne, dass mir die von Noreen ge-

rügten „schwebenden Grenzen" als Gewinn erscheinen.

Noreens Definition führt zu „Wörtern", die ich

nicht als solche anerkennen kann. Wenn für ihn

Fügungen wie „s/ä ihjäl; ge ald u. ä. ein Wort sein

können, so müsste im Deutschen entsprechend etwa

„Abschied nehmen, Rad schlagen, unter die Räder
kommen {= entgleisen), Kobolz schiessen "^ je ein Wort
sein. Und da der Personenname „Natt och Dag" ein

Wort ist, müsste nicht nur ein deutscher Eigenname
wie „an der Mauer", sondern auch „Henne vom Rhyn,

von Einem genannt Rothmaler, von Zedlitz und Neu-

kirch" ein Wort sein.

Auch in die Schärfe der Noreen sehen Definition

tritt ein subjektives Element, „sprdksinne" , das sich

besonders bei der Bestimmung der Untergruppen
Derivatum und Compositum einmischt. Auch hier wird

unter Verzicht auf historische Gesichtspunkte Derivatum

definiert als „Ein Wort, das schon vom Standpunkt

des augenblicklichen und einheimischen Sprachmaterials

aus in mehrere Morpheme zerfällt, von denen doch
nur eines unmittelbar auf ein selbständiges Morphem
leitet". Diese Definition findet im deskriptiven Teil

praktische Verwendung, wo wir uns an die bewusst
unhistorische Einstellung erst gewöhnen müssen. Histo-

rische Suffixgruppen, auch wo sie sich stark dem
Sprachbewusstsein aufdrängen, werden zerrissen. Die
Gruppe der Fruchtnamen auf -oK verteilt sich folgender-

massen: Ein Suffijc „jdn" in irävjon (zu tranhär), ein

Sulfix-f/w in vijölon (neben mjöl) und eine Gruppe
Simplicia (JiaJlon, smuJtron, Ungon), zu denen zufällig

kein Simplex sich assoziiert. Dabei vermisst man
doch wieder ein Suffix -rem in hjortron neben lijort.

Ein Suffix -lirat wird konstatiert allein in dem Wort
byrokrat (zu byrd), während aristokrat , dcmokrcd
Simplicia sind, weil kein einheimisches Bezugswort
sich unmittelbar erbietet. Ich bin überzeugt , dass

auch das schwedische Sprachbewusstsein sich völlig

über den Derivatcharakter dieser Worte klar ist und
sie nicht von „lyrokrut" sondert. S. 131 wird ein

„Präfix «" festgelegt, das einerseits in haidrelief,

andrerseits in Opposition vorliegt. Hier scheidet das

Sprachgefühl sicherlich, was das Schema zusamraen-

zwingt. Dabei vermeidet diese Prinzipienstrenge nicht

subjektive Willkür. Was ist ein selbständiges Morphem,
und wann assoziiere ich • ein Derivat damitV Nach
Noreen ist das Wort Jungfru'^ = Dienstmädchen

Derivat mit dem Präfix juin zu dem Simplex fru. Als

Massbezeichnung aber fehlt nach Noreen diese Asso-

ziation an fru; es ist dann also Simplex. Aber
Assoziation ist mechanisch nicht logisch, wie jede

Volksetymologie zeigt; ich glaube, dass fru auch bei

der Masseinheit assoziierbar ist. Nicht als Derivatum

ist behandelt appelsin, wo mir Assoziation mit njjpel

sicher scheint. Auf der anderen Seite würde ich für

Simplicia halten ahlativ, clativ, abexsiv, während Noreen

auf ihnen die Präfixe -ah und -e begründet. Unter den

Belegen für das Suffix -olog erscheint sinolog (zu

Kina). Welcher Schwede assoziiert wirklich so? Die

unwillkürliche Vorstellungsverbindung von Sinologe und

China wurde mir von gebildeten Deutschen bestimmt

geleugnet. So bleibt hier das Sprachgefühl als etwas

Irrationales im Spiele, und man wünschte oft, dass es

über das Schema gestellt worden wäre.

Gottlob ist indessen der Wert des Noreenschen

Materials durch das Einteilungsprinzip nicht geschädigt,

das, wenn wir uns einmal hineinfinden, leichte Ueber-

sicht gewährt. Namentlich die alphabetische An-

ordnung der Suffixe und die mit gewaltigen Beleg-

mengen bis ins einzelne durchgeführte Darstellung ihrer

Funktionen ist von unschätzbarem Werte auch für die

germanische Wortbildungslehre. Und so sollen mich

theoretische Kontroversen nicht abhalten, den grund-

legenden praktischen Wert auch dieses Teils von

Noreens Werk rühmend anzuerkennen.

G reif s wald. H. de Boor.

Een Nederlandsche Bron van den Robinson Crusoe, De
Historie van den El-Ho. Een Episode uit de Beschry-
vinge van hat magtig Koningryk Krinke Kesmes door
Hendrik Smeeks 170.-i. Herdrukt naar het Origineel,

vertaalt uit het Nederlandsch in het Engelsi-h en ver-

geleken met de Historie van Robinson Crusoe door
Lucius L. Hubbard. Den Haag, N. Posthumus 1921.

unter den Büchern, die im Gefolge, und zweifellos

durch sie veranlasst, der ältesten deutschen Robinson-
Ubersetzimg (17201 auf dem Büchermarkt erschienen, befand
sich auch folgendes: „Beschreibung des mächtigen
Königreichs Krinke Kesmes. Welches eine
grosse Insel, nebst vielen dazugehörigen kleinen
Eylanden, in sich fasset, und zusammen ein Theil
des unbekannten Südlandes, so unter dem
tropico capricornigelegen ist, ausmachet. Wo-
rinnen die seltsame Lebens- Historie eines Hol-
länders, so in dem 6. Kap. dieser Beschreibung
weitläufftig enthalten, erzehlet, und nebst der
Policey und Justiz, Gottesdienst, Handelsohafft,
Auferziehuug der Kinder, Sitten und Gewohn-
heiten der Einwohner, auch sehr vielen an. lern
Merck Würdigkeiten beschrieben wird durch den
Herrn Juan de Posos . . . Wegen der ungemeinen
Curiosität ins Teutsche übersetzet und mit
säubern Kupffern gezieret. Leipzig, Georg
Christoph Wintzer 1721." — Dieses nach und nach
noch fünfmal (zuletzt 1785) aufgelegte Buch enthält S. 111

bis 174 als Episode mit besonderm Titelblatt: „Der Hol-
ländische Robinson Crusoe, oder das merck-
würdige Leben und die besonders curieusen
Avanturen Henrich Texels, eines Holländers,
welcher im Jahre 1655 auf dem unbekannten

2
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Südlandvon seinen Schiffs-Cameraden sichver-
irret, und daselbst allein in der unbewohnten
Wildniß zurückbleiben müssen, allwo er dreyßig
Jahr lang in der Einsamkeit auf eine höchst
wund erb are Weise sein Leben zugebracht, viele
seltsame Fata gehabt, endlich aber wieder in

einen gl ückli ehern Zustand gesetzet worden.
Diese wunders^ame Begebenheiten hat er selbst
beschrieben, und dem Herrn de Pesos Anno
1702 in einen Manuscript communiciret. Wegen
seiner ungemeinen Curiosität ins Teutsche
übersetzt und mit säubern Kupffern gezieret.
Leipzig, Georg Christoph Wintzer 1721." — Das
Buch .. ist eine wahrscheinlich in einer wirklichen Ent-
deckungsfahrt der Holländer nach dem Siidmeere wurzelnde
Eeisebeschreibung, die aber, wie damals so häufig, in eine

Utopie, die Beschreibung des Königreichs Krinke Kesmes,
ausmündet. Bier hat der Seefahrer Juan de Posos', auf

den sich der Verfasser des Buches als Quelle beruft, einen

jungen Holländer angetroffen, der nach einer langen
Kobinsonexistenz auf einer benachbarten Insel von den
Einwohnern des Königreichs der Gefangenschaft von
Wilden entrissen worden ist und seitdem unter dem Namen
El-Ho (Freeman) als Lehrer des HolländischeD bei ihnen
lebt. Der Verlasser des Buchs, unter der Voi-iede genannt,

war ein sonst nicht weiter bekannter Hendrik Smeeks,
Chirurg zu Zwolle; der Name des Königreichs ist ein

Anagramm seines FamiliennameDs'.

Eine Sonderausgabe jener Episode des .Holländischen

Robinson' existiert weder im Holländischen norh im
Deutschen; der Schiff.sjunge ist olme Namen eingeführt

und trägt nur in der deutschen Tebersetzuiig, aber auch
nur auf dem Sondertitelblatt den Namen Henrich Texel;

der Verfasser des zur Besprechung vorliegenden Buches
gibt ihm den Namen Sjouke Gabbes. — Nachdem Haken
(Bibliothek der Eobinsone. Berlin 1S05 08) auf Grund der

deutsclien Uebersetzung einen Auszug aus jener Robinson-
episode gegeben, H ettn er (Robinson und Robinsonaden.
Vortrag. Berlin 18-54) diese in so inkorrekter Weise er-

wähnt hatte, dass man zweifeln muss, ob er das Buch auch
nur vor Augen gehabt, und Kippe nberg (Robinson in

Deutschland bis zur Insel Felsenburg. Ib92) sich ebenfalls

darüber geäussert hatte, war Referent imstande, nach-

zuweisen (Kobinson und Robinsonaden, Bd. I. Bibliographie,

Weimar 1898, S. 1Ü5), dass wir es bei jenem Werke und
der eingeschalteten Episode mit der Uebersetzung eines

holländischen, bereits 17U8 erschienenen, also vor Defoes

Robinson (1719) liegenden Werkes zu tun haben. Zu ge-

nauerem Eingehen auf die Sache war natürlich in meiner
Arbeit keine Gelegenheit, das war einer damals und noch
lange nachher geplanten kritischen Geschichte des Robinson-

stofles vorbehalten, die jetzt aufgegeben ist. Auf Grund
meiner Angabe hat sich dann Staverman in seiner ge-

wissenhaften Arbeit Robinson Crusoe in Nederland. Gro-

ningen 1907 mit jenem .Holländischen Robinson' beschäftigt,

ohne in ihm mehr zu finden als einen interessanten Vor-

läufer Defoes. Zwei anderen holländischen Gelehrten war
es vorbehalten, in ihm geradezu die Quelle oder doch
neben den Schicksalen Selkirks eine Hauptquelle für Defoes

Werk zu sehen (Hoogewerff. Een nederlandsche bron

van den Robinson Crusoe: Onze Eeuw IX, September 19U9,

und Naber, Nog eens de nederlandsche bron van den

' Die Kgl. Bibliothek im Haag besitzt das Hand-
exemplar von Smeeks, in dem dieser zahlreiche hand-

schriftliche Bemerkungen eingetragen hat, was mir, der

ich dank der Liberalität jener Bibliothek das Exemplar vor

länger als 'fünfundzwanzig Jahren habe wochenlang be-

nutzen dürfen, wohlbekannt war. Hubbard vermerkt mit

einiger Verwunderung, dass ich (Robinsonbibliographie

S. lu")) jene handschriftlichen Bemerkungen dem Heraus-
geber zuschreibe, unter dem er seltsamerweise den Ver-

leger ten Hoorn versteht. Ich hätte natürlich auch sagen
können „Verfasser", aber da dieser entsprechend dem Ver-

fahren so vieler Robinsonad^n nur als Herausgeber der

von Juan de Posos erhaltenen Nachrichten angesehen
werden will, so sah ich keiaen Verstoss darin, ihm zu

folgen. Keinesfalls durfte dieser Ausdruck auf den Ver-

leger bezogen werden.

Robinson Crusoe: Onze Eeuw X, März 1910). Ihnen schloss

sich an : P o 1 ak (Vor-Defoesche Robinsonaden in den Nieder-
landen: Germanisch-romanische Monatsschrift 1914'. Da
Hoogewerffs und Nabers Behauptungen anscheinend in

England und Deutschland unbeachtet geblieben sind idem
Referenten waren sie wohl bekannt, aber ihre Erörterung
seinerkritischen Geschichte des Robinsonstoffes vorbehalten),

so hat es der Amerikaner Lucius L. Hubbard unter-

nommen, den Sachverhalt in einem ganzen Buche vor-

zuführen, das mir zur Besprechung vorliegt. Es gliedert

sich wie folgt: Preface (p. Xlll—XVIIl), Introduction

(p. XIX—LIL: The Narrative of Sjouke Gabbes, compared
with that of Robinson Crusoe (p. 1— 108); The Historie

van den El-Ho (p. 109—19'^). Hubbards Absehen ist also

darauf gerichtet, Hoogewerffs Behauptungen nicht nur
einfach zu wiederholen, sondern mit verstärkten, um-
fassenderen Beweismitteln zu erneuern; ja. er versteigt

sich zu folgender Behauptung: .Robinson will have to be
regarded as an Imitation, and the credit for originaltty in

the common motif that underlies the two stories will

rightly be accorded to Smeeks.' (Preface, p. XV.) Da das
Robinsonmotiv weit älter ist als Defoe und Smeeks, wie
heute wohl nicht bloss der Fachmann weiss, so muss gegen
Hubbards Ansicht schärfster A\'iderspruch erhoben werden.
Um Smeeks als Quelle für Defoe zu erweisen, müsste doch
wohl der Nachweis erbracht werden, dass dem letzteren

das holländische ^\'erk zugänglich gewesen ist, sei es im
Original oder in einer Uebersetzung. Eine vor 1719 er-

schienene Uebersetzung ist nicht bekannt; dass Defoe aus-

reichend Holländisch verstanden habe, um das Original zu
verstehen, ist ebensowenig erwiesen ; seine Biographen be-

richten nur von seiner Kenntnis des Lateinischen. Spaiiit^chen,

Italienischen, sowie dass er Französisch fliessend sprechen und
Griechisch lesen konnte. Das einzige Holländisch, das mir
in Defoes Schriften begegnet ist, ist die Stelle im .Robinson'

(Globe Edition, S. 4:3), wo die aufgeregte See „den wild zee"

genannt wird. Das ist aber inkorrekt und sollte heissen

„de wilde zee". Nun versichert aber Hoogewerff, dass

dieser Ausdruck regelmässig in Schiffsjournalen des 17. und
18. Jahrhunderts vorkomme. Ich frage dagegen: ,Auch in

dieser inkorrekten Form'? Natürlich nicht. Also der

Versuch , aus diesem Ausdruck Defoes Kenntnis des Hol-
ländischen zu erweisen — mit mehr Recht könnte man
einem Zeitungsschreiber, der einmal cheichez la femme!
zitiert, Kenntnis des Französischen zusprechen — , darf als

gescheitert gelten, auch dann, wenn man seine Inkorrekt-

heit einer Nachlässigkeit des Autors oder des Setzers zu-

schriebe. Treten wir also dem eigentlichen Beweismaterial
Hubbards näher! Hubbard konstatiert zunächst eine

grössere Reihe von Inkongruenzen zwischen der eigent-

lichen Erzählung Robinsons und seinem Tagebuche: 'His

acts are first described in ordinary narrative form and
then reported in the Journal — sometimes more than once —
perhaps to refresh the readers memory, but frequently to

add some new detail, and offener than not — in words
that express or involve a contradiction of what went
before!" Diese Inkongruenzen bratichen nicht geleugnet zu

werden, sie erklären sich aber alle durch seine unglaublich

hastige Produktionsweise, über die uns die Bibliographie

seiner AVerke genügend Aufschluss gibt. Ausserdem legt

Hubbard zuviel Gewicht auf das Tagebuch. Von diesem
sagt Rcfbinson selbst ausdrücklich, dass er es erst begonnen,
nachdem er die notwendigsten Einrichtungen für Wohnung
und Unterhalt getroffen habe, und dass er es nur so lange

habe führen können, als seine Tinte ausgereicht. Tat-

sächlich erstreckt es sich nur über den Zeitraum eines

Jahres, nämlich bis zum Jahrestag seiner Landung auf der

Insel, enthält aber gerade den Teil seiner Existenz, der

nicht nur über die Gestaltung seines äusseren, materiellen

Lebens, sondern auch über seine innere Umkehr berichtet.

Die Einschaltung desselben in den Text der Ich-Erzählung
ist nach meiner Auffassung nur ein vom Schriftsteller halb

unbewusst verwendetes romantechnisches Mittel, seiner

Schilderung den Anschein grösserer Wahrheit zu geben.

Infolgedessen muss ich Hubbards Folgerungen aufs ent-

schiedenste ablehnen, wenn er sagt: ,Whatever be the

judgraent on Defoe's inconsistencies, these afford us a

useful background without which we might less easily be

able to recognize the material he has taken from Krinke
Kesmes, by the Assimilation or distortion of which he has

in places gone fa.- to conceal its origin.' (Introduction,
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S. XLII), denn damit macht er Defoe den Vorwurf be-

wusster Fälsohuns oder Verdrehung seines Vorbildes,

und zwar einer Fälschung im Interesse vmbedeutendster
Einzelheiten. An Verleuradunsen von DeEoes sittlichem

Charakter fehlt es ja auch in der Neuzeit nicht, sie richten

sich aber von selbst angesichts der Stimmen von Zeit-

genossen, deren Urteil doch wahrhaftig schwerer ins

Gewicht fällt. Und Hubbard selbst scheint nicht einmal
sich einen festen Standpunkt erobert zu haben. Denn wenn
er (Prefaoe S. XV) sagt: ,Robinson will have to be regarded
as an imitation, and the credit for originality in the

common motif that underlies the two stories will rightly

be accorded to Smeeks', aber in der Introduction (S. XLIV);
,It is not improbable that Defoe drew Inspiration from the

older Story, or possibly both authors drew from a common
source, which unless it be Simplicissimus, is still to be
discovered', so ist das letztere doch eine vorsichtigere Auf-
fassung der Sachlage, wenn auch die vermutete Abhängig-
keit beider Autoren von unserem Simplicissimus rundweg
abzulehnen ist. Wenn er weiter sagt: „What has been
termed the Robinson motif is fuUy expressed in the Dutch
narrative, more succinctly, more clearly than in Robinson,
and quite as effectively", so ist dem wieder nur mit er-

heblichen Beschränkungen zuzustimmen Es kann un-
befangen zugegeben werden, dass die Begebenheiten im
„Holländischen Robinson" auf eine schlichte, meinetwegen
anmutige Weise berichtet werden, in einer Darstellung, die

sich über die des Werkes, in dem sie eingeschaltet sind,

erhebt, weiter, dass wir hier die umfassendste und detail-

lierteste Schilderung eines Robinsonlebens vor dem „Ro-
binson" erhalten; aber dieses Lob gilt eben doch nur den
Abenteuern, es fehlt durchaus die psychologische Vertiefung
des Stoffes, eine Schilderung, wie diese Abenteuer auf das
"Innenleben des Insulaners wirken, also gerade das, was
Defoes Roman über den blossen Abenteurerroman erhoben
und zum Stammvater des modernen Romans gemacht
hat. — Den Beweis im einzelnen für seine These will

Hubbard führen durch Gegenüberstellung entsprechender
Partien von Smeeks und Defoe (P. 1— 1U8). Da die Vor-
geschichte und der Ausgang von Robinsons Schicksalen
als gänzlich verschieden für diesen Zweck ausscheiden, so
bleibt bloss der die eigentliche Inselexistenz der beiden Ein-
siedler behandelnde Teil übrig. In bezug auf ein solches
Einsiedlerleben hatte schon die alte „Bibliothek der Romane"
(Bd. II, Riga 1783) richtig bemerkt: „Sobald ein Robinson
auf einer wüsten Insel ist, so hat er ein Schema von Hand-
lungen und Abentheuem vor sich, aus dessen Gleisen er

nicht ausbeugen wird. Er säet, pflanzt, erntet, weint,

betet, baut Hütten, zieht Herden. Schiffe scheitern in der
Nähe seiner Insel, Fässer und Ballen treiben ans Land,
damit er sie plündern kann, es ist ein beiliges Einerley." —
Gleichwohl versteift sich Hubbard darauf, beispielsweise
in der Beschreibung von Robinsons Wohnungsbau ein

Plagiat zu sehen, indem er, wie auch schon Polak, auf die

von Defoe verwendeten Bezeichnungen „Kastell" und „Fort"
besonderes Gewicht legt. Ich sollte aber denken, dass diese

bei Robinsons an einen Felsen angelehnter Wohnung
durchaus ungezwungen sich ergeben mussten und natür-
licher als bei der in der Ebene liegenden des Schiffsjungen
sind. So stösst sich Hubbard auch an dem von Defoe nur
einmal (Globe Edition, .S. 49) gebrauchten Wort skipper
(holländ. schipper). Auch hier liegt bei genauerem Zusehen
die Sache sehr einfach. Nach dem Oxford English Dictio-

nary ist skipper = the captain or master of a small trading
merchant, or fishing vessel. Von bestimmten .Schiffen ist

im .Robinson' i-n ganzen sechsmal die Rede. Den Befehls-
haber des zweiten und dritten Guineafahrers sowie des aus
der Gewalt der Meuterer wiedereroberten nennt Robinson
captain, offenbar, weil sie grössere J'ahrzeuge mit ent-
sprechend grösserer Besatzung sind. Den Betehlshaber des
Schiffes, auf dem er von Hüll seine erste Fahrt unternimmt,
nennt er master, weil wir es mit einem Küstenfahrer mit
geringer Mannschaft zu tun haben, den Befehlshaber des
kleinen, nur 14 Mann Besatzung zählenden, von ihm selbst

und seinen Pflanzerkollegen ausgerüsrteten, von Brasilien
nach Guinea bestimmten Schiffes nennt er skipper. Ist
das nicht ebenfalls völlig saohgemäss?

Um zu zeigen, mit welcher Befangenheit Hubbard der
Frage nach Defoes Originalität gegenübersteht, gebe ich
zuletzt einige Proben von Stellen aus beiden Autoren, wo
Defoe ein bewusstes Plagiat verübt haben soll:

Smeeka

:

Defoe

:

Mv Shirts and outside My cloaths began to
garmeiits were wearing out decay too mightily.
and were also becoming too
small for me.

The basin furnished me
witli as many fish as I

wanted. Dried fish was my
mainstay, I might say — my
bread — which I ate after

I had boiled or roasted it,

and it agreed with me very
well.

I went a fishing , but
caught not one fish that I

durst eat of, tili I was weary
of my sport; wlien just going
to leave off, I caught a young
dolphin. I had made me a
long line of some rope yarn,
but I had no hooks, yet
I frequently caught fish

enough, as much as I car'd
to eat, all which I dry'd in
the sun and eat them dry.

Hier vermisst man, mit Hubbard, eine Angabe Defoes,
womit denn Robinson in Ermangelung von Angelhaken
Fische gefangen hat. Ich sehe darin nur wieder eine
Flüchtigkeit des Schriftstellers. Quandoque bonus dormitat
Homerus

!

Now that I had lamp- When I had kill'd a
wicking, I made a leaden goat, I sav'd the tallow, and
lamp as a sailor does on with a little dish made of

board ship , and burned a clay, which I bali'd in the
light at night which was a sun, to which I added a wick
great pleasure to me. of some oakum, I made me

a lamp.

Vergleichungen dieser Art füllen die Seiten 1—103,

abgesehen davon, dass ein Viertel dieser Seitenzahl über-
haupt kein Gegenstück aus Defoe aufzuweisen hat.

Das ist's, was ich im Räume einer Anzeige gegen
Hubbards These vorzubringen habe. Sollte ein anderer
Kritiker zu dem entgegengesetzten Urteile kommen, so
würde es trotzdem bei Goethes Axiom („Meteore des litera-

rischen Himmels") sein Bewenden haben müssen: „Die
Menge, die einen falschen Begriff von Originalität hat,

glaubt den Künstler deshalb tadeln zu dürfen, anstatt dass

er höflich zu loben ist, wenn er irgend etwas schon Vor-
handenes auf einen höheren, ja den höchsten Grad der Be-
arbeitung bringt. Nicht allein den Stoff empfangen wir
von aussen, auch fremden Gehalt dürfen wir uns aneignen,
wenn nur eine gesteigerte, wenn nicht vollendete Form
uns angehört."

Und dass im ,Robinson' eine solche gesteigerte Form
des Robinsonmotivs gegenüber dem Werke des Holländers
vorliegt, das zu leugnen dürfte selbst Hubbards Befangen-
heit schwer werden.

Der Herr Verleger hat sein patriotisches Interesse an
der Frage bekundet und betätigt durch eine besonders
schöne und gediegene Ausstattung des Buches (Papier,

Druck und sieben Faksimiles), was in Verbindung mit dem
Neudruck des seltenen holländischen Werkes ihm das
Interesse aller Freunde des Robinsonstoffes sichern wird.

Gotha. Hermann Ullrich.

Die Dialektllteratur von Lancashire, von Dr. Carl
Brunn er. Wien, Verlag der Hochschule für Welt-
handel. 1920.

Auf 57 Seiten gibt der Verf. eine sehr dankens-

werte Einführung in jenen bisher völlig von der Wissen-

schaft vernachlässigten Zweig der Literatur Englands,

die in der Mundart von Lancashire sich auf das Leben
der Arbeiterschaft des klassischen Industriebezirks von

Manchester und Liverpool bezieht und unter ihre

Dichter meistens Spinnereiarbeiter oder deren Söhne

zählt. Br. verfolgt sehr gründlich die Entwicklung

dieser Literaturgattung von ihrem Anfang an im „View

of the Lancashire Dialect" von Tim Bobbin, der mit

dem Beginn der Baumwollindustrie als Hausindustrie

in Lancashire in der Mitte des 18. Jahrh. zusammen-
fiel, — durch die aufgeregte Zeit des Uebergangs zur

Fabrikarbeit in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrh. hin-
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durch bis zu der Blüte in EdwinWaugh (sein berühmtestes
Gedicht die Ij'rische Aufforderung der Arbeiterfrau an

ihren Mann im Wirtshaus: Come wboam to thi childer

an'me; 18r)6) und Ben Brierlj' (Ab o'th'Yate Sketches
186S). Auch der gegenwärtige Stand dieser Literatur

findet eine bibliographisch eingehende Darstellung. Die
Zusammenhänge der Hauptmotive der Gattung mit den
die Arbeiterschaft berührenden Zeitbewegungen, mit

der irischen Einwanderung, mit dem Chartismus, mit

der .,Cotton famine", der durch die Blockade der

Baumwollhäfen der Südstaaten der U. S. 1861—1862
hervorgerufenen Industriekrise, mit der wesleyanischen
Religiosität und der zunehmenden Wohlhabenheit der

Arbeiterschaft werden in knappen Strichen richtig an-

gegeben. Die Einflüsse der hochengliscben Literatur,

vor allem von Dickens , werden angedeutet. In dem
Selbstbewusstsein des intelligenten Arbeiters, das auch
sein Interesse für Lokalgeschichte trägt , wird die

Hauptquelle der ganzen Gattung gesehen.

Zu bemerken bleibt aber bei einem Hinweis auf
die Abhandlung Br.s, dass dieser, wie gesagt, eine

Einführung gibt, nicht etwa sein bibliographisch

vollständig erfasstes Material zu einer eingehenderen
Analyse der einzelnen Werke oder zu der Behandlung
des Themas benutzt, das sozusagen als Schatten im
Hintergrunde seiner Ausführungen steht, einer ge-

schichtlichen und psychologischen Charakteristik des

gehobenen Arbeiters der Baumwollindustrie.

In einem kurzen Einleitungskapitel über „Mundart
und Schriftsprache" in der Literatur Englands skizziert

Br. die Entwicklung bis zu den Lancashire- Anfängen.
Hierbei stellt Verf. der Mundart den Begriff der

Schriftsprache gegenüber, ohne aber m. E. hiermit den
dem Dialekt entgegengesetzten Sprachtypus in seinem
Wesen zu erfassen. Das Eigentümliche der euro-

päischen Hochsprache liegt nicht in ihrer schriftlichen

Fixiertheit — sie wird auch gesprochen — , sondern
darin, dass sie eine von der der Mundart zugrunde
liegenden Idee wesensverschiedene, die Idee einer

lautlich, rhythmisch, bedeutungsmässig und syntaktisch

normierten, bewusst ausgestalteten Sjjrache zu ver-

wirklichen strebt. (Vgl. dazu meinen Juni 1 922 in

der Germ.-Rom. Monatsschr. erschienenen Auf^atz.) —
Diese begriffliche Unklarheit beeinträchtigt aber

nicht den Gesamtwert der Schrift Br.s. Wo auch
immer die Dialektliteratur von Lancashire an sich oder

in ihrer Beziehung zur Hochsprachenliteratur eine Rolle

spielt (vgl. z. B. Hermann Schöffler, Protestantismus

und Literatur, Leipzig 1922, S. 120 f.) wird man auf

sie zurückgreifen müssen.

Königsberg i. Pr. Gustav Hüben er.

Mario Esposito, M^Ianges phllologiques. Textes
et etudes de litterature ancieiine et niedievale, premier
fascicule. Florence, chez l'auteur Via Nazionale lO. 1921,
8». 64 S. (Druck E. Karras & Cie., Halle a. S.)

Der durch seine fruchtbare Tätigkeit auf dem Ge-
biete irischer Hagiographie bekannte Verfasser, der
auch als Paläograph, Latinist und Romanist vieles bei-

gesteuert hat, liefert uns liier ein erstes Heft ver-

mischter Beiträge als Früchte seiner eingehenden Be-
schäftigung namentlich mit Handschriften seiner irischen

Heimat. Es sind zumeist glückliche Funde zur Be-
reicherung unserer Kenntnis der mittelalterlichen Litera-

tur; aber auch für den Latinisten fällt manches ab.

Die sieben hier abgedruckten Beiträge sind : I. Die
fünfte Pseudo-Catilinaria nebst Antwort Catüinas

(kritischer Neudrnck auf Grund von Hss. und Drucken

;

dadurch wird der Text bei S. H. Rinkes, Lugd. Bat.

1856, überholt.) II. Mirabilia R o m a e (nach einem
Oxforder Fragment, das vielfach einen besseren Test als

die Ausgabe von H. Jordan, Topographie der Stadt Rom
im Altertum, II [ISTl], S. 619 ff. bietet). III. Fragment
der Dialoge des S u 1 p i c i u s S e v e r u s (Ende XL Jahr-

hunderts ; bringt wertvolle Ergänzungen zur Ausgabe
von Halm im Corp. Script, eccles. lat. Vindob., I [1866]
nebst den Auszügen in Roswevde's Edition der Vitae

Patrum = Patrol. lat. vol. 73, "S. 819 ff.). IV. Vitae
Boeti (Texte erweitert gegenüber R. Peiper's Ausgabe
der Consolatio Philosophiae [1871]. S. XXX ff.).

V. Bruchstück der Navigatio sancti Brendani
im altvenezianischen Dialekt (reiht sich als dritte und
ältere Hs. der von Fr. Novati , La Navigatio sancti

Brendani in antico veneziano (1892) publizierten Re-
daktion der Brendanlegende an. Die Episode der Be-
gegnung des Heiligen mit Enoch und Elias im irdischen

Paradies findet sich auch hier wie in den deutschen
Fassungen vor. VI als Hauptstück der vollständige

Abdruck der anglonormannischen Versredaktion der

Vie Saint Eustace nach der einzigen Hs. Dublin,

Trinity College D. 4. 18 (no. 432). Ein krit. Text
ward nicht erstrebt; daher bleibt Raum zu manchen
Zweifeln an der Ueberlieferung übrig. Abgesehen von
manchen Inkonsequenzen in der angewandten Inter-

punktion habe ich mir angemerkt: v. 1/7 1. e tun harun
(st. hariin). v. 186 1. augum (st. angum). v. 245
1. ne Vcnueisure (st. nel e.). v. 431 1. ou {= ov) im
(st. omm, so auch im „Index orthographique", der

leider nicht zu einem Glossar umgestaltet ward), v. 517
1. M (st. k'il)=h'+Ie, ebenso v. 1119, 1174.

V. 580 1. Curtcisewcnt (st. Surteisement = Index),

v. 608 1. a poH (Vure. v. 6'.i5 1. conuiecnt (st.

ciiviuecni), ebenso v. 698 cmuiee (st. cwmtee). Beide
Stellen fehlen im Index, v. 736 ergänze in der Lücke :

furent. v. 792 1. enclost (st. mäost). v. 886 sind

n'ai und oi umzustellen, v. 935 1. cheimes (st. cheinies).

V. 981 1. n'csf (st. iies) pas issi. v. 1173 Erna-
nent (fehlt im Index) ist unverständlich , 1. lleismenietit.

Gewiss hätte uns der Hsg. diesen wichtigen Text
etwas schmackhafter vorsetzen können. Das im Index
mit einem Fragezeichen versehene ivere v. 340 ist

natürlich = gucire. Ebenso löst sich leicht das Rätsel

für apouäure v. 608 ^ a pou d'tire (anglonorm. Reim

:

aucnture), wie bereits bemerkt.

VII. Das irdische Paradies bei Pseudo-Maude-
ville (Nachahmung aus einer Stelle des Iter Alexandri

Magni ad Paradisum, den Esposito in Hermathena XV
[1909], 368—382 neu herausgegeben hat). Anhangs-
weise Bemerkungen zu Fr. Zambrini's Edition der

toskan. Fassung dieses phantastischen Reisewerks,

dessen kritische Ausgabe noch immer aussteht.

Göttingen. Alfons Hilka.

Aucassln und Nicolette. Kritischer Text . . . vonHermann
Suchier. 9. Auflage bearbeitet von Walther Suchier
Paderborn, Ferd. Schöningh. 1921. LX, 111 S. 4». M. 13.20.

Das Neue an dieser Auflage, die, zum ersten Male

von dem Sohne des hervorragenden Romanisten besorgt.
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acht Jahre nach der achten erscheint, ist die aus-

führliche Einleitung. Daneben haben die Anmerkungen
einige Bereicherungen und Erweiterungen und die

Formenlehre sowie das Glossar einige Veränderungen
erfahren. Die Notentafel ist mit Rücksicht auf die

Kosten fortgeblieben; ans dem gleichen Grunde wurden
die Druckzeilen enger zusammengerückt. Das fran-

zösische Gewand der letzten Auflagen ist wieder durch
das deutsche ersetzt.

1 . Die Einleitung ist durch die bekannte

Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit "Walther Suchiers

auf mehr als 50 Seiten angeschwollen. Ref. muss ge-

stehen, dass er dieser Beigabe mit gemischten Gefühlen

gegenübersteht: nicht so sehr wegen der dadurch be-

dingten Preiserhöhung (der Preis dieses wichtigen

Lehrmittels ist immer noch anerkennenswert niedrig

gehalten), als vielmehr deshalb, weü das meiste davon
so problematisch erscheint, dass man die Abhandlung
lieber in einer Fachzeitschrift gesehen hätte als an der

Spitze dieses klassischen Textes. Unbewiesene Hypo-
thesen werden als Tatsachen hingestellt : so die Theorie

von dem
,
streng alternierenden Rhythmus des fran-

zösischen Verses" (S. XXVIII) und die im wahrsten
Sinne des Wortes graue Theorie von dem byzan-
tinisch-arabischen Vorbild des Aucassin (S. XXXIX
als Tatsache, S. XXXI noch vorsichtiger formuliert).

Die Art aber, wie der Herausgeber diese müssige
Hypothese zu begründen versucht, mutet an wie eine

Parodie auf die „Parallelitis". Dass Aucassin und
Nicolette jung und dass sie schön sind, dass Aucassins
Eltern mit seiner Liebe nicht einverstanden sind und
die Nicolette in einen Turm sperren, dass die Liebenden
zu Schilf entfliehen usw., dergleichen ist im mittel-

alterlichen Frankreich nicht vorgekommen, das hat der

Dichter nicht aus eigener Beobachtung und Erfindung,

sondern aus dem byzantinischen Roman (S. XXV).
Und dass Aucassin vor Liebe traurig ist und weint,

dass er vor Liebe sterben möchte, dass die Liebe ihn

lähmt wie eine Krankheit und ihn so verträumt macht,

dass er in Lebensgefahr gerät; dass die geliebte Nicolette

ihm wie ein wundertätiges Heiligenbild erscheint, dass

die blosse Aussicht auf einen Kuss der Geliebten ihn

vöUig umwandelt, dass er lieber mit ihr in die Hölle

als ohne sie im Paradies sein möchte, dass ihre Schön-
heit etwas Leuchtendes hat, und endlich, dass es

Wächter gibt — das alles verdankt der Aucassin-

Dichter wiederum nicht sich selbst , sondern den
Arabern ( S. XXIX) ! Schliesslich hat er auch die

Form seiner Dichtung , den Wechsel zwischen Prosa
und Vers, nicht etwa selbst ersonnen oder sich durch
das Drama dazu anregen lassen, sondern auch dies

verdankt er den Arabern. Demnach begreift man, dass

W. S. seinem Dichter XXII ausdrücklich testiert, seine

Phantasie sei „nicht lebhaft". Fürwahr, dieser höchst

originelle Dichter hätte Grund , sich im Grabe um-
zudrehen und seinem jüngsten Herausgeber zuzurufen

:

„Du gleichst dem Geist, den du begreifst — nicht mir!"

Fragen wir uns, wie W. S. diese Annahme einer

byzantinisch-arabischen Vorlage plausibel zu machen
versucht, wie er sich den Weg vorstellt, auf dem diese

Vorlage zu dem Aucassin-Dichter gekommen sein könnte,

und warum er diese Annahme überhaupt für nötig hält.

Was die Art der Vermittlung betrifft, so sagt W. S.

selbst (S. XXXII), der Aue.-Dichter habe „lediglich

einen ziemlich kurzen mündlichen Bericht über den

Inhalt jener arabischen Erzählung erhalten". Gleichwohl

aber hat der gute Mann, der dem Dichter die Fabel

erzählt hat, ihm genau gesagt, in welcher Form er sie

zu behandeln habe (denn auch der Wechsel zwischen

Prosa und Vers stammt ja aus dem Arabischen !), und

ferner hat er ihm auch all jene oben angeführten Einzel-

züge mitgeteilt, die für den Gang der Handlung durch-

aus entbehrlich sind, die nur dazu dienen, die schwärme-

rische Verliebtheit des jungen Helden zu illustrieren

(z. B. dass er die Nicolette für wunderwirkend hält,

dass er lieber mit ihr in der Hölle wäre als ohne sie

im Himmel usw.). Nun möchte ich wissen, ob eine

solche Annahme auch nur eine Spur von Wahr-
scheinlichkeit für sich hat. Wenn man jemanden eine

Geschichte erzählt, so erzählt man doch bloss den

Gang der Handlung, nicht aber so spezielle, für den

Gang der Handlung belanglose Einzelzüge ! — Es sei

denn, jener unbekannte Erzähler sei selbst ein grosser

Dichter gewesen : dann könnte e r die Einzelzüge er-

funden haben, und wir brauchten wiederum die Araber

nicht. — W. S. nimmt (mit Recht) Settegasts Odyssee-

Parallelen wegen des „Mangels jeder methodischen Be-

gründung" nicht ernst (S. XXXIX) — wie soll man
die seinigen ernster nehmen?

Zweite Frage: wozu jene arabische Vorlage? —
Dem Aucassin einen arabischen Namen geben und der

Nicolette eine sarrazenische Abstammung, das konnte

der Dichter wohl auch ohne eine solche Vorlage, und

dass der amuaffle (37, 8) schon im Volksepos vor-

kommt, bemerkt W. S. selber (S. XXVIII). Er nimmt
eine solche Vorlage denn auch nicht jener Einzelheiten

halber an, sondern einmal wegen des Wechsels zwischen

Prosa und Vers, und sodann deshalb, weil ihm die

schwärmerische, anbetende Verliebtheit des Aucassin

„durchaus konventionell" erscheint (S. XXXI, Anm. 3)

und weil er dem Dichter nicht zutraut, er habe eine

solche schwärmerische Verliebtheit, die bei den Tro-

badors immer nur einer verheirateten Herrin gilt, „in

völlig unhöfischem Geiste" auf das Liebesverhältnis

eines Brautpaares übertragen (S. XXX). Deshalb

also lehnt er die viel näher liegende, gleichfalls auf-

gestellte (aber gleichfalls unnötige) Annahme einer

provenzalischen Herkunft ab und nimmt lieber

einen verlorenen byzantinischen Roman an, auf den in

Arabien „die in der damaligen arabischen Literatur

gerade herrschenden typischen Liebesanschauungen auf

das Verhältnis des jungen Paares übertragen" worden

wären. Mit anderen Worten: Er braucht die Araber,

weil er seinen Dichter nicht für originell genug hält,

als dass dieser seinen Aucassin die schwärmerische

VerHebtheit einer Unverheirateten gegenüber hätte

empfinden lassen können ! Er spricht ihm eben jede

Originalität ab. Nun ist es aber vollkommen klar,

was den Dichter veranlasst hat, derartige „durchaus

konventionelle" Anschauungen über die Liebe auf seinen

„sonst von ihm mit so grosser Natürlichkeit behandelten"

Stoff zu übertragen (S. XXXI, Anm. 3) : der Dichter

ist ein gebrechlicher alter Mann (viel caitif oder viel

antif, I, 2, wo W. S. die Lesart des Ms. immer noch

nicht wiederhergestellt hat) ; als solchem erscheint ihm

die Verliebtheit seiner beiden „Kinder", die sein Ent-

zücken bilden, eben etwas schwärmerisch, und er be-

handelt diese Verliebtheit mit gutmütiger Ironie.

Deshalb erfindet oder findet er all diese Züge, in

denen Aucassins verzückte Verliebtheit sich manifestiert;
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dass er vor Liebeskummer weint und vor Liebe sterben

möchte, dass die Liebe ihn lähmt wie eine Krankheit,

ein erhoffter Kuss aber ihn völlig umwandelt, dass die

Nicolette ihm wie eine wunderwirkende Heilige er-

scheint, und dass er lieber mit ihr in der Hölle als

ohne sie im Himmel wäre. Hat er diese Züge nicht

sämtlich selbst erdacht, so ist doch ihre Zusammen-

fassung kein geringeres Verdienst! Wenn aber W. S.

diese iliuneaulfassuDg „konventionell" findet, so be-

weist er damit nur, mit welcher Verständnislosigkeit

er, bei all seiner Gelehrsamkeit, seinem Text gegen-

übersteht ; wie blind er ist für diese unerhörte Echt-
heit in der Schilderung der ersten, stürmischen Liebe

des Jünglings, wie blind auch lür die feine L-onie, mit

der diese Schilderung gegeben ist, und die übrigens

sein Vater in seiner (leider nicht mit abgedruckten)

kurzen Einleitung zum Teil bereits bemerkt hatte : die

wunderbare Macht, die der Dichter seinen Helden der

Nicolette zuschi-eiben lässt, eine Macht, wie selbst die

Heiligen sie gewöhnlich erst nach ihrem lode aus-

geübt hätten, führt H. S. nicht (wie \V. S.) auf die

Araber zurück, sondern sieht darin einen Beweis dafür,

wie sehr der Dichter Herr seines Stolfes ist. In all

dem offenbare er eine Höhe des Geistes, die zu seiner

Zeit selten gewesen sei. Damit ist der Dichter zu-

treffender charakterisiert als auf soviel Seiten des neuen

Herausgebers.

Und welchen Grund hätte man, dem Aucassin-

Dichter, der die herrliche Szene erfunden hat, wie

Nicolette im Hemd durch den Garten geht, .,und die

Margueriten waren geradezu schwarz gegen ihre Füsse

und ihre Beine, so gar weiss war das Mädchen" (12, 28

— wozu "W. S. bezeichnenderweise keine Parallele

liat —), welchen Grund hätte man, einem Dichter von

solcher Kraft der Anschauung jede Originalität ab-

zusprechen? Ist doch, schon vor ihm, Crestien originell

genug, dienende Liebe auch den Gatten der Gattin

gegenüber empfinden zu lassen (Erec 243ö, Öliges 6753,

Yvain), sein Zeitgenosse Conon de Bethune so originell,

dass er eine spröde Kokette, die endhch gnädig sein

will, von dem Bewerber ablehnen lässt, mit der Be-

gründung, nun sei sie verblüht (ed. Wallensköld, X, 2),

sein deutscher Zeitgenosse Wolfram so originell, dass

er erklärt, er ziehe der heimlichen Geliebten ein

„offenes, süsses, wertes Weib", d. h. eine rechtmässige

Gattin vor! Ist dies alles nicht „völlig unhöfisch"? —
Wäre der Aue.-Dichter aber wirklich so unselbständig,

so sehr in den Anschauungen seiner Zeit befangen ge-

wesen, dass ihm eine schwärmerische Liebe zwischen

Brautleuten als etwas Unmögliches erschienen wäre,

so hätten ihm eben auch die Araber nichts geholfen,

ao hätte er eben diese schwärmerische Liebe zwischen

Brautleuten, wenn er sie in einer arabischen Quelle

vorgefunden hätte, nicht übernommen, sondern als

etwas Absurdes verworfen. Die Annahme einer arabi-

schen Vorlage führt uns also nicht nur keinen Schritt

weiter, ist nicht nur unnütz, sondern sogar schädlich:

sie macht blind gegen die glänzende Erfindungskraft

des Aue. -Dichters.

Wenn man nun aber dem Dichter alle Phantasie

absprechen und jedes Motiv auf irgendeine Quelle

zurückführen will, so liegen Crestien und die nord-

französischen L}'riker, in zweiter Linie die Provenzalen

und in dritter die lateinischen Lyriker denn doch er-

heblich näher als die Araber. Warum sollte dann z. B,

„die Auffassung, die in der Geliebten einen Gegenstand
der Anbetung gleich einem Heiligenbild sieht" (S.XXIX),
von den Arabern stammen und nicht aus Crestien,

Lancelot 4469, wo der verUebte Jüngling die Königin

anbetet und vor ihr kniet, „denn an keinen heiligen

Körper glaubt er so" (vgl. Wechssler, Kulturproblem
des Minnesangs, S. 287 ff.); warum das Motiv „des

wie eine Krankheit lähmenden Einflusses der Liebe
auf den Helden" von den Arabern und nicht aus
Perceval 42U7 (Blutstropfen im Schnee)? — Parallelen

sind wohlfeil wie Brombeeren. Nur eine , die mir
gerade einfällt: wie Nicolette sich am Seil aus Bett-

tüchern herablässt, so lässt sich die Oynthia des Properz
am Seil herab, um zum Geliebten zu eilen, dem Wächter
zum Trotz. Wenn W. S. sogar für die Schönheit
Nicolettes Vorbüder braucht, so könnte er, mit dem-
selben Recht, auch diese Parallele anführen. Warum
sollte der Aue.-Dichter das Motiv nicht aus Properz
haben? Warum sollte er? — Wenn der Auc.-Dichter

seinen Helden sagen lässt (6, 36), die höfischen Damen
kämen in die Hölle, weil sie ausser ihrem Gemahl
noch zwei bis drei Liebhaber besässen (als ob ein
Liebhaber noch keine Sünde darstellte), so erinnert

das (sehr von fern) an Ovid, Heroides XV (XVI),

294 ff., wo Paris der Helena schreibt: „Caf^ta tamen
tum sis . . . Et tua sim, quaeso, crimina solns ego". —
Aber was erinnert nicht an was ?

Um zusammenzufassen: Die Gründe, die W. S.

für arabischen Emfluss angeführt hat, scheinen mir in

keiner Weise überzeugend. Der bj'zantinische Roman
dagegen mag wohl einzelne Motive geliefert haben

:

zwar nicht, dass Aucassin und Nicolette jung sind und
schön , oder dass Aucassins Eltern sich der Heirat

widersetzen usw., wohl aber den Ueberfall durch See-

räuber u. dgl. (Motive, die ja in jenen Romanen „mehr
oder weniger typisch" sind). Auch da aber wird es

sich nur um die Herübernahme einzelner Motive

handeln ; an einen vollständigen byzantinischen Roman,
dessen Handlung mit der des Aucassin identisch ge-

wesen wäre, glaube ich nicht, möchte vielmehr an-

nehmen, dass erst der Auc.-Dichter die einzelnen

Züge, die er entweder direkt oder indirekt kennen-

gelernt haben kann, zu einer Einheit zusammengefasst
hat. Darin aber bestände seine dichterische Leistung,

deren Bedeutung hervorzuheben wäre. Es fällt ja doch

keines dieser Motive aus dem Rahmen der Handlung
heraus : wenn sie gefunden sind, so sind sie so glück-

lich gefunden, wie nur ein bedeutender Dichter sie

finden kann.

2. Bei der T e.x tgestaltung vermag ich Folge-

richtigkeit nicht zu entdecken: bald kehrt W. S. gegen

H. S. zu der Lesart der (einzigen) Hs. zurück (worin

ich ihm nur zustimmen kann), bald nimmt er gegen

die Hs. und gegen H. S. Aeuderungen vor, deren Not-

wendigkeit nicht einzusehen ist. So lässt er z. B. zu

Anfang von II {Or diriit et content et fabJcnt que li

qucns . . .) das que fort (eine „Verbesserung", die

freilich schon H. S. von W. S. adoptiert hatte). —
Ebenso ist 2, 14: et si estoit intecies de bones teces,

qiCen lui neu aroit nule nim(raise, se hone non ver-

bessert in ,'?e honcs non. Uebrigens hatte H. S. in der

achten Auflage sogar nules mauvaiy^es , se bones non

gedruckt, und diese Aenderung gleichfalls als von W. S

herrührend angegeben ! Was demgegenüber die B
merkuug S. VI, Anm. 2 besagen soll, es sei hier zur

ie- J
>ur J

J
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Lesart der Hs. zurückgekehrt worden, verstehe ich

nicht. — Auch mit Morfs Emendation 2, 23 {qitant

ere cevaliers ne monte ä ceval, ne que voise . . , ver-

ändert in )ic montes . ., ebenso 8, 23) kann ich mich
nicht befreunden: monte ist nicht „analogischer Kon-
junktiv", wie Morf gemeint hat (Archiv 120, 249),

sondern Indikativ, dessen erste Person in unserem
Text auch sonst mit -e vorkommt (vgl. S. 78, Anm. 1). —
Vor allem aber sollte die grässliche Verschlimm-

besserung 1, 2: ilel deport, du duel caitif, bezüglich

dessen ich die von Morf u. a. vorgebrachten Bedenken
(vgl. Dockhorn, S. 14— 18) durchaus teile, endlich be-

seitigt und das handschriftliche del deport du viel

aiitif, das doch einen guten Sinn ergibt, wieder her-

gestellt werden. Wie W. S. unter dem Strich als

Lesart der Hs. du mel antif angibt, so ist das irre-

führend : Man könnte meinen, der Schreiber habe hier

etwas ganz Unverständliches geschrieben : H. S. * druckte

uiel (ebenso Bourdillou), und auch W. S. sagt (aber

erst S. 35), der Schreiber habe wohl sicher viel ge-

meint. Auch viel caiiif („des armen Alten") gäbe

einen guten Sinn ; freilich ist weder viel antif noch

viel caitif als Eigenname anzusehen. — Dass ich 8, 8

für Worte Aucassins halte, habe ich bereits in

meiner „Einführung" (S. 12^) ausgesprochen. — 5, 24

ist nach S. VI, Anm. 2 angeblich gleichfalls zur Hs.

zurückgekehrt worden : diese aber hat longement l ni

serai »lie, während W. S. druckt: longement n'i serai

prise; die Rückkehr zur Hs. bezieht sich also lediglich

auf n'i = ni, wofür H. S.* ne hatte. Den vollen

Wortlaut der Hs. wagte W. S. offenbar deshalb nicht

wieder herzustellen, weil er den nächsten Vers (mit

H. S.) aus se jel pnis far (faire) in se jel puis mie

verändert hat. Gleichwohl wird S. XV gesagt, die

Leichtigkeit, mit der die Kurzverse sich sämtlich ver-

ändern liessen (in ?'-e-Assonanz) spreche für die Richtig-

keit dieser „Emendation". In Wirklichkeit muss aber,

wie man sieht, um dieser Emendation willen hier auch

noch der vorhergehende Vers „emendiert" werden! —
6, 22 ist die Einfügung von G. Paris mit Recht be-

seitigt worden. — 10, 18 ist W. S. mit Recht zur

Lesart der Hs. zurückgekehrt : H. S.^ hatte me mainent

in m'en mainent verändert , was ich unten angegeben

hätte. — Auch 18, 36 ist ein überflüssiger Einschub

beseitigt. — 22, 6 hatte H. S. ^ qui fti plus enparles

der Hs. in qui p)lus fu enp. umgestellt, weil er diese

Stellung auch 18, 13 und 18, 24 sowie 22, 8 fand:

W. S. ist mit Recht der Hs. gefolgt. — 33, 6 ist

(i dele escole (H. S.^) in ä tele escole umgewandelt,

was Bourdillon (S. 74) für „ziemlich sicher richtig"

hält. — 37, 2 : Die Verbesserung von est arivee ä

rivage in au rivage (Dockhorn) halte ich für über-

flüssig : ein Wort wie rivage ist ohne Artikel sehr gut

denkbar — mag es auch 27, 19 und 38, 15 mit Artikel

vorkommen. — 38, 9 hat W. S. die radikale Aenderung
seines Vaters aufgegeben und den Text der Hs. ein-

gesetzt; aber ei- hält die Stelle für verderbt (S. 51 f.).

Dieser Meinung bin ich nicht. Nur glaube ich, dass

man statt Baron li vourent doner un roi de paiiens

lesen muss B. li v. doner u roi de paiiens: ,Sie wollten

ihr einen Baron geben oder einen Heidenkönig'. Damit
ist m. E. die Schwierigkeit beseitigt, die H. S. zu einer

radikalen Aenderung veranlasste; denn nun wird er-

klärlich, warum es gleich darauf, scheinbar wieder-

holend, heisst: ,Sie lernte fiedeln, bis man sie eines

Tages an einen reichen Heidenkönig verheiraten wollte.'

Zuerst macht man ihr nur unbestimmt den Vorschlag,

einen Heidenbaron oder -könig zu heiraten. Sie lehnt

ab und hat drei Tage lang Ruhe (La fu hien trois

jors U guatre interpretiere- ich : ,da war es 3—4 Tage
lang gut', d. h. in der Freude des Wiedersehens macht
man ihr zunächst keine Vorwürfe wegen ihrer Weige-
rung). Dann aber quält man sie offenbar von neuem:
Sie sinnt auf Mittel und Wege, zu Aue. zu gelangen,

und lernt fiedeln — bis es eines Tages ernst wird
und man sie an einen reichen Heidenkönig (also einen

ganz bestimmten Bewerber !) verheiraten will. Da
brennt sie durch. — Um unsere Lesart herzustellen,

brauchte man nur anzunehmen, dass der Schreiber

u baron seiner Vorlage in u baron verlesen, oder

einfach u baron in / baron verschrieben hätte (auf-

fälligerweise hat das i weder vor sich noch nach sich

einen Punkt , was sonst nur noch einmal vorkommt
(vgl. Bourdillon S. 74 zu Gol. 798, 7); vielleicht hat

er sich auch durch 39, 28 und 40, 10 beeinflussen

lassen. La in temporalem Sinne scheint mir afrz.

durchaus möglich (vgl. lä oii = als, während) ; andern-

falls müsste man interpretieren : „Da war sie (sass sie)

wohl drei Tage und dachte nach, wie . . ." : dann
wäre also nach quatre ein „:" zu setzen (Lä fu
bien trois jors u quatre: ele se porpensa par quel

engien . . .). — 40, 33 würde ich mit si prist einen

neuen Satz beginnen lassen, da ja das Subjekt hier

wieder die Nicolette ist.

Ach sonst hätte ich den Text durch Kommata,
Akzente und Bindestriche lesbarer gemacht. So hätte

ich vor si ,und' Kommata gesetzt, ä und lä, fait-il,

keval statt ceval, biaus statt biax geschrieben usw.

3. In den Anmerkungen hätte ich das Neu-
hinzugekommene mit * gekennzeichnet.

In der (neuen) Anmerkung zu 1, 13 ist man er-

staunt, immer noch von „Weglassung des Relativ-

pronomens" und „Ellipse" zu lesen. — Zu 6, 26:

Warum ist nicht mehr (wie noch bei H. S.*) an-

gegeben , dass die Mitteilung der Stelle aus den

Nouvelles ... du 15^ si&cle von Vossler stammt?
(Cornu ist genannt!). — Zu 7, 43: Für „die erste

Tatsache ist als wirklich angenommen, die zweite als

nicht-wirklich" (so schon H. S.) sollte es richtig

heissen: „. . . als tatsächlich . . ., als möglich''. —
Zu 10, 53 : Die Anmerkung ist unklar (schon bei

H. S.) : sie sollte etwa lauten: ,,tenes kann der Form
nach sowohl Ind. als Konj. sein. Da nun nach vouloir

in der Regel der Konj., gelegentlich aber auch der

Ind. steht (folgen die Beispiele), ist nicht zu ent-

scheiden, ob hier Ind. oder Konj. vorliegt . .
." — Zu

11, 15: Zur Hertzschen Uebersetzung „W'ürzwein" ist

zu vergleichen seine Anmerkung 246 zu seiner Parzival-

Uebertragung. — 14, 5: Zu qui vous porrait [prendre]

vgl. Je la veux \avoir\ mc veux-tu? — 14, 16: Zum
Konjunktiv im Vergleichssatz ist zu verweisen auf

den eigenen Artikel darüber von A. Horning in ZrPh V
(1881), 386—91; vgl. F. Bischoff ib. VI, 123 f. —
14, 20: teteron ist, wie noch H. S. ^ bemerkte, H. An-

dresen zu verdanken. — Zu 16, 31 : kommt re- 'gleich-

falls' im Aue. vor? Wenn ja, so wären die Stellen

hier anzugeben ; wenn nicht, ist die Anmerkung (schon

H. S.) überflüssig. — 18, 27 : Die Anmerkung von H. S.

zu dieser Stelle ist ausgefallen; wohl irrtümlich. —
22, 15: „Indikativ (2. s.) für Imperativ" ist zu er-
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klären (Hinweis auf den Ersatz von cantate! durch

cantaiis!); vgl. mein „Futurum" S. 24 f., wo auch

neufrz. Beispiele für „Indikativ statt Imperativ" ge-

geben sind. — 22, 19: Die Erklärung, in jMr les ex

ä crever erscheine das ä vor dem Infinitiv, weil dieser

durch les ex von der regierenden Präposition 2^'^>' ab-

getrennt sei, ist unzureichend : man fragt sich, warum
gerade ä erscheine und nicht de oder eine andere Prä-

position. M.-L. III, § 511 sagt wenigstens, ä sei die

ihrer Bedeutung nach allgemeinste Präposition. Ich halte

aber diese Erklärung nicht für richtig: ursprünglich hängt

eben /es ex in der Tat von jjor ab, und der «-Inf. hat

passiven Sinn; vgl. das von M.-L. dort angeführte

Aiol-Beispiel Jes atendcnt pour eus ä detranchier ,er-

warten sie um ihretwillen, als Niederzuschlagende' ; die

TJebertragung des ä auf aktive Infinitive ist rein

analogisch. Dass von por usw. das Nomen abhängt

und nicht der Inf., ersieht man ja deutlich aus afrz.

por nioi nuire statt pour nie nuire ; vgl. ausser Tobler

auch H. S. im Grundriss I ^, 814; der passive Sinn

der Inf. zeigt sich heute noch in cette maison est

difficile ä vendre und z. B. in afrz. „Ne veez-vos con

eist fer (Stäbe) sont roit ä ploiicr et fort ä fraindre?"'

(Lancelot 46-0). Vgl. meine Rezension von Kjellman,

hier 1922, Sp. 106 ff. — 28, 1: Man vermisst eine

Anmerkung über entre . . . et ,sowohl . . . auch als'

(ebenso 28, 22).

4. Die Darstellung der Mundart ist nicht wesent-

lich verändert.

5. Bei den Paradigmen ist die Deklination der

Adjektiva und Zahlwörter neu hinzugekommen (S. 71);

hier hätte kurz auf die nfrz. Reste (grand'tnere, con-

stannneiit) hingewiesen werden sollen.

6. Im Glossar, das „einer gründlichen Durch-

sicht und Umarbeitung unterzogen" wurde, vermisse

ich die Etj^mologien. Dafür m u s s Raum geschaffen

werden !
—

Möge dem bewährten Unterrichtsmittel auch in

seiner neuen Gestalt der alte Erfolg treu bleiben!

München. Lerch.

1. Ph. Aug. Becker, Clement Marots Psalmenüber-
setzung, ßprichte über die Verhandlungen der Sächsischen
Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-
historische Klasse. 72. Band (1920). Leipzig, B.G.Teubner.
44 S.

2. WaltherdeLerber, L'influence de Clement Marot
aux XVllme et XYllinif siecles. Lausanne (F. Haeschel-
Dufey) und Paris (H. Champion). 1920. XV, 128 S.

1. Ph. Aug. Becker verdanken wir in den

letzten Jahren zwei eingehende Arbeiten über Marot:

in der Zeitschrift für franz. Sprache und Lit. 41,

S. 186—292, 42, S. 87—139, 141—207, eine Unter-

suchung über das Leben des Dichters und in den

Sitzungsberichten der Philosophisch-historischen Klasse

der Akademie der Wissenschaften in Wien 184 (1917)

die Erforschung seiner Liebeslj'rik '. Wie diese beiden

Arbeiten, so bringt auch die neueste über Marots
Psalmenübersetzung eine Reihe wichtiger Ergebnisse

:

Marots Psalmendichtuug fällt in die Jahre 1.533—1537,

der erste (heute nicht mehr erhaltene) Druck gehört

dem Jahre 1538 an. Der Psalmendichtung liegt der

Kommentar zugrunde, den Bucer 1529 in Strassburg

• Siehe Literaturblatt 1918, S. 386—3

hat drucken lassen. Die Uebersetzung empfängt ihi-

Kennzeichen nicht von der Bequemlichkeit, sondern
der Gewissenhaftigkeit. Für Marot selbst bedeutet

sie die Neubelebung seiner hTischen Begabung. Marot
„erscheint nicht bloss als der erste höfisch-volks-

mässige Liederdichter unter den Franzosen seines Jahr-

hunderts, sondern er wird auch zum Erschliesser einer

höheren religiösen Poesie in einem Lande, das kein

eigenes Kirchenlied besass, und steht zugleich auch da
als der erste Vermittler einer fremdsprachigen LjTik
auf französischem Boden".

2. Ein Stück von dem, was Marot war, und vor

allem von dem, was er den späteren Generationen ge-

worden ist, wird in Lerbers Studie entwickelt. Die
Seiten über Marot als Psalmendichter bedürfen freilich

nach Beckers Untersuchung einer Umarbeitung. Und
auch sonst wäre in Lerbers Darstellung noch mancherlei
fester zu fassen und besser zu begründen. Es ist nun
einmal das Schicksal von Arbeiten, wie es die Lerbers
ist , dass mehr an vieles gerührt , als dass wirklich

etwas erschöpfend durchgeführt wird. War es schon
früher kein Geheimnis, dass die Folgezeit in Marots
Werk nur die leichten Gattungen oder die veralteten

Balladen und Rondeaux schätzte und nachbildete, so

wird dieses Bild von Lerber nun im einzelnen schärfer,

aber immer noch nicht erschöpfend beleuchtet. Wichtig
ist, dass dabei auch die Betrachtung der Sprache nicht

fehlt, denn ohne eine Kenntnis des style marotique
oder dessen, was man im 17. und 18. Jahrhundert für

einen solchen hielt, ist eine gerechte Beurteilung des

Dichters nicht denkbar. Für die Mitte des 17. Jahr-

hunderts unterscheidet Lerber zwei scharf ausgeprägte

Richtungen, die beide an Marot anknüpfen und im
Gegensatz gegen die Dichtkunst der Plejade stehen:

die Rondeaux- und Balladendichtung , welche Voiture

einleitet, und in der er in der preziösen Gesellschaft

(Benserade usw.) Nachfolger fand , und anderseits die

burleske Dichtung , welche in Scarron und Sarrazin

vertreten ist. Auch Lafontaine ist ein Marotverehrer.

Ihn wie im 18. Jahrhundert Du Cerceau, Piron und
J.-B. Rousseau und mehr gelegentlich Voltaire fesselte

die heitere , naive Art. Aber schon damals , wie

namentlich in der späteren Zeit , droht die Nach-
ahmung der Aeusserlichkeiten in der Marotschen Kunst
das Innere, die Erfassung und Darstellung der wirk-

lichen dichterischen Eigenart zu überwuchern und in

den Hintergrund zu rücken.

Marburg i.H. Kurt Glaser.

Neue IWaupassant-Studlen. 1. Heinrich Geizer, Mau-
passant und Flaubert. (Arohiv für das Studium der
Neueren Sprachen und Literaturen. Oktober 1920. Bd. 140.)

2. Fritz Neubert, Maupassant als Essayist und
Kritiker. (Germ.-Rom. Monatsschrift Jg. VlII^ Heft 5/6.)

Manches kauert sich jetzt in Zeitschriften zu-

sammen, was sich früher in einem selbständigen Buch
ausbreitete, und nicht immer wirkt die notgedrungene

Kürze erzieherisch und vorteilhaft; manches, was als

Buch zusammengehörte , wird stückweise in ver-

schiedenen Zeitschriften aufgetischt, und mancher Auf-

satz kündigt sich als Teil eines Buches an, das dann
— ohne Schuld des Verfassers — auf sich warten

lässt. Drei Gründe
,

gelegentlich auf Zeitschriften-

aufsätze hinzuweisen wie früher nur auf ein Buch

:

hier aber bewegt mich ein vierter Grund besonders

:

ä
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Geizers wertvolle Studie gibt sich als Kapitel eines

vorbereiteten Maupassant-Buches, und vielleicht könnte

diesem ein prinzipielles Bedenken, das sich mir auf-

drängte, noch zugute kommen. —
Paul Mahns ernst eindi-ingende und sehr aus-

führliche Maupassant-Monographie vom Jahre 1908

sündigt mehrfach und an entscheidenden Punkten durch

allzu grossen Ueberschwang in der Verehrung ihj-es

Helden. Mahn schreibt z. B., wo er den „Horla"

analj'siert, von dieser Nichts-als-Krankheitserscheinung:

„So wird dies Wahngebilde zu einer dichterischen

Prophetie. Es steht mit einem Bein in der realistischen

Begreifung äusserster Menschenmöglichkeiten drin und

fusst doch mit dem anderen mitten im erträumten

dichterischen Jenseits. Die der Kausalität entbundene

Gefügigkeit des Wahns muss dem Künstler taugen, in

hohe und liebe Phantasien aller Menschheit hinaus-

zudeuten" (S. 272/3). In Wahrheit steht Maupassant

hier wie immer mit beiden Füssen fest auf dem Boden
des Wirklichen, er ist durchaus der Schilderer des

Eealen (wozu ja doch Nervenkrankheiten und Fieber-

phantasien leider auch gehören), er ist der vollendete

Impressionist und nur Impressionist und hat kein Bein

frei für ein erträumtes dichterisches Jenseits. Und vom
Stil seines Helden erklärte Paul Mahn : „Maupassants

Kunst steht wie die feinste Blüte aus der Arbeitsstatt

des grossen und berühmten Geschlechts der fran-

zösischen Romanciers am Ende des Jahrhunderts da!

Sie hat bei aller Freiheit und Beweglichkeit die stille

Notwendigkeit, die edle Linie, die eiserne Klassizität.

Sie gleicht am meisten einem feinen Poem" (S. 426).

Solchem ins Allgemeine schweifenden Ueberschwang
gegenüber liegt gewiss das Bedürfnis einer genauen

Nachprüfung und Grenzbestimmung vor.

Auch stofflich war ein Zusatz zu Mahns Werk
möglich. F. Neubert, der die Journalistik und Publizistik

Maupassants, seine Aufsätze im Gaulois, Figaro und

Gil Blas, in der Repuhlique des lettres, der der

Nouvelle Revue, der Revue poJitique et litteraire usw.

durchgearbeitet hatte, fand Mahns hierauf bezügliche

Austührungen unzulänglich und gab, da ihm die an-

gestrebte Buchausgabe der sämtlichen Maupassantschen
Studien unmöglich gemacht wurde, zwei sehr gründ-

liche Ueberblicke heraus : „Die literarische Kritik Guy
de Maupassants" und „Die kritischen Essays Guy
de Maupassants" (Suppl. VIII und IX der Ztschr. für

franz. Spr. u. Lit. 1914 u. 1919). Diesen Studien

wiederum Hess er in der Gei-m.-Rom. Monatsschrift

Jg. VIII , Heft 5/6 als „Endergebnis" seiner Unter-

suchungen eine abschliessende Zusammenfassung folgen:

„Maupassant als Essayist und Kritiker". Nun muss
man Neubert das Prekäre seiner Aufgabe zugute halten

und ihm dankbar sein, dass er sich ihr unterzogen hat.

Neubert weiss so genau wie jeder andere , dass

Maupassant im Hauptamt ein grosser Novellist gewesen
ist; Essayist, Kritiker, Aesthetiker und Philosoph war
er dagegen nur sozusagen für den Hausgebrauch, und
das im doppelten Sinn : einmal um sich selber in der

Welt zu orientieren, sodann aber auch gelegentlich,

um eilig das nötige Geld durch ein Feuilleton zu verdienen.

Und das weiss Neubert sogar besser als wir andern,

denn er allein dürfte ja das ganze Material vor Augen
gehabt haben, das er so sorgfältig exzerpiert und ge-

gliedert hat. Neubert liefert also bewusst eine Er-

gänzungsarbeit, eine Teilbetrachtung, und das schliesst

eine gewisse Entsagung in sich. Wertlos ist diese

Nachlese keineswegs — man muss sich nur über ihren

eigentlichen Wert klar werden, und daran fehlt es

freilich etwas bei Neubert. Er stellt als Leitsatz für

Maupassants „doktrinäre Stellung" der abschliessenden

Studie dies voran: „Seine literarkritische Stellung ist

durch Flaubert, seine philosophische Weltanschauung

durch diesen und vor allem durch Schopenhauer be-

stimmt" (S. 166). Prüft man das nun an der Hand
Neuberts nach, der doch überall das Beweiskräftigste

herauszuheben sucht, so ergibt sich zuerst eine

negative Tatsache, deren negatives Wesen Neubert

wohl aus allzu liebevoller und ausschliesslicher Ver-

senkung in. seinen Stoff einigermassen verkannt hat

:

Maupassant ist nicht sonderlich tief in Flaubert ein-

gedrungen, und er ist ganz an der Oberfläche Schopen-

hauers geblieben. Dies negative Ergebnis jedoch führt

sogleich zu zwei positiven Bereicherungen. Maupassant

selber gewinnt dadurch als dichterische Persönlichkeit.

Er ist kein Schüler Flauberts, er ist kein Ausmünzer
philosophischer Moden , er ist kein reflektierender

Schriftsteller, vielmehr ganz und gar eine Natur, die

sich selber gibt , die pessimistisch gerichtet ist um
ihrer eigenen seelischen und physischen Zerrüttung

willen, und die sich ausspricht, wie ihr zumute ist,

und keineswegs immer (hier wird sich viel bei Geizer

lernen lassen) die ihr wesensfremden Formprinzipien

Flauberts anwendet. Und dann ein zweites und in-

sofern wichtigeres, als man das erste wohl auch aus

Maupassants dichterischen Arbeiten unmittelbar hei-aus-

lesen könnte. Maupassant zählt als Aesthetiker und
Philosoph bestimmt nicht zu den Führenden. Er

schwimmt an der Oberfläche, er schwimmt mit dem
Strom der allgemeinen Meinung des gebüdeten Durch-

schnitts , es lässt sich an ihm bestimmen, wie viel

und wie wenig von der Aesthetik Flauberts und von

der Philosophie Schopenhauers im Frankreich der 70 er

und 80 er Jahre unter den Gebüdeten wirksam gewesen

ist, er ist kulturhistorisch repräsentativ. Der Kultur-

historiker hat es mit dem geistigen Durchschnitt, der

Kunstkritiker mit der künstlerischen Blüte zu tun;

der Literarhistoriker muss zeigen, wie diese aus jenem

erwächst, muss kulturhistorisch und künstlerisch ein-

gestellt sein, wenn er Vollkommenes bieten wiU.

Neubert hat einen bescheidenen aber wertvollen

Beitrag zur Kulturgeschichte gehefert , und wenn er

selber die ästhetische und philosophische Selbständig-

keit und Tiefe Maupassants stark überschätzt , so

richtet er damit bei der Ausbreitung seines Materials

keinen Schaden an. Geiz er, der, wie er am Schluss

seiner Studie „Maupassant und Flaubert" mitteüt, eine

Monographie über den ganzen Maupassant vorbereitet,

geht mit feinem Können einen gefährlicheren Weg.
Es ist auffallend, wie hanebüchen er in einer besonderen

Rezension (Archiv Okt. 20) die Studien Neuberts an-

packt. Fi-aglos hat er recht, in dem Essayisten Mau-
passant nur „einen Durchschnittsjournalisten" zusehen;

aber wenn er Neubert „auf ihn hereingefallen" nennt,

so spürt man hinter der Schroffheit eine Opposition,

die sich über Neubert hinaus auf den „Durchschnitts-

journalisten", über diesen hinaus auf den ganzen

Maupassant erstrecken könnte. Und darin wird man
durch die eigene Studie Geizers bestärkt, die ebenfalls

(doch ohne direkte Angriffe) eine Auseinandersetzung

mit Neubert bedeutet. Geizer räumt gründlich mit der
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bisherigen Allgemeingültigkeit auf, wonach Maupassant

der wirkliche Schüler Flauberts und ein geduldiger

Former und Formanbeter wie er gewesen wäre. Er

zeigt, wie Maupassants Verständnis der Flaubertschen

Lehren ein oberflächliches bleibt, er untersucht auch

im einzelnen Maupassants Stil und findet überflüssige

und weitmaschige Adjektiva, findet lässige Wieder-

holungen, findet Ungefeiltes , unterschreibt Edmond
de Goncourts Urteil: ... im tres charmant conteur

de noKvelh'S, viais un styliste, iin grand i'crivain, non,

non! Dieses Ersetzen allgemeiner Betrachtungen durch

genaues Untersuchen, vor allen Dingen auch die in-

tensive Anwendung stilistischer Analj'se als eines

feinsten Instrumentes , den Charakter eines Schrift-

stellers zu ergründen (man sollte Vosslers La Fontaine-

Analysen jedem Studenten in die Hand geben!) —
diese Leistung Geizers ist herzlich zu begrüssen und

lässt von seinem Kuch Gutes erhoffen. Und dennoch

muss man dem Buch mit Befürchtung entgegensehen

;

denn eigentlich redet Geizer genau so an Maupassant

vorbei wie Neubert. Neubert sieht in seinem Mann
einen Philosophen, Geizer sieht in ihm — keinen Meister

der reinen Formkunst. Wo bleibt der eigentliche

Maupassant? Neubert hat nur von dem Philosophen

handeln wollen und ihn unschädlich überschätzt ; Geizer

will von dem ganzen Maupassant handeln und kreidet

ihm den Mangel an Flaubertismus derart an, dass es

fraglich erscheint, wieweit er in anderer Hinsicht zu

unbefangenen Würdigungen gelangen wird. Das Grund-

übel — und hier komme ich auf die vorhin betonte

Prinzipienfrage dürfte dieses sein. Geizer, der sich

mit Nachdruck als „Kunstkritiker" bekennt, ist hin-

gegeben an das reine Künstertum Flauberts. Für ihn

ist Maupassant durchweg der Bourgeois , der Mann
„des oberflächlichen sogenannten gesunden Menschen-

verstandes", der erfolgbetörte Schwächling, der „von

den Wegen der reinen Kunst abgegangen, der Kunst,

die er nie so geliebt hat wie die wahren Künstler,

wie Flaubert sie geliebt hat" (S. 239). Geizer sieht

also nur eine Kunst an sich, und das ist die allein

seligmachende reine Kunstübung Flauberts , die einen

Kult der Form schlechthin, losgelöst vom Inhalt und

hoch über dem Inhalt, bedeutet, und der das Leben

nur insoweit richtig ist , als es zum Inhalt der Form
verwendet werden kann. Für Flaubert musste die

wahre Kunst so aussehen, denn so entsprach sie seinem

Wesen. Er hat sie nicht ausgeklügelt, sie ist mit ihm,

aus ihm heraus so geworden. Aber wie wäre Mau-
passants Wesen in solche Kunstform eingegangen? Sein

Lebensbegehren, seine Zerrüttung, sein Hunger, das

Zucken seiner Nerven? Gewiss nur in Verstümme-

lung. Er war ein anderer Mensch als Flaubert, er

hatte anderes zu geben, er brauchte eine andere Kunst-

form. Wird Geizer nach ihr suchen, wird er sie an-

erkennen ? Es sieht bisher nicht so aus . . . Auf dem
Kasernenhof des alten Regimes hiess es, die Gürtel-

schnalle habe auf dem Nabel zu sitzen. Bei mir sitzt

sie höher, sagte der Einjährige. Dann sind Sie eine

Missgeburt! erwiderte der Feldwebel. Man kann das

auch gelehrt ausdrücken. Gern ist jetzt von der

heterogenen und homogenen Methode die Rede. Jene

gibt Daten und Maße der Entstehung, des Umfanges usw.

Diese wiU Geistiges geistig wägen. Fraglos strebt

Geizer mit Eifer und Feinheit zum Homogenen, und

fraglos ist der Vergleich zwischen zwei Dichtern ein

homogenes Verfahren. Aber — es ist ein Aber dabei.

Wenn ich einen Apfel mit einer Apfelsine vergleiche,

so kann ich gewiss damit zur Aufhellung des Wesens
beider Früchte beitragen. Wenn ich dabei erkläre,

dass mir der Apfel oder die Apfelsine besser schmecke,
so ist das ein wenig stolz, denn ich setze voraus, dass

mein persönlicher Geschmack dem Publikum interessant

sein dürfte, aber es richtet schliesslich keinen Schaden
an. Wenn ich jedoch behaupte, der Apfel tauge nichts,

weil er anders schmecke als die Apfelsine, so habe
ich einen Fehler gegen die homogene Methode be-

gangen und einen allerärgsten. Denn vollkommen ist

eben der Apfel, der ganz Apfel ist, der seinen Typus,
sein inneres Gesetz am reinsten zum Ausdruck bringt . . .

Geizer hat bisher eine sehr feine Studie geschrieben,

die viel Verständnis für Flaubert beweist und den
Abstand Maupassants von Flaubert zeigt. In einem
Buch über Maupassant wird er zeigen müssen, warum
dieser Impressionist kein Flaubert sein konnte ; er wird

ihn als Maupassant zu erfassen und nicht in seiner

Flaubert- ünähnhchkeit zu verurteilen haben.

Dresden. Victor Klemperer.

Albert Dauzat, L'argot de la guerre d'apres une
enquete aupres des officiers et soldats. A. Colin,
Paris. 1918. 294 S.

Dauzat ist einer der wenigen soziologisch orien-

tierten Sprachforscher unter den neueren Romanisten,

und so verdankt ihm denn die Sondersprachenforschung

wertvolle Bücher: ursprünglich von der Dialektforschung

ausgehend, beschrieb er zuerst seinen Heimatsdialekt:

als er den linguistischen goüt du terroir befriedigt hatte,

wandte er sich der sozialenSchichtung, den „l'aits sociaux"

in der französischen Sprache, den Argots, zu. Wohl-
tuend wirkt bei ihm die Berücksichtigung der neueren
Sprache : er sieht Probleme auch in den Dingen, die

uns umgeben, und bedarf als wissenschaftlichen Antrieb

nicht erst der historischen Perspektive : La languc

frangaise d'avjourdlmi {Evolution , ProbUmes aciucls)

ist ein charakteristischer Titel für eines seiner Bücher.

Des weiteren ist er Sprachbiologe und verfolgt

lieber Tendenzen der Sprache als einzelne positive

Probleme : sein Buch La vie du langagc trägt den

Untertitel: Erolutions des sons et des niots, Pheno-
mencs psijchologiqucs, Phenontenes sociaux, Influences

litteraires. Zu den Eigenschaften des Soziologe», Bio-

logen und Neuphilologen gesellt sich als letzte, nicht

zu unterschätzende, die des Beobachters, der auf allem,

Mensch und Ding, seinen Blick ruhen lässt und so die

Sprachwissenschaft nur als Ausschnitt aus der Wissen-

schaft von der Welt betrachtet : leicht lesbare Reise-

beschreibungen (über Italien, Sjianien, die Schweiz,

Kriegserlebnisse) liegen im Duktus einer gefällig und

mühelos schreibenden Hand. Kein Prophet wie

Gillieron, bloss ein „Weltkind", das allerdings offene

Augen hat!

Das vorliegende Buch des Verfassers stellt sich

in ausgesprochenen, aber nicht immer betonten Gegen-

satz zu Saineans VArgot des tranchees (Paris 1915):

Dauzat ist Sainean als einheimischer Franzose und

gründlicher Kenner des neueren Pariser Argots zweifellos

überlegen , und die erwähnte sprachbiologische Be-

trachtungsweise unterscheidet ihn des weiteren von

dem mehr archivalisch angelegten rumänischen Forscher,
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Vor allem aber Hessen sich 1918 ganz andere Ein-

sichten in die Wandlungen des Kriegsargots gewinnen
als 1915: Sainean stellt eine Liste sprachlicher

Kuriositäten im Kriegsargot zusammen und ordnet

nach dem Vorbild seiner früheren Arbeiten die einzelnen

Ausdrücke nach ihrer Herkunft. Dauzat verfährt zwar

nach einem ähnlichen Schema, teilt aber überall Wissens-

wertes über erstes Auftreten (nach Zeit und Ort, will

sagen in unserem Fall : Truppenkörper) , Wanderung
und Wandelung, Ausser-Gebrauch-Kommen , Ersatz

durch andere Wörter mit. Saineans Material besteht

aus Frontbriefen und Frontzeitungen: letztere richten

im allgemeinen die Soldatensprache mit belletristischem

Aufputz künstlich her; die Briefe bei Sainean sind

wieder jedem Kenner der Soldatenpsyche durch ihren

dick aufgetragenen Hurrapatriotismus schon an sich

verdächtig und können auch für das Sprachliche

nicht als einwandfreie Dokumente dienen. Dauzat
fusst auf Zuschriften, wie schon im Titel angedeutet

:

aus dem Konfrontieren der Aussagen von Soldaten

der verschiedensten Truppenkörper lässt sich ein

ganz anderes Lebensbild der Wörter zeichnen: die

okkasionelle oder habituelle Verwendung eines Witzes,

die Verbreitung einer Neubildung, der Stimmungswert
eines Wortes in den verschiedenen Müieus, die Be-

einflussung des Hinterlands -Kriegsargots durch den

der Front und umgekehrt (der weitere Titel L'argot

de Ja gnerre ist vollkommen berechtigt) , die Aus-

bildung lokaler Eigentümlichkeiten bei einzelnen Armeen
oder Truppen (die griechischen Bestandteile in der

Soldatensprache der Orientarmee, das Sondersprach-

liche der Luftfahrtruppen), die Sonderung des Sprach-

gutes, das der Vorkriegs-Kasernensprache, dem Vor-

lyiegs -Argot von Paris und der krieggeschaflfenen

Sondersprache angehört, kurz das Psychologisch-Sozio-

logische an der Sondersprache gelangt bei Dauzat zu

ausführlicher Darstellung. Auch in der Auffassung

des Argot als keineswegs ausschliesslich bewusste

Geheimsprache scheint mir Dauzat Sainean gegenüber

im Recht zu sein ; das von Dauzat angeführte Argument
der deutschen Wörter im Argot der französischen

Kriegsgefangenen in Deutschland (die doch deutschen
Zensoren wenig geheim bleiben konnten) Hesse sich

auch für italienische Kriegsgefangene in Oesterreich

geltend machen, die zur Umschreibung der geringen

und dünnen Nahrung , die sie erhielten , von einer

cura del vasser, oder von hartofd statt von patate
schrieben: die Absicht, sich „geheim" auszudrücken,

wich zurück hinter der Freude an der Kenntnis eines

fremdartigen Wortes, der Freude, sich „originell",

.,anders als gewöhnlich" auszudrücken. Die Sonder-
sprache treibt viel mehr zu Neubildungen um ihrer selbst

als um deren verbergender Kraft willen. Zugleich bringt

das Argotwort eine grössere Annäherung des Sprechers

an sein Milieu hervor : der französische Kriegsgefangene

x^ im deutschen Lager, der italienische im österreichischen,

empfindet hartoffel als „bequemer" und affektvoller,

mit dem Kriegsgefangenenlager übereinstimmender als

seine angestammten pomrnes de terre, patate. Die
Victor Hugosche romantische Auffassung der von
sonstigen Sprachen toto coelo verschiedenen Art und
Entstehung der Argots ist bei Dauzat endgültig über-

wunden. In dem Wörterbuch von 2000 Ausdrücken,
das den Band beschliesst, besteht nach Dauzats An-
gabe ungefähr ein Drittel aus Pariser Argotworten, ein

zweites Drittel aus Mundartwörtern, ein Drittel aus

Neubildungen.

Im einzelnen bemerke ich: S. 18 strenge Ver-,

lusfe soll „du bon allemand" und in frz. des pertes

severes nachgebildet sein?? —
- S. 36 pageot ,Bett'

wird nicht zu page ,Seite' (le page ,Bett' muss
Verf. S. 188 dann als Rückbildung aus pageot er-

klären ; vgl. noch paget ,Bett' bei VUlatte) gehören
— se 7nettre dans le portefeuille ist verständlich, ein

*s. m. d. la page wäre es nicht — , sondern entweder
zu ital. pagJia wie piger aus ital. pigJiare, wobei man
auch an venez. Vermittlung denken kann, oder aber

zu südfrz. paioh, pachoii ,petit matelas d'enfant'. —
S. 36. Wie embusque und tire-au-flanc verhielten sich

in der österreichischen Armee zueinander Drücke-
herger und Marhierer : dieser die Vorstufe zu jenem.
Für denselben Begriff hatten alle Armeesprachen ein

Aequivalent (triest. pomador, ung. elJögii, marlirozo) —
wie denn überhaupt die Vergleichung sämtlicher Kriegs-

argots der kriegführenden Nationen eine überraschende
Gleichförmigkeit in dem Ausgedrückten und im Aus-
drucke erweisen würde '. Auf keinem Gebiet der Sprach-

wissenschaft wie dem der Argotforschung kann man
den Satz „Gleiche L^rsachen, gleiche Wirkungen" mit

ähnlicher Klarheit beweisen. — S. 40. Zu faire la

nouba ,1a ete' vgl. noch die Form louba (bald mask.
bald fem.) bei Barbusse ^. — S. 79. Warum soll tacot,

urspr. ,altes Automobil', das alles mögliche Alte und
Schlechte bezeichnet, nicht auch auf den Branntwein
übertragen worden sein? (vgl. autobus ,altes Fleisch'). —
S. \\\ pastis ,ennui, chose desagreable' erkläre ich nicht

über eine „depretiative" Zwischenstufe ,räclure de petrin',

sondern einfach aus ,Teig' ^ ,klebrige, zähe Masse,

von der die Finger nicht loskönnen' : vgl. ganz ähnlich

ital. pasticcio, nfrz. etre dans le petrin ,in der Klemme'
(wien. in der Sauce nein). — S. 118. Ein moutchachou
,enfant' verzeichnet das schon 1905 erschienene Argot-

Wb. von Bruant für Paris. — S. 119. Bei den Ent-

lehnungen aus dem Deutschen hätte Verf. die Provenienz

der einzelnen Wörter besser individualisieren sollen

:

capout ist offenbar eine mindestens aus dem 70 er Krieg
stammende Entlehnung, delicatessen ist vielleicht mehr
aus der Literatur bekannt (vgl. Reynauds bekannte Be-
merkung über die Bedeutungsentwicklung des Wortes
im Deutschen), nixe gehört zu dem schon bei Villatte,

Parisismen zu findenden nix, nisco. Das nibe in ce

nibe-lä nc vetit pas marcher!, auf eine versagende

Waffe gemünzt, das Dauzat S. 89 als Augenblicks-

schöpfung eines Soldaten bezeichnet, ist = nibe ,Sache,

Geschäft' und= M?'6 ,nichts' bei Villatte. — S. I2i raide

,malade' „doit quelque chose ä l'arabe mrid (meme
sens)"? Vgl. aber das ähnliche se faire porter pale

,sich marod melden' und besonders se faire porter gelv

^ Vgl. etwa noch balles de slirnpnellfs .haricots rouges'

mit dtscn. Schrapnelhuppe .Erbsensuppe', cnvon a rata mit
GidascM'attone, machine <i (de) coudre .Maschinengewehr' mit
dtsch. Xähmaschine id., toucher mit fassen, qgnon ,L'hr' mit
dtsch. Zwiebel, pompier ,tirailleur livresque' mit Finanzerm der

Ost. Armee, vieux ,capitaine' mit dtsch. der Alte ,Haupt-
mann'.

- Ich füge einige Stellen au, wo die Bedeutungsangabe
Dauzats mit dem Gebrauch in Le feu verglichen zu eng
ist: sini bei Verf. ,Africain', bei Barb. S. ;:59 allgemein (wie

etwa unser .Raffer') , fuite bei Verf. .iour de la liberation',

bei Barb. S. 14 ,weg! marsch!', hlo ,litre de vin'. bei Barb.

S. 117 ,Wein'. Zu pagnoter ,se coucher' die Nebenform
pognoter bei Barb. S. 128.
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id. Tomher pile, das im Vocab. mit jioJe identifiziert

wird, geliört zu arreter pile ,arreter net' und enthält

wieder die Idee der TJnbeweglichkeit. — S. 53ff.

:

Dauzat kennt nicht die zahlreichen deutschen Arbeiten

über boche , vor allem die Artikel von Hamm und
E. Richter, und bleibt daher bei Deutungen stehen,

die bei uns längst abgetan sind ; aber richtig scheint

mir der Protest gegen den Hassesinhalt des Wortes,

das Sainean „un stigmate, un nom monstrueux qui

rappelle le Gog et le Magog de l'Apocalypse" nannte. Ich

habe mich schon in meinem A))ti-Chamherlam gegen

diese Meinung gewendet. Dauzat stellt dem Wort
bocJie das deutsche Welscher gegenüber („II serait

tout de meme difficile de faire passer Welsche pour

un mot d'amitie", soll wohl heissen: Welscher] —
allerdings ist das Wort im Deutschen regional be-

schränkter) und meint ganz richtig: „La haine ou le

mepris, ce n'est pas le mot qui les porte, ce sont les

individus qu'il designe : qu'on les appelle Allemands
ou JBoches, rien n'est change dans le sentiment des

Franfais ä leur egard." Man könnte mit einem Ausdruck
E. Richters auch sagen: die Hasseskurve in der

Wirklichkeit täuscht eine solche in den Worten vor.

In Dessau fand bekanntlich ein Prozess statt, bei dem
verschiedene Gelehrte auszusagen hatten, ob boche

eine Beleidigung darstelle oder nicht — aber auch hier

macht der Ton die Musik: Lausbub kann unter Um-
ständen ein Kosewort sein. — S. 63 Zu seringue

.Gewehr' vgl. im österreichischen Kriegsdeutsch Sprüz'n
im selben Sinn, das ich 1915 von Deutschmeistern

(dem Wiener Hausregiment) hörte, und die Personi-

fikation als Fräulein Kugelspritze — des Seesoldaten

Sraut in Quenzels Feldpostbriefsammlung „Vom Kriegs-

schauplatz" II 185 f.. — S. 111. Verf erklärt hostau

, Spital' aus der Bedeutung .Gefängnis' im Verbrecher-

argot, weil es das Volk angeblich als „prison du malade

pauvre" betrachten soll. Aber Stellen wie die folgende

aus Rene Beujamin's Gaspard (S. 168) scheinen einen

anderen Gefühlswert für das Wort anzudeuten, der ja

nun allerdings sekundär sein könnte: „L'höpital c'est

pour les dictionnaires academiques —• vocable lugubre,

qui commence en soupir et finit par une platnte,

tandis que ,rhostean', 9a rime avec chäteau, et ü y a

lä tonte la blague d'un peuple souffrant mais pudique,

spirituel jusque dans ses miseres , et qui meurt avec

un bon mot, pour que les gens ne sachent plus s'ils

doivent pleurer ou rire." (Derselbe Anklang an

chäteau wird nochmals S. 293 hervorgehoben.) Viel-

leicht liegt doppelte Entlehnung aus dem Südfrz. oder

Entlehnung in der gemeinsamen Bedeutung ,Haus'

vor. — S. 143 souffrante ,allumette' soll zu souffrir

gehören : wirkt aber nicht auch souffre ,Schwefel'

ein? Fürs Suffix -ante vgl. Sainean, L'argot ancie»

S. 69. — S. 146 monier aux tranchees, descendre

ä l'arricre erklärt Verf. aus „l'idee d'effort contenue
dans la montee et le poste de combat, comme l'idee

de detente evoquee par la descente et par le retour

au repos" •— vielleicht aber handelt es sich um Bei-

behaltung alter Wendungen trotz geänderter äusserer

Situation: vgl. monier la garde , monier ä Vassaut,

« la breche, die sich aus dem Kampf von hohen
Burgen, Schiesscharten usw. aus erklären. — S. 156.

Sc houger , tomher qqch. im Volksfrauz. des Südens
sollen sich aus „ellipse du verbe ,faire"' erklären? —
S. 158 zu der animistischen Auffassung der Waflfe als

Geliebte des Krieges vgl. den erwähnten Feldpostbrief

bei Quenzel und die schon alten Fälle wie ital.

partigiana. — S. 175. Die Umdeutung von dtsch.

Minenwerfer zu mine ä faire peur erinnert mich an
die Verballhornung von Kriegsgefangenenlager in Briefen

ital. Kriegsgefangenen aus Oberitalien zu Cristoche-

famdalader (,Gott welcher Diebshunger'). — S. 180.

Greco, Serbo sind nach Turco gebildet. Vgl. Pruscot
bei Benjamin S. 29. Bei Arhicots spielt vielleicht

moricaud herein. — S. 202. Zu coco ,Benzol' vgl.

schon bei Villatte coco ,schlechter, mit Wasser ver-

setzter Branntwein', hiezu dann cocoier , stinken'. —
S. 208. cosaque ,rofficier maladroit, qui ne sait pas
se debrouiller' erinnert mich an dasselbe Wort in der

Bedeutung ,Heuschober' (also urspr. ,klotzige , un-

geschlachte Foi-m'?), das den Gegenstand einer Polemik
zwischen Horning und Schuchardt in der Ztschr. 29, 455
und 30, 456 gebildet hat. — S. 217. Mit dem Erfolg der

serbischen Negation niema vgl. den von frz. n'a plus im
Soldatendeutsch (vgl. Keu. Sl»: 1918, S. 158). — S. 161.

Ich verstehe nicht den Satz : „Aux Italiens on a conserve

le traditionnel Blacaroni (prononce parfois en Orient

macarone ä l'italienne)" (ähnlich auch S. 218). — Die
Namen der Kampfstellungen zeigen nicht nur bei

den Deutschen die Romantik der Bürgerschen Balladen,

bei den Franzosen gallischen Witz : Benennungen wie

Hotel zu den lustigen Crimmitschauern, Villa Fuss-
durchsicht (Quenzel II 173), oder die von Ganghofer
erwähnten Villa Granatetiecli, Nordfranzösische Kegel-

bahn, sind nicht weniger satirisch als das französische

Bouteille de Champagne (vgl. schon den Titel des

Büchleins von Imme, Die deutsche Soldatensprache

der Gegenuart und ihr Humor), und einen Bavin de la

Mori zitiert Verf. selbst. Auch die „Blague" (S. 167) bei

den Benennungen der Dinge der Aussenwelt ist nichts

dem französischen Soldaten besonders Eigenes.— S. 1 76

:

Was von der Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze im
Argot gesagt wird, ist für mich Phantasie : /)//' ,Wein'

neben pir(e) soll „exactement le meme phenomene"
wie der Wandel von lt. hrevis zu brief sein: doch
eher Rückbildung! In avoir les groles ,avoü- peui-'

soU groles ,Abküi-zung' aus grelots sein : aus grele sei

grole geworden? Ja wieso? Das Wort gehört zu

REW 3877 : sav. grold, ostfr. gride. gröle ,mit den
Zähnen klappern' und grelot könnte (REW setzt Frage-

zeichen) vom Etymon mhd. (7r»<?<'e? nur direkt erklärt

werden. Ganz ähnlich erklärt Verf. S. 196 un lopc

,ein wenig' aus peu (wie louchebem aus boucher) mit

ö > , viel wahrscheinlicher zu frz. lopin ,Stück,

jFetzen'. — S. 184: Anlässlich eines unwahrscheinlichen

etymologischen Versuches, den Verf. nur provisorisch

erwägt, fällt die Bemerkung, dass „certains linguistes

allemands" (Meyer-Lübke wird dann ausdrücklich ge-

nannt) aus der Kontamination „le deus e.c machina
de toutes les etymologies difficües" gemacht hätten,

und die Kontamination wird dann kurzweg „la fonnule

allemande" genannt. Eine etwas mechanische Ver-

allgemeinerung des Vorwurfs mechanischer Arbeits-

weise! Gerechterweise hätte erwogen werden müssen,

dass die „deutsche Formel" von Deutschen (Me-

ringer — Mayer) auch psychologisch begründet
worden ist (vgl. Meyer-Lübke, GRM I 635) und dass

auch romanische Sprachforscher (Thomas und be-

sonders Salvioni) mit ihr arbeiten. Auch kann ich

Dauzats Erkläi'ung von morbec, mm'bac ,Füzlaus' =
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mords-bec nicht für richtig halten : das Wort ist erst

bei Rigaut belegt und würde eine andere syntaktische

Fügung als niorpion (= mords-pion) zeigen, zugleich

ist es wohl unmöglich , sich einen Ausdruck lec

d'un pou vorzustellen ! Und die Form mit ac wäre
doch wieder unerklärt. Also wohl , wie schon

Villatte andeutet
,
jüngere Umgestaltung von morpion,

mit Suffix -aque, -iqiie wie in harhaque: wir gelangen

also doch zu einer „deutschen Forme" morpion +
(barb)-aque , -dque. Barbaque, barbcqtie (S. 63)

ist gewiss nicht rum. bcrbec ,Hammel' „prononce

barbec" (eine solche Aussprache kenne ich nicht),

sondern wohl barbe in der Bedeutung ,Schimmel an

Speisen' mit den beiden von Sainean L'argot ancien

S. 50 erwähnten Argotsuffixen (vgl. noch avoir de la

barbe ,alt sein', la barbe!
,
genug', quelle barbe! ,wie

langweilig', urspr. wohl ,welch alte Geschichte', wenn
nicht Einfluss von raser). — S. 188 mit baton ,Bataillon'

aus bat"" vgl. dtsch. Baon der gleichen Entstehung. —
S. 199 lies spau. ropa statt rojK'. — S. 226: tatite Ana-
stasie für die deutsche Zensur im Argot der fran-

zösischen Kriegsgefangenen in Deutschland ist nicht

Nachbildung eines deutschen Vorbildes wie Tante Voss:

auch die italienischen Kriegsgefangenen in Oesterreich-

Ungarn schrieben von Signora Censura ', Zia Censura,
ebenso auch von Signora Faine, Zia Farne und Signora
Gorizia, Zia Gori (mit anagrammatischer Zerfällung)

— es Hegt eine naive Personifikation vor, wie sie die

gleichen Motive (Täuschung der Zensur durch Vor-

spiegelung wirklicher Personennamen aus der Bekannt-

schaft des Schreibers , scherzhafte Vermenschlichung
einer als Belästigung empfundenen abstrakten Institution)

unter Gefangenen aller Nationen hervorbringen. —
S. 107. Die Form niahaut, die die Vorstufe zu maous
bUdet, finde ich in Rene Benjamins Kriegsroman
Gaspard S. 270 : Quand c'cst qu'on a becquete?

Grand mahaut! D'quoi qu' tu fmcles?

Bonn. LeoSpitzer.

Albert Dauzat, Trois lexiques d'argots militaires
romans recuelllis pendant la guerre. (S.-A. aus ßevue
lies langues romanes 40, 387—406.)

Dauzat erweitert seine Studien über Kriegsargot

auf nichtfranzösische romanische Sprachen und bringt

drei von Fi'eunden zusammengetragene Listen von
KriegsWörtern, eine belgische, eine italienische und eine

portugiesische, letztere am wenigsten ergiebig , weil

man in Portugal an kein stehendes Heer anknüpfen

konnte, die belgische voller Entlehnungen aus dem
Flämischen (weniger aus dem Frz. im Gegensatz zum
Kriegsargot der frz. Schweizer), die italienische auch
nieht allzu worti-eich, was aber, wie Dauzat richtig

hervorhebt, mit der geringeren Neigung zum Argot-

sprechen im ital. Heere zusammenhängt.
Zur belgischen Liste : battre quarantre-huit ,avoir

peur' hat ein ital. battere il quarantotto ,hungern' oder

,Angst haben' (aus den Belegen in meinem „Hunger"
S. 153 nicht genau zu entnehmen). Meine Erklärung
(nach fare un quarantotto ,eine [48er] Revolution

hervorrufen' > ,Lärm machen', vom Magen) wie die

Dauzats („d'apres le uombre de pulsations exagere

' Es wurde sogar Signora Croce Eossa, Signor Comitato,
Signor Segretariato gebildet.

— confondu avec les degres de fievre — que la peur'

est censee provoquer") sind noch weit von etwelcher

Sicherheit entfernt. — pali-ze-Max ,Gendarme' wohl
nicht^ arrete les Max' (les soldats), sondern= ,aiTete-

les, Max!' — plata ,vian3e conserve'. Die Erklärung

Plata soll wohl La Plata heissen (argentinisches

Fleisch!). — tut-tut ,hommes des compagnies de re-

habilitation' ist nicht erklärt: wohl zu faire tuttute

,saugen in der Kindersprache' (F. Kocher , lie-

duplikationsbildungen S. 22) : die Männer werden
wiederaufgepäppelt.

Bei der ital. Liste konnte Dauzat meine beiden

Bücher {Ital. Kriegsgefnngenenbriefe und Die Um-
schreibungen des Begriffes ^Hunger'' im Italienischen)

nicht mehr benutzen. Ich hebe nur die Wörter hervor,

die ich anders deuten möchte, oder bei denen Dauzats
Angaben eine Aenderung in meiner Bearbeitung not-

wendig machen : arrangiarsi ,se debrouiller' ist schon
vor dem Kriege in Italien zu hören gewesen, höchstens
ist die Einschränkung aufs Militärische neu. — patire

la brutta, nicht ,1a mechante', sondern ,1a laide '. —
buffa ,infanterie' ist nicht „subst. verbal de btiffare"

,

sondern das Adjektiv, das wir in opera buffa haben. —
casino ,confusion, desordre' empfängt die Aufklärung
von der weitverbreiteten (z. B. in Triest) Bedeutung
, Bordell' ; vgl. die in ähnlicher Richtung gehende Ent-

wicklung von bordcllo selbst. — Das coccode ,bersagliere'

(wie chicchirich) von der Hahnenfeder) urspr. ,Hahnen-
schrei' bestärkt mich in der Erklärung der Bezeichnung
für den Modehelden frz. cocodis, die ich lieber einige

Wörter der Liebesspr. gegeben habe (vgl. jetzt auch
Usinger, Die frz. Bezeichnungen des Modehelden S. 11).—
Zu ciclamini ,embusques' kann man die scherzhaft ge-

wendete deutsche Redensart Bas Veilchen blüht im
Verborgenen anführen, die ein Gymnasialprofessor vor

mir auf sich verkriechende Schüler brauchte. — ciurlo

,caffe' urspr. ,betrunken' finde ich schon im Gergo der

bellunesischen Sesselflechter bei Rovinelli : es hängt

in letzter Linie mit chiurlo ,Bachschnepfe', ,Dumm-
kopf (vgl. röm. Gergo ciriolare ,fare stupidaggini',

mail. Gergo cirlinn ,ragazze' Rovinelli) zusammen. —
fifaus ,abri' zu fifa ,Angst' wohl nicht nur nach Block-

haus., sondern auch nach cafeaus ,Kaffeehaus', das bis

nach Sizilien gedrungen ist (Meyer- Lübke, Einf. 'S).

Ich kenne nur fischiare ,se priver', nicht fischiarsi;

vgl. Hunger S. 148. — ghirba ist nun in der Bdtg.

,Wanst' gesichert (//««^er S. 104). — mafisc ,non' ist

nicht ma fischio — was sollte das sein? — , sondern

arabisch und vergleicht sich dem argotfrz. macaehe
,nein'. — 3Iuc ,Oesterreicher', mucca ,Kuh', vgl. le

vacche als geläufige Bezeichnung der Deutschen im
Munde irredentistischer Südtiroler. naia ,bureau du
major, intendance', offenbar nicht zu centi — naia,

sondern = ca— naia, canaglia. — saltare il pasto ,de-

rober amicalement ä un camarade' erklärt das Hunger
belegte saltapasto ^

Bonn. Leo Spitzer.

* Ich benutze die Gelegenheit, um einige nachträglich
mir klar gewordene Hungerumschreibungen meines Buches
hier anzureihen: hasina S. 49 gehört zu älter tosk. basina

,si dice a una minestra e pappa grande' und wohl zu
bazoffia, worüber Schuchardt, Die rom. Lehnw. im Berber.

S. 56. — S. 85 apetito non si patisse seqhena di vanzo ist

einfach se ghe n'ü di v. abzuteilen (,wenn man genug zu
essen hat'). — Ueber böba vgl. Schuchardt, Slawodeutsch
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J. P. WIckersham Crawford, The Spanlsh Pastoral
Drama. Publications of the University of Pennsylvania,
Extra Series in Romanic Languages and Literatures.

No. 4. Philadelphia 1915. 126 S. 8». $ 1.00.

Ph. A. Eennert hat im Jahre 1912 in „The
Spanish Pastoral Romances" (siehe Literaturbl. 1913,

Sp. 379—380) die Geschichte des spanischen Hirten-

romans behandelt. Es lag nahe, nun auch die bis-

herigen Forschungen über das spanische Hirtendrama

zu sammeln, zu sichten und zu ergänzen. Freilich

kann das Hirtendrama lange nicht die Bedeutung be-

anspruchen, die dem Hirtenroman zukommt. Denn es

ist nur eine aus Italien eingeführte Modesache, kein

nationales Produkt, und konnte deshalb auch im Volke

nicht Wurzel fassen. Das gegen Ende des 1(5. Jahr-

hunderts immer mehr in den Vordergrund tretende

historische Drama verdrängte es bald und verurteilte

es zur Bedeutungslosigkeit. Juan del Encina bildet

den Höhepunkt des pastoralen Dramas , und Encina

muss darum auch im Mittelpunkt einer Geschichte des

spanischen Hirtendramas stehen. J. P. Wickersham
Crawford , dem wir schon manche Förderung unseres

Wissens auf dem Gebiete der spanischen Literatur ver-

danken, bespricht demgemäss auch zunächst das Hirten-

drama vor Encina, dann die Dramen Encinas selber,

schliesslich die Nachfolger des Dichters und schliesst mit

einem kurzen Ausblick auf die wenigen Hirtendramen

Lope de Vegas und Calderöns. Man bedauert nur,

dass Crawford bei dieser Arbeit zu sehr im Aeusser-

lichen stecken bleibt, nur trockene Inhaltsangaben mit

Quellennachweisen gibt und leider nicht darauf eingeht,

wie die einzelne Dichterpersönlichkeit sich zu der

herrschenden Mode stellt und sie den eigenen Anlagen

und Fähigkeiten entsprechend verwertet. Vermutlich

wird Crawford uns darüber noch eingehender auf-

klären.

Würzburg. AdalbertHämel.

Zeitschriften u.a.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litera-
turen 144, 1/2: Hermann Schneider, Der Mytlius von
Thor. (Forts.). — F. Liebermann, Die angebliche Ent-
deckung einer brythonischen Geschichte aus Bömerzeit;
Galfrid von Monmouth und Tysylio. — Fritz Fiedler,
Wie Dickens das ,Cri3tmas Carol' feilte. — A. Götze,
Die Chronologie der Briefe der Frau Ton Stael. 3. Teil. —
A. Risop, Zur Sprache des Plutos der Divina Commedia

und Slawoitalienisch S. 72. Kboff'a wird zu niail. huf ,senza

quattrini' gehören, dessen Etymologie nach Scolari, Nonii
cognonii e sojjrnniiomt nci ,Promesxi xpoxi' S. 91 am besten
die Stelle des Manzonischen Romans erläutert: E a danari
come stiamo? Antwort: stese una mano, l'avvicini'i alla

bocca, e vi fece scorrer sopra un piccol soffio. Von ,ohne
Geld' zu ,ohne Nahrung' (,leer') ist dann nur ein Schritt. —
S. 63 muccare zu gen. andh rin niucci) viucco ,col muso
basso'.— S.l 03 tapune zu fap ,Mund' imGergo der bellunesischen
Sesselflechter (Rovinelli). — S. 109 si pritisce la nona zu
mail.-gergo noiia ,guardia' (auf der Wacht hungert man)? —
S. 171 si lavii la gameUa colhi luna besser ,man wäscht die

Menageschale mit Mondschein |= nichts] ab ,
[weil man

nichts zu essen hat]'. — S. 191. Zu ,Hahn' > ,Hunger'
vgl. das russische Sprichwort ,Pretre et coq chantent a

jeun' bei Rolland Tminc pop. 6, 35. — S. 212. Bei der
Basilika S. Lorenzo fuori liegt Campo Verano, der Zentral-
friedhof Roms. — S. 229 .«!(/' gehört nicht zu deutsch Suj'pe

als Gelegenheitsentlehnung, sondern zu BEW. 8464. —
S. 245 sgosia zu piem. noso, luoc. fjogio ,Kropf', worüber
Schuchardt, Ztschr. 21, 200, Anm. — S. 246 zu furb. gaino
,Tibaldo' (Rovinelli) als ,die Schjirkin'?

(Inferno VII, 1). — Erich Loewenthal. Platen und
Arnims ,Halle und Jerusalem'. — Ders., Platen und
Immermanns ,Cardenio vind Gelinde'. — Wilhelm Hörn,
Dichter und Berufstätigkeit. (Aus Anlass von Hechts
Burns-Biographie.) — A. Brandl, Geschriebenes und ge-
sprochenes Englisch. — F. Liebermann, Zu angel-
sächsischen Ortsnamen. — Ders., Ags. for neode: durch
(unter) Zwang. — Ders., Lingua Anqlicnna: Englische
Nation. — Ders., Königin Elisabeth als Debersetzerin. —
E. Levy f, Textkritische Bemerkungen zu Bertran de
Born. III. (Schluss.) — 0. Schultz- Gora, percoindar
in der Passion. — Josef Bruch. Frz. cure'e ,die den
Hunden gegebenen Teile des Wildes'. — Ders., Afrz.
mnlot ,Hummel'. — Ders., Genua als Ausgangspunkt von
Bezeichnungen für Schiffsteile. — 0. Schultz-Gora,
Altprovenzalisches in einem modernen Roman. — Angela
Hämel, Deutsche Züge in Gustavo Adolfo Becquer. —
O. Schultz-Gora, Zu den Eiden und der Eulalia. —
Gerhard Rohlfs, Zu franz. tromptr. — Heinrich Sa-
bersky. Zu Kolsens Deutung der dunklen Dantestelle
Inferno VII: 1. — Beurteilungen und kurze Anzeigen:
Waldemar Oehlke, Die deutsche Literatur seit Goethes
Tode und ihre Grundlagen (Albert Ludwig). — Exameron
Anglice or the Old English Hexameron. Edited with an
introd., a collation of all the mss., a Modern Engl, transl.,

parallel passages from the other works of ^Ifric and
notes on the sources by S. J. Crawford (F. Lieber-
mann). — Anna H. Metger, Posies (F. Liebermann). —
Hermann Levy, Soziologische Studien über das eng-
lische Volk ("W'ilhelm Dibelius). — Sir Eabindranatli
Tagore, Nationalism (F. Liebermann). — John For-
tescue, The British soldier and the Empire (F. Lieber-
mann). — Dr. Albert Schramme, Marguerite ou la

Blanche Biche. Erläuterung eines französischen Volks-
liedes (Victor Klemperer). — Jean Hankiss, Philippe
Nericault Destouches. L'homme et l'oeuvre (Kurt Glaser).
— J. M. Burton, Honore de Balzac and his figures of

Speech (Heinrich Geizer). — Sprachgeographisclie Ar-
beiten, 2. Heft: Hans Schürfer, Die Ausdrücke für den
Löwenzahn im Galloromanischen (R. Riegler). — Thomas
Frederick Crane, Italian Social Customs of the XVI"> Cen-
tury and their Influence on the Literatures of Europe
(Johannes Bolte). — Dantes Paradies, der Göttlichen
Komödie dritter Teil, üebersetzt von Alfred Basser-
mann (Berthold Wiese). — Dantes Alagherii Opera
omnia. I. La Divina Commedia. II Canzoniere. II. Vita
Nuova. II Convivio. Eclogae. De Monarchia. De Vulgari
Eloquentia. Quaestio de Aqua et Terra. Epistolae (Bert-

hold Wiese). — Elvira Olschki-Keins, Italienisches

Lesebuch. Anthologie der italienischen Prosa vom Mittel-

alter bis zur Neuzeit (Berthold Wiese). — Giovanna
Chroust, Saggi di letteratura italiana moderna. Da
G. Carducci al futurismo , con note biografiche, biblio-

grafiche e dichiarative (Berthold Wiese). — Teatro antiguo
espafiol. Textos y estudios. III: Luis Velez de Guevara,
El Rey en su imaginaciön. Publicado por J. Gomez
Ocerin (Ludwig Pfandl). — Cataleg de la Col'leocio

Cervantica formada per D. Isidro Boneoms i Sicart i

cedida per eil a la Biblioteca de Catalunya, redactat per
Joän Givanel i Mas (F. Krüger). — Verzeichnis der

bei der Redaktion eingelaufenen Druckschriften, mit
folgenden kurzen Anzeigen : Allgemeines: Panconcelli-
Calzia, Experimentelle Phonetik. — Otto Jespersen,
Symbolifi value of tlie vowel /. — Ferdinand Sommer,
Vergleichende Syntax der Schulsprachen (Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Griechisch, Lateinisch), mit besonderer
Berücksichtigung des Deutschen. — E. Graham, Das
Rätsel unserer literarischen Welt. — M. Deutsch bein,
Das Wesen des Romantischen (A. B.). — August Sauer,
Ueber die Bedeutung der deutschen Universität in Prag.
— Neil C. Brooks. The sepu lehre of Christ in art and
liturgy. — Arthur E. R. B o a k , A historv of Rome to

565 A. D. — B. K. Sarkar, The political institutions

and theories of the Hindus; a study in comparative
politics. — M. W. de Visser, The drägon in China and
.lapan. — Germanisch: A.W. Aron, Traces of matriarchy
in Germanic hero-lore. — Fr. Braun, Die Urbevölkerung
Europas und die Herkunft der Germanen. — L. Pilak,
Untersuchungen über die Sage vom Burgunderunter-

fang. — Deutsch : Monatshefte für Deutsche Sprache und
ädagogik. Organ des Nationalen Deutsch-Amerika'

J
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nisohen Lehrerbundes, hrsg. vom Nationalen Lehrer-
seminar zu Milwaukee, Wisconsin. Schriftleiter: M.
Griebsch. Jahrbuch 1920. — Hans Röhl, Wörterbuch
der deutschen Literatur. — Holt hausen, Altsächsisches
Elementarbuch. — Das Erler Passionsbucli . begr. und
hrsg. von Anton Dörrer, Führer durch Erl und sein

Passionsspiel. Für 1922 überarbeitete einzige offizielle

Passionsausgabe. — Lessings Hamburgische Dramaturgie,
hrsg. und erläutert von Julius Petersen. — Bürgers
Gedichte, hrsg. vmd mit einem Lebensbild versehen von
E. Consentius. — Simmons, Lucretia van Tuyl,
Goethe's lyric poems in Enghsh translation prior to

1860. — Leo Sternberg, Gott hämmert ein Volk.
Kriegsdiclitungen. — H. F. Leppa, Herzenssachen. Ein
Trost- und "Wehrbüchlein für das deutsche Volk. (Böhmer-
waldler Dorfbücher.) — Josef Wiehr, Knut Hamsun,
his Personality and bis outlook upon life. — George
Sylvester Viereck, Roosevelt, a study in ambivalence. —
Jahrbuch des Vereins für das Deutschtum im Ausland
1922. — Englisch: Texte und Forschungen zur engl.

Kulturgeschichte. Festgabe für F. Liebermann zum
20. Juli 1921. — Sir Sidney Lee, The year's work in

English studies 1919—1920, ed. by the English Association.
— Eilert Ekwall, The place-names of Lancashire. —
J. Gollancz, The Middle Ages in the lineage ot English
poetry. — N. S. Aurner, Hengest, a study in Early
English herolegend. — Eduard Engel, Shakespeare-
Rätsel. .3. Aufl. — Hereward S. Price, Ths text of

Henry V. — W. Shakespeare, Henry the Fifth, ed.

by G. H. Cowling. — Frank G. Hubbard, The first

quarto edition of Shakespeare's Hamlet, ed. witli in-

troduction and notes. — Shakespeare, Timon, übertr.

von ß. Prechtl. — D. Emma Danielowski, Die
Journale der frühen Quäker. Zweiter Beitrag zur Ge-
schichte des modernen Bomans in England. — P. R.
Lieder, Scot and Skandinavian literature. — Werner
Leopold, Die religiöse Wurzel von Carlyles literarischer

Wirksamkeit. — A. C. Dunstan, Englische Phonetik
mit Lesestücken. 2., verb. Aufl., hrsg. von Max Kaluza.
— H. Wiegert, Jim an' Neil von W. F. Rock, eine
Studie zum Dialekt von Devonshire. — Theater-craft:
H. Shipp, New lamps for old in the theatre. — W.
Hasenclever, The nature of tragedy. — H. Ould,
The contemporary theatre. — H. Carter, In Poland
and Sowjet Russia. — Lebensfragen des britischen Welt-
reiches, hrsg. vom Beirat für Auslandstudien an der
Universität Berlin. — Walter Weyl, Tired radicals and
other essay.s. — J. E. Spingarn, Scholarship and
criticism in the United States. — W. J. C lax ton,
London past and present, für den Schulgebrauch erkl.

von W. Paul. — R. Dinkler, A. Mittelbach und Th.
Zeiger, Englisches Uebungsbuch für Fortgeschrittene
zum Gebrauch in den obersten Klassen der Vollanstalten
und in Universitätskursen.

Oermanisch- Romanische Monatsschrift X, 7 S. Juli/

August 1922: G. Schoppe, Philister. — R. Petsch,
Neue Beiträge zur Erklärung des „Urfaust" II. — 0.
Walzel, Albrecht Schaeffer II. — H. Hecht, James
Macpherson's Ossiandichtung. — M. J. Wolff, Zum
Werden der göttlichen Komödie. — Franz Härder,
Dichter und Kopfrechnen. — Leo Spitzer, üeber Per-
sonenvertauschung in der Ammensprache. — Selbst-

anzeigen. — 9/10. Sept. Okt. 1922: A. Pick, üeber
Aenderungen des Sprachcharakters als Begleiterscheinung
aphasischer Störungen. — R. Blume 1, „Regel" und
„Ausnahme". — Edith Aulh orn, Dichtung und Psycho-
analyse. — Walter Fischer, Der alte und der neue
Milton. — Elise Richter, Leon Bloy. — Franz Härder,
Nachtrag zu Dichter und Kopfrechnen.

Die Neueren Sprachen XXX, 7/8. Aug.'Okt. 1922: Georg
Herzfeld, John Sterling. — Viktor Klemperer,
Komik undTragikomik bei Meliere. — Wolfgang Martini,
Englisch oder Französisch? — J. Caro, Bernard Shaws
„Back to Methuseiah". — Max Schmid-Schmids-
felden, H. G. Wells, The Salvaging of Civilization. —
Max Lissner, Der Konjunktiv nach Ausdrücken der
Gemütsbewegung. — Wilhelm Ricken, Ueber den
richtigen Gebrauch von de. — Anna Brunnemann,
Die deutsche Verlaine-Ausgabe des Insel -Verlags. — E.
Walser, Ein neu entdeckter Sohn Dante Alignieris. —

F. Krüger und Adalbert Hämel. W. Mulertt, An-
leitung und Hilfsmittel zum Studium des Spanischen. —
H. Petriconi, Espaüa. — Anzeiger: Albert ,Waag,
Bedeutungsentwicklung unseres Wortschatzes. — Her-
mann Oncken, Die historische Rheinpolitik der Fran-
zosen. — G. Bourgin, Die französische Revolution. —
Lorenz von Stein, Geschichte der sozialen Bewegung
in Frankreich (Walther Küchler). — Heinrich Siemer
und Karl Martin, Die Zukunft der Deutschen im Aus-
land. — P. J. B. Egger, Das Weltsprachenproblem. —
Heinrich Siemer, Weltbund der Auslandsdeutschen. —
W. Herkenroth, Hamburgischer Auslandskalender
(Alfred Günther). — F. Holthausen, Altsächsisches

Elementarbuch (0. L. Jiriczek). — Emil Doernenburg
und Wilhelm Fehse, Raabe und Dickens (R. Riegler). —
Karl Heinemann, Die tragischen Gestalten der Griechen
in der Weltliteratur. — Eduard Grass, Das Liebes-

I

Problem in der Tragödie des französischen Klassizismus
(Ernst Werner). — Dubislav-Boek-Gruber-Röttgers,
Schulgrammatik der französischen Sprache (Eugen Lerch).
— Cyprien Francillon, Französisches Uebungsbuch
(J. Vernay). — Fritz üsinger. Die französischen Be-
zeichnungen des Modehelden im 18. und 19. Jahrhundert.
— Rodolfo Lenz, La oraciön y sus partes. — Dacoro-
mania, Buletinul „Muzeului Limbei Romane" condus
de Sextü Pu^cariu (Leo Spitzer). — Hilfsmittel zum Unter-
richt in spanischer Handelskorrespondenz. — Methode
Ahn. Praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten

Erlernung der spanischen Sprache. — D. Juan Arago,
Spanische Grammatik zum besonderen Gebrauch in

deutschen Schulen Spaniens und Südamerikas sowie in

den Handelsschulen Deutschlands (Alfred Günther). —
Vladimir Corovic, Serbokroatische Grammatik, Serbo-

kroatisches Lesebuch. — L. Grzegorzewski, Ele-

mentarbuch der polnischen Sprache für deutsche Schulen.
— Jarochowski, Leitfaden für den Unterricht in der

polnischen Sprache. — M. S w i t a 1 s k i , Polnischer Sprach-
führer (J. Matli. — Karl H. Meyer, Slawische und
indogermanische Intonation (Konrad Hentrich;. — Spa-

nische Sektion. — Berichtigung.

Zs. für französischen und englischen Unterricht 21, 3:

Klöpzig, Französische Literaturgeschichte in Ober-

prima. — Arns, Proben englischer Kriegsdichtung. —
Ricken, Kleine Beiträge zur romanischen VVortkunde.

—

Heiss, Der Andromeda- Mythus bei Heredia und Ver-

haeren. (Schluss.) — Molsen, Randbemerkungen zum
wissenschaftlichen philologischen Unterricht. — Stiefel,

Zur Frage der Berufsvorbildung der Neusprachler. —
Jacobius, Allerhand Kurzweil im fremdsprachlichen

Unterricht. — Günther, Ueber Ziel, Aufgaben und
methodische Gestaltung des spanischen Unterrichts. —
Mahir, Der Ferienkursus für Lehrer der neueren

Sprachen in München. — Arns. Ferienkurs in Münster. —
Literaturberichte : .1 a n t z e n , Pädagogische Rundschau IX
(92. Schaffen und Schauen; 93. Benz, Nutzen der Uni-

versitäten; 94. Handbuch der preussischen Unterrichts-

verwaltung: 9.5. Gloege, Humboldt und die Reform-

versucbe der preussischen Unterrichtsverwaltung; 96.Boll,

Sinn und Wert der humanistischen Bildung; 97. Schule

und Leben 1—5 ; 98. v. T h ü n e n , Warum wir an der Schule

landen? 99. Berulsethik und Berufskunde; 100. Cauer,
Ketzereien über Lehrerbildung; IUI. Fischer, Erziehung

als Beruf; 102. Kühn, Die höhere Schule als Selbst-

verwaltungskörper; 103. Lonimel, Wie studiert man
Sprachwissenschalt? 104. Zilchert, Goethe als Er-

zieher; lu5. Pridik, Das Bildungswesen in Sowjet-

russland). — Otto Schade, Methodik des neusprach-

lichen Unterrichts. — Rolland, Jean-Christophe. —
Vossler, Frankreichs Kultur. — Prevost, Lettres ä

Franfoise. — FouiUet, Le caractere et l'esprit franpais.

— Knoch, Gödels neusprachliche Schultexte. — Stroh-
meyer. Hilfsbuch zur französischen Grammatik. —
Klapper, Klemperer, Einführung in das Mittel-

französische. — Küchler, E. Renan.; Boy-Ed, G. von

Stael. — Franz, Klemperer, Die Literatur der Romania.
— Gang und Wesen der französischen Literatur. —
Glöde, Vigny, Cinq-Mars. — Contes et anecdotes. —
Houssaye, Waterloo. Philosophie morale et sociale

du 17« siecle. — Lindemann, Erzählungen aus dem
deutsch-französischen Kriege. — Jantzen, Exameron
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anglice. — Maria Stuart, Liebesbriefe. — Timme,
Marlowes Jew. — Shakespeare, Werke (Insel-Verlag).
— Ders., Kaufmann von Venedig. — Ders., Sonnets. —
Dickens, Christinas Carol. — Görioke, Das Bildungs-
ideal bei Adison und Steele. — English Library. —
Fischer, Shaw. — Shaw, Teufelskerl. — Mark Twain,
Die geheimnisvolle Fremde. — Whitman, Gesänge und
Inschriften. — Deutschbein, Wesen des Romantischen.
— Leipziger Beiträge zur englischen Philologie, hrsg.

von Förster, 1—3. — Obst, Vernichtung des deutschen
Kolonialreichs in Afrika. — Koch, Shakespeare, La
Tragedia di Macbeth. — Werner, Price, Engl.-Germ.
Literary Influences. — Arns, Oreans, Neuere Geschichte
Englands. — Selections from Withman. - Schönemann,
Amerikakunde. — Günther, Bismarck, Französische
Raublust.— Hartmann, Französische Kulturarbeit am
Rhein. — Opitz, Völkergeschichte. — Molsen, Der
britische Sozialismus der Gegenwart. — Pawlick, G. S.

Viereck, Gedichte.

Neuphilologische Mitteilungen XXIII, 1922, 6'8: Ph. Aug.
Becker, La vie litteraire a la cour Je Louis XII. —
Besprechungen: Elise Richter, Lautbildungskunde (Ä.

Wailensköld). — Leo .Spitzer, Hugo Schuchardt-Bi-evier
(A. Wailensköld). — Fr. Scliürr, Sprachwissenschaft
und Zeitgeist (A. Wailensköld). — Ferd. Brunot, La
Pensee et la Langue (A. M'allensköld). — Leo Wiener,
Contributions toward a History of Arabico- Gothic
Culture IV (Knut Tallqvist) — Les Proverbes de bon
enseignement de N. Bozon p. p. A. Ohr. Thorn; La
deuxieme coUection anglo-normande des Miracles de la

Sainte Vierge et son original latin, p. p. Hilding Kjel-
man; Guibert d'Andrenas, p. p. J. Melander (A.

Wailensköld). — G. WeiganJ, Spanische Grammatik
für Lateinschulen, Universitätskurse und zum Selbst-
unterricht (0. J. Tallgren). — R. Grossmann, Spanien
und das elisabethanische Drama (V. Tarkiainen). — Her-
mann Albert, Mittelalterlicher englisch- französischer
Jargon (U. Lindelöf). — Ph. Aronstein, Der englische
Unterricht (U. Lindelöf). — M. Rances etG. d'Hangest,
The Spirit of the Age (Anna Bohnhof). — Helmut Hatz-
feld, Einführung in die Interpretation neufranz. Texte
(A. V. K.) — Camille Curj' et Otto Boerner, Histoire
de la litterature francaise a l'usage des etudiants 4'' ed.

(A. V. K.).

Neophilologus VIII, 1: B. Faddegon, Woord en zin. —
Martin J. Premsela, La preciosite dans l'ceuvre de
Rostand. — J. van Dam, Die sprachliche Gestalt der
Stargarder Eilhart- und Lamprechthandschrift. — A. E.
Cor in. Textkritische Vorschläge zur Vetterschen Aus-
gabe der Predigten Taulers. — W. Heldt, A chrono-
logical and critical review of the appreciation and
coudemnation of the comic dramatists of the Restoration
and Orange periods. — D. C. Hesseling, Enige Grieks-
Hollandse parallelen. — Hubert Pernot, Grec moderne
To'j Xö-jvj ao'j. —• Paul Lehmann, Der Schwank vom
Einsiedler Johann. — Besprechungen: J. H. Schölte,
Georg Leidinger en Ernst Schulte-Strathaus, Einzel-
schriften zur Bücher- und Handschriftenkunde. 1. H. H.
Borcherdt, Die ersten Ausgaben von Grimmelhausens
Simplicissiraus, eine kritische Untersuchung. 2. A. Bech-
t o 1 d , Kritisches Verzeichnis der Schriften J ohann Michael
Moscheroschs. — J. J. Salverda de Grave, Ezio Levi,
I lais brettoni e la leggenda di Tristan. — Selbstanzeige:
Jan de Vries, Rother uitgegeven door Jan de Vries. —
Kurze Anzeige: 0. Walzel, Vom Geistesleben alter und
neuer Zeit.

Leuvensche Bijdragen. Tijdschrift voor Moderne Philo-
logie XIV, 1: J. Kleyntjens und J. Cornelissen,
Collacie uit den Kring der Moderne Devotie. — Benj. M.
Woodbridge, Le Melange coupable. — P. Marchot,
L'idioti.sme wallon „Ci n'est qu'cir botons" ou „qu'cir
fet botons" ou „qu'ä cir botons" (se dit d'un arbre tout
couvert de boutons ä fleur). — .1. Mansion, De huldige
stand van het toponymisch onderzoek vooral in Belgie.— XIV, 2. Bijblad: I. Grootaers, Phonetica, Uit-
spraakleer en Spreekonderwijs. Overzicht van de jongste
literatuur. — Boekbeoordeelingen : A. Wa a g , Bedeiitungs-
entwioklung unseres Wortschatzes. 4. Aufl. (J. Leenen). —
A. F. Lenhardt, Die deutschen Mundarten (J. Leenen). —
Wilem van Eeghem, Guilliam Ogier — De Gulsichevdt,

herdrukt, ingeleid en aangeteekend door — , met hout-
sneden door Henri van Straten (J. van Mierlo). —
E. T. Kuiper, Adam in Ballingschap van J.van Vondel
(J. van Mierlo). — P. Ed. Fraussen, Nederlandsche
Spraakkunst voor middelbaar en normaal onderwijs
(C. De B.). — E. B. Koster, Mythologisch VVoordeu-
boek (L. Grotaers). — C. Brouwer en G. Ras, Een-
voudige Duitsche Spraakkunst; Oefeningen bij de Een-
voudige Duitsche Spraakkunst (.J. Leenen). — J. A.
Verdenius en Tb. A. Verdenius, Leercursus der
Duitsche Taal (.J. L.). — J. Gerzon, Schwere Wörter.
Eine Anzahl der wichtigsten dem Holländer nicht ohne
weiteres verständlichen deutschen Wörter (J. L.). — J.

Schrijnen, Handleiding bij de Studie der vergelijkende
Indogermaansohe taalwetenschap (George Ch. vanLangen-
hove).

The Modern Language Review XVII, 4. Oktober 1922:
Dorothy Everett, The Middle English Prose Psalter
of Richard Rolle of Hampole IL — H. M. Margoliouth,
Andrew Marvell : Some biographical points. — A. Tilley,
Tragedy at the ComedieFran9aise 1680— 1778. — William
J. Entwistle, Geoffrey of Monmouth and Spanish
Literature. — W. E. Collinson, Notes on North Frisian
(Sylt) Etymology IL — Hope Emily Allen, Another
Latin Manuscript of the „Ancren Riwle". — Mabel Day,
Alliteration of the Versions of Piers Plowman in its

bearing on their Avithorship. — H. J. C. Grierson,
Spenser's „Muiopotmos". — Walter Worrall, The
Authorship of „The Costelie Whore". — Helen M. Rich-
mond, Mackenzie's Translations from the German. —
Ernest Weekley, „Snape-Guest". — Edwin H. Tuttle,
Spanish „e" for „ue". — R. Priebsch, A Rhymed
Charm agaist „Mort" in Horses. — Reviews: Alwin
Thal er, Shakspere to Sheridan (W. J. Lawrence). —
The Buik of Alexander, ed. by R. L. Graeme Ritchie U
(W. Murison). — Minor Poets of the Caroline Period,
ed. by G. Saintsbury III (6. C. Moore Smith). - J. F. A.
Pyre, The Formation of Tennyson's Style (Oliver Elton).
— F. E. Guy er, The Influence of Ovid on Chrestien
de Troyes (John Orr). — G. G. Laub seh er, The Syn-
tactical Causes of Case Reduction in Old French iJohn
Orr). — Mendes dos Remedios, Histöria da Litera-
tura Portuguesa (Aubrey F. G. Bell). — Minor Notices:
H. C. Wyld, English Philology in English Universities. —
T. S. Omond, English Metrists. — M. S. Allen, The
Satire of John Marston. — Sir R. Howard, The
Committee, ed. by C. N. Turber. — G. Saintsbury,
A Letter Book. — G. R. Havens, The Abbe Prevost
and English Literature. — E. A. Foster, Le dernier
Sejour de J. ,1. Rousseau ä Paris. — P. Tovnbee,
Dante Studies. — Julia Fitzmaurice-Kelly, El Inca
Garcilasso de la Vega. — Sir Adolphus W. Ward,
CoUected Papers III, IV. — A. Jolivet, Wilhelm
Heinse: sa vie et son Q?uvre jusqu'en 1787. — H. Ibsen,
Early Plays transl. by A. Orbeck. — W. R. Paterson,
Language'Student's Manual.

Modern Language Notes XXXVII. 7. November 1922:
Fr. Kluge, Germanisches Reckentum: frz. qar^on. —
W. Kurrelmeyer, German Lexicography, Part IV. —
H. M. Martin, Termination of Qualifying Words before
Feminine Nouns and Adjectives in the Plays of Lope
de Vega. — A. C. Judson, A Forgotten Lovelace
Manuscript. — Newman I. White, Shelley's Debt to

Alma Murray. — William A. Eddy, Rabelais A Source
for „GuUiver's Travels". — Reviews: R. \V. Chambers,
Beowulf, an Introduction to the Study of the Poem with
a Discussion of the Stories of Offa and Finn (Howard R.
Patch). — Pierre GuiUoux, L' Esprit de Renan; Lewis
F. Mott, Ernest Renan; W. Küchler, Ernest Ranan.
der Dichter und der Künstler (James F. Mason). — Fr.

Bruns, A Book of German Lyrics (B. J. Vos). —
Gustave Cohen, Ecrivains fran^ais en Hollande dans la

premiere moitie du XVII'' siecle (H. C. Lancaster). —
Correspondence: Mc Cutcheon, Two Eighteenth Century-
Emendations to „Chevy Chase". — E. P. Kühl, A Song
and a Pun in Shakespeare. — Mary B. Rowe, Old
French ,.aigre", vinegar. — G. L. van Roosbroeck,
Verses attributed to Voltaire. — E. C. Hills, Thomas
Jefferson and Meliere. — G. R. Pott er, „Sweet, Re-
luotant, Amorous Delay" among some Eighteenth Century
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English Poets. — J. H. Hanford, The Evening Star
in Milton. — Brief Mention: George Sampson, English
for the English; Erhard Schiffer, Tassoni in Frank-
reich; John A. Kelly, England and the Englishman
in German Literature of the Eighteenth Century. —
XXXVII, 8. Dezember 1922: A.H.Tolman, Tlie Structure
of Shakespeare's Tragedies with special reference to
„Coriolanus". — E. A. Peers, The Fortunes of La-
martine in Spain. — H. C. Lancaster, Errors in Beau-
champs' „Recherche.s sur les theätres de France". — L.
Wann, Milton's „Lyoidas" and the Play of „Barna-
velt — H. Glicksman, A Comment on Milton's „Histor}'

of Britain". — A. W. Crawford, Keats's „Ode to the
Nightingale". — Reviews: H. Maync, Immermann; H.
Levin, Die Heidelbergei- Romantik; W. Kosch, Ge-
schichte der deutschen Literatur im Spiegel der nationalen
Entwicklung von 1813—1918; M. G. Bach, Wieland's
Attitüde toward Woman and her Cultural and Social
Relation (A. W. Porterfield). — G. Atkinson, The
Extraordinary Voyage in French Literature before 1700;
The Extraordinarv Vovage in French Literature from
1700 to 1720 (G. Chinard). — Ch. B. Tinker, Young
Boswell : Chapters on James Boswell, the Biographer,
based largely on new material (E. D. Snyder). — R. L.
Bamsay, Short Stories of America (J. C. French). —
Correspondence: T. AV. Baldwin, On King Lear. —
Eleanor P. Hammond, Poems „Signed" by Sir Thomas
Wyatt. — Brief Mention: J. Middleton Murry, The
Problem of Style. — G. B. Henning, Hervieu, La
Course de flambeau. — Paul Kretsohmer, Wort-
geographie der hochdeutschen Umgangssprache.

Publications of the Modern Language Association of
America XXXVII, 3. Sept. 1922: Tucker Brooke, The
Marlowe Canon. — William Witherle Lawrence, The
Meaning of „All's Well That Ends Well". — Lois
Whitney, Did Shakespeare know Leo Africanus? —
Marjorie H. Nicolson, The Authorship of Henry the
Eighth. — Rob. J. Menner, Sir Gawain and the (jreen
Knight and the West Midland. — Eleanor Hall Ayres,
Histoire de Fimpression et de la publication de la Lettre
ä D'Alembert de J. J. Rousseau. — Charles Goggio,
The Use of the Conditional Perfect for the Conditional
Present in Italian. — John Kester Bonnell, Touch
Images in the Poetry of Robert Browning. — Norman
Foerster, Emerson as Poet of Nature.

Modern Philology XX, 2. November 1922: Robert Ralston
Cawley, Warner and the Voyagers. — Albert Schinz,
Le Mouvement Rousseauiste du dernier quart de sieole

:

Essai de bibliographie critique. — James L. Barker,
The Formation of Voiceless Consonants in French and
English. — Albert B. Faust, On the Origin of the
Gretchen-Theme in Faust. — Kemp Malone, Studies in

English Phonology. — S. Griswold Morley, Notes on
the Bibliography of Lope de Vega's Comedias. — Reviews:
The Sonnets of Milton. With Introduotion and Notes.
By John S. Smart. Glasgow (David H. Stevens). —
Shakespeare to Sheridan. A Book about the Theatre
of Yesterday and Today. By Alwin Thaler (David H.
Stevens). — Ten Spanish Faroes of the 16*'', nti" and
IStli Centuries. Ed. by G. T. N orthup (Joseph E. Gillet).

Philological Quarterly I, 2: H. Craig, Problems in
Renaissance Scholarship. — C. H. Ibershoff, Bodmer
as a Literary Borrower. — F. O. Reed, Spanish Usages
and Customs in Lope de Vega. — H. Larsen, Wudya
in the Theodoric legends. — G. L. van Roosbroeck,
a prologue for Voltaire's Artemire. — A. H. B. Fair-
child, „Mummy" in Shakespeare. — H. H. Vaughan,
Non-Latine Influence on Italian Tonic vowels. — I, 3.

.JuU 1922: Stephen H. Bush, Old Northern French
Loan-Words in Middle English. — Bartholow V. Craw-
ford, Formal Dialogue in Narrative. — Emilio Goggio,
Dante in 19"' Century America. — Frank Luther Mott,
Pioneer Iowa Word-List. — Laura A. Hibbard, Chaucer's
,Shapen Was My Sherte". — J. S. Reid, Shakespeare's
„Living Art". — Reviews: Levin L. Schücking, Die
Charakterprobleme bei Shakespeare: Eine Einführung in
das Verständnis des Dramatikers (Karl Young). — EmU
Ermatinger, Das dichterische Kunstwerk; Grund-
begriffe der Urteilsbildimg in der Literaturgeschichte

(C. B. W.). — Rud. von Del ins, Paul Flemmings Leben
in seinen Gedichten (C. B. W.).

Revue de litterature comparee II, 4. Qctobre-Decembre
1922: P. de Nolhac, Uu poete rhenan ami de la Pleiade.
III. Paul Melissus ä Paris. (Schluss.) — L. Wittmer,
Au temps des bergerades: Gessner et Watelet, d'apres
des lettre? ineditcs. — P. Martino, Le „Del Romanti-
cismo nelle arti" de Stendhal. — Stendhal, Du ßo-
manticisme dans les beaux-arts. — P. Trahard, Cer-
vantes et Merimee. Une nouvelle source des „Arnes
du Purgatoire". — J. Sarrailh, Note sur une tra-

duction espagnole de .Jeannot et Colin. — E. Eggli,
Les lettres de Ch. de Villers a .Jean de Muller. (Schluss.) —
G. Chinard, La oorrespondance de M™« de Stael avec
Th. Jefferson. — J. Pommier, Jean-Paul et Renan. —
F. Baldensperger, Une Intervention d'Alfred de Vigny
en faveur d'un auteur Italien. — G. Roth, Encore une
source d'Anatole France: Goldsmith. - Chronique. —
Bibliographie des questions de litterature comparee. —
Besprechungen: P. de Nolhac, Ronsard et l'humanisme
(H. Hauvette). — F. M. Huef ter, Thus to revisit (L. M.
Price). — P. van Tieghem, La poesie do la nuit et des
tombeaux en Europe au XVIlh^ siecle (F. Baldensperger).

Wörter und Saclien, Bd. VII: R. Meringer, Die ältesten

Gefässe; Sprache und Seele; Enos, Lases, iuuate; Die
innere Sprache in der Erregung. — Kr. N y r o p , Ein
vermeintliches Wikingerwort. — F. Sommer, Be-
schreien und Besprechen beim indogerm. Urvolk. — W.
Lund, Volkstüml. Feuerstätten, Beleuchtungsmittel und
Bautypen im norweg. Bezirke Nordmöre. — R. Kiegler,
Tiernamen zur Bezeichnung von Geistesstörungen; Capri-

mulgus und Verwandtes. — H. Sperber, Eine and.

Glosse. — Jos. Bruch, Die Stämme barr-, bar- im Ro-
manischen. — R. Meringer, Indogermanen und Ger-
manen.

Zs. für vergleichende Sprachforschung 50, 3'4
: W. S c h u 1 z e,

lat. bombo Drohne (IJrohne zu dröhnen).

Qlotta XU, 12: K. Kunst, Vom Wesen und Ursprung
des absoluten Genitivs.

Vox 1/2: E. W. Scripture, Investigations on the nature
of verse. — K. Hentrich, Ueber die Bedeutung der
Konsonanten für die Tonhöhenbewegung der Sprache. —
W. Berendsohn und W. Heinitz, Untersuchungen
zur Tonbewegung in gesprochenen Versen. — E. W.
Scripture, Studies in the melody of speech. — A.
Schär, Ueber den Tastsinn und seine Beziehungen zur
Lautsprache. — 3—6: W. Cozewski, Phonoperotische
und phonotopisohe Untersuchungen von Lippenlauten. —
Fr. Lehmann, Untersuchungen über die Frequenz bei

der Sprachatmung. — E. W. S ch e Im e r , Der musikalische
Akzent im Norwegischen.

Edda 18, 3: Mats Redin, Shakespeares sonetter. — Just
Bing, Shakespearestudier. — Fritz Neu mann. Die
Entstehung von Rosmersholm. — Hans Aage Paludan,
Studier over Corneilles Forhold til det spanske Drama. —
Carl Burchardt, Christopher Marlowe. — Werge-
landiana. Ved Leiv Amundsen. — Martin Svendsen,
Den fremmede passager i Peer Gynt.

Beiträge zur Oeschlchte der deutschen Sprache und
Literatur 47, 1: A. Schi rokauer, Studien zur mhd.
R.eimgrammatik. — M. H. Jellinek, Das Wessobrunner
Gebet. — Ders., Zu Walther. — Ders., Der Ablativ
nach Präpositionen. — Ders., Zur Betonung der Verbal-
komposita. — A. Leitzmann, Zu Recht und Hochzeit. —
Ders., Zum Reinfried von Braunschweig. — C. Karstien,
Zum Wilhelm von Orlens des Rudolf von Ems. — K.
Helm, Zum Engelhard. — Ders., Fruote (MSF. .52, 19).—
0. Fiebiger, i'.yoJvSa. — H. Schröder, Etymologien.
— Ders., Nhd. dial. standul aus sJcntnUd durch Assimi-
lation? — E. Sohwentner, Zur Etymologie von nhd.
bidt. — Ph. Strauch, Zu MSF. 3, 7. — Literatur.

Zs. für Deutschicunde 36, 6: v. Künssberg, Rechts-
geschichte und Volkskunde. — W. Flemming, Das
Oberammergauer Passionsspiel in literatur- und theater-
geschichtlioher Beleuchtung. — A. Pache, Deutsch an
Studientagen in den Primen. — L. Spiro, Förderung
des Deutschunterrichts in Württemberg. — W. Hof-
staetter, Literaturberiohte 1921/22. Von der Seele des

4
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deutschen Menschen. — 0. Weise, Sprache und Sprach-
wissenschaft. — 36, 7: O. Rommel, Die Symbolik von
Gerhart Hauptmanns Glashüttenmärchen „Und Pippa
tanzt". — K. Hub er. Vom Expressionismus. — O. Rüd-
mann, Kasimir Edschmids Novelle „Die Fürstin". —
R. Petsch, Von der Bühnendichtung der jüngsten Ver-
gangenheit. — H. Westerburg, Johannes Bechers
„Gesang vom Schnee". — J, Kühn, Literaturbericht.
Die neuere Lyrik.

Euphorion 24, 2: A. Hübscher, Die Dichter der Neu-
kirchschen Sammlung. (Schluss.) — H. Trutter, Keue
Forschungen über Stranitzky und seine Werke. (Schluss.)
— Th. Berg, Neue Mitteilungen über Klopstocks Auf-
enthalt in Dänemark. L — .J. Steinberger, Ein un-
beachteter anonymer Merkur-Beitrag Wielands. — A.
V. Grolman, Fünf Briefe aus dem Boie-Kreis. — W.
Hertz, Faust und Friedrich der Grosse. — O. Braun,
Neue Schellingiana. I. — W.Moestue, Ludwig ühland
und Karl Sieveking in Paris. — H. Schuller, Julius
Mosen und E. T. A. Hoffmann. — F. Adler, Richard
Dehmel über Metrik. — M. Birnbaum, Nachträge und
Berichtigungen zu den Registerbänden von Goethes Tage-
büchern. — F. Wiesinger, Die Grillparzer in Ober-
österreich. — H. Knudsen, ,.Das junge Deutschland"
und die Romantik. — Ders., Theodor Mundt und Karl
Gutzkow. — A. Bettelheim, Anzengrubers .laggernaut.
— Jakobi, Bernhard V., Wielands Werke (von Seuffert).

—

Victor Bouillier, La renommee de Montaigne en Alle-

magne (von Wihan). — Kleine Lichtenberg-Studien (von
Berendsohn). — Hunkeler, Brentanos religiöser Ent-
wicklungsgang (von Enzinger).

Euphorion, zwölftes Ergänzungsheft: Bibliographie. Be-
arbeitet von Alfred Rosenbaum in Prag. B. Bücher.
1914 bis 191S. VIII. Geschichte der Mvisik und des-

Theaters. IX. Kunstgeschichte. X. Geschichte der Philo-
sophie. XL Pädagogik und Geschichte des Unterrichts.
XII. Die deutsche Literatur in der Schule. XIII. Volks-
kunde. XIV. Stoff- und Motivengeschichte. XV. Neuhoch-
deutsche Schriftsprache. Mundarten. Metrik. XVI. 15. und
16. Jahrhundert. XVII. 17. Jahrhundert. XVIII. 18. Jahr-
hundert.

Korrespondenzblatt des Vereins für nd. Sprachforschung
38, 1: W. See 1 mann. Zum Rostocker Reineke Fuchs
von 1()50. — H. Teuchert, Hochniederdeutsch und
Niederhoclideutscli. — C. B o r c h 1 i n g-, ostfrieaisch vreester.

— Enno Littmann, Neuniederdeutsch at = als.

Tljdschrlft voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 39,

3/4: F. H. Kern, Losse opmerkingen over woorden uit

de Goudse Rechtsbronnen. — Ders., Enkele plaatsen en
woorden uit „Dat Kaetspel ghemoralizeert". — R. C.
Boer, Studien over Oudnoorsche Sprakleer. — G. G.
Kloeke, Dialectgeographische onderzoekingen 1. De
aanspreekvormen in de dialecten onzer Noordelijke pro-
vincien. Met twee Kaartjes. — R. van der Meulen,
De Mallegazen van de Kaap; Schevinken van Oostland;
Kabardijn in blazen. — W. van Eeden, Een episode uit

de HallfreSarsaga. — J. Prinzen, De Nederlandsche
Wech-corter. — J. Snellen, Een verrassing. — C.

Bake, Warenar, reg. 196/197. — A. B., De strafen met
aarsbillen zaaien (strooin, bestrooien). — C. Bake,
Spaansche Brabander, reg. 660.

Arkiv för nordisk filologi 38, 4: Johan Palmer, De
svagtoniga vokalerna i Olavus Petris skrifter. — Wilhelm
Wiget, Iliansvegr. — Andreas Heusler, Anmälan av
..Bertha S. Phillpotts, The Eider Edda and Ancient
Scandinavian Drama". — Sven Gren Broberg, Biblio-
grafi för 1920. — 39, 1; Heinrich Hempel, Die Formen
der lömsvikinga saga. — HjalmarFalk, Kjenninger. —
C. W. von Svdow, Nekrolog över Henning Frederik
Feilberg. — Finnur Jonsson, Anmälan av „Jakob J.

Smäri, Islenzk setnineafra?di".

Danske Studier, 1922, 1—2: Marius Kristensen, H. F.
Feilberg. — Svend Aakjser, Loser og Lokker. — Gud-
mund Schütte, En gammel Kulturvej fra Lilleasien tu
Skandinavien. ~ Sören Vasegaard, Blicher som Over-
saetter. —

• Jens Marton, Skorpesproget. — Fra Sprog
og Litteratur: Ganske. — Guldalderstudier. — Fred hviler
over Land og Bj'. ^ Nordiske Folkeviser hos William
of Malmesbury. "— Ny Sprogfilosofi. - Et Kingo'sk

Billede. — Kultur og Folkeminder : Norsk Folkeminnelag.
— Danmarks Trylleformler. — Natmandsfolk og KseT-
tringer. — Drikofre. — Fra Rasmus Rasks Hjem.

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorlsk forsk-
ning. Ny följd. Ärgang 2 (1921). Cppsala, Almqvist &
Wiksell. 1922. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratur-
sällskapet, 1.) Inneh.: A. Nordfeit, Eiikskrönikans
älder och tillkomst. — J. Nordström, Friedrich Menius.
— V. Svanberg, Rydbergs romanfragment „Benoni
Strand" och femtitalsliberalismen. — H. Schuck, Ur
gamla anteokningar. XI— XIII. — H. Olsson, Alm-
quists Ormus och Ariman. — J. Nordström, Det första

Shakespeare-exemplaret utom England. — V. Söder-
berg, J. A. Hazelius och Almquists bondelivsplaner. —
A. Blanck, Leopold om fru Lenngren. — J. L. Sam-
zeli US, En omtvistad Lidnerbiografi. — J. Nordström,
Ett bidrag tili den svenska prosaberättelsens historia. •

—

0. V. Jacobowsky, Bellman som bokägare. — N.
Gobom, Svensk litteraturhistorlsk bibliografi 1920. —
Redogörelse för sällskapets arsmöte.

The Journal of English and Qermanic Philology XXI, 2:

E. C. Metzenthin, Die Heimat der Adressaten des
Heiland. — Lynn Thorndike, The Latin Pseudo-
Aristotle and Medieval Occult Science. — John A. Spaul-
ding, The Lower Middle Class in Tieck's Writings. —
Fr. T u p p e r , Chaucer's Lady of the Daisies. — Harold
Newcomb Hillebrand, Tlie Children of the King's
Revels at Whitefriars. — Edwin H. Zeydel, „Das
kommt mir Spanisch vor". — Rob. Adger Law, A Source
for „Annabel Lee". — Besprechungen: Louis J. Bred-
vold, Smith, Donne's Sermons; Grierson, Metaphysical
Lyrics and Poems of the XVIl"i Century; Ramsay, Les
doctrines medievales chez Donne, le poete metaphysicien
de l'Angleterre 1573— 1631. — E. Prokesch, Sehrijnen,
Einführung in das Studium der Indogermanischen Sprach-
wissenschaft; Sapir, Language. — J. Van Hörne, Fari-
nelli, Dante in Spagna — Francia — Inghilterra — Ger-
mania (Dante e Goethe). — XXI, 3. July 1922: Oliver
Farrar Emerson, Notes on Sir Gawain and the Green
Kniglit. — Carl F. Schreiber, Sieben Briefe Varn-
hagens von Ense an J. P. Eckermann. — Newman I.

White, Shelley "s Charles tho First. — Albert Morej'
Sturtevant, 'Gothic Notes. — E. C. Metzenthin,
Die Heimat der Adressaten des Heiland. (Forts.) — W. S.

Mackie, The Cid English Rhymed Poem. — Pauli
Franklin Baum, Judas's Red Hair. — Walter Graham,
Animportant ColeridgeLettei-. — Reviews: Josef Wiehr,
J. van der Eist, L'AIternance Binaire dans le vers Neer-
landais du Seizieme Siecle. — Clark S. North up, F. W.
Roe, The Social Philosophy of Carlvle and Ruskin. —
George T. F 1 o m , Sverris Saga etter Codex 327. — 0. A.
Williams, G. Schütte, Ptolomy's Maps of Northern
Europe. — George F. Wh ich er, Alice I. Hazeltine,

A Study of William Shenstone and of His Critics. —
C. A. Williams, Erik Rooth, Eine westfälische Psalmeu-
übersetzung. — W. F. Bryan, S. Moore, Historical
Outlines of English Phonölogy and Middle English
Gramm ar.

Anglia XLVI, 4: K. Brunner, Charles Kingsley als

christlich sozialer Dichter. — O. B. Schlutter, Weitere
Beiträge zur ae. Wortforschung. — E. Westergaard.
Masked Germanic Suffixes in Lowland Scotch. — Th.
Grienberger, Widsid. — A. Anscombe, The Etvmou
of Portslade and Portsmouth.

Anglia Beiblatt XXXIII. 9. September 1922: Chambers,
Beowulf. An Introduction in the Study of the Poem
with a Discussion of the Stories of Offa and Finn (Ek-
wall). — Dibelius, Handbuch der englisch-amerika-
nischen Kultur. Die englische Wirtschaft von Hermann
Levy (Hübener). — XXXIH, 10. Oktober 1922: Wei-
mann, Ueber den Gebrauch des Artikels im Ormuluui
(Flasdieck). — Moore and Knott, The Elements of

Old English (Flasdieck). — Thurneysen, Die irische

Helden- und Königssage bis zum 17. Jahrhundert, TeU I

und II (Pokomy). ^ Liljegren, Die englischen Quellen
der Philosophie Miltons und verwandtes Denken. —
Preusler, Split Genitive. — Peunsj'lvania (Mann). —
D in kl er, Mittelbach und Zeiger, Lehrbuch der eng-
lischen Sprache. Grammatik ^Mellin). — XXXUI, 11.
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Nov. 1922: Whitman, Ich singe das Leben. Deutsche
üebertragung von MaxHaj-ek; Whitman, Grashalme.
Deutsch von Hans Reisiger; Whitman, Gesänge und
Inschriften. Uebertragen von G. Landauer (Noll). —
0. Baumgarten, Religiöses und kirchliches Leben in
England (Hübener). — H olm, Correotions and Additions
in the Ormulum manuscript; Kock, Piain Points and
Puzzles; Ery an, The Midland Present Plural Indicative
Ending -e(n) (Flasdieck). - XXXUI, 12. Dez. 19:^2:

Wells, A Manual of the Writings in Middle English
1050— 1400; Moore, Historical Outlines of English Phono-
logy and Middle English Grammar (Flasdieck). — Dane,
Will Shakespeare. An Invention in 4 Acts (Eichler).

English Studies IV, 5. Oktober 1922: Maria E. Kawa,
The Women of George Eliot's Novels. — Mary S.

Serjeantson, The Dialectal Distribution of certain
Phonological Features in Middle English 11. — Reviews

:

Jespersen, Language, its naiure, development and
origin (N. van Wijk). — Fellowes, The English Sohool
of LutenistSong-writers(W. vanDoorn). — M. vanDoren,
The Poetry of John Dryden (W. van Doorn). — Emer-
son, John Drvden and a British Aeademy (W. van Doorn).
— IV, 6. Dezember 1922: Maria E. Kawa, The Women
of George Eliot's Novels IL — Mary S. Serjeantson,
The Dialectal Distribution of certain Phonological Features
in Middle English IIL — Reviews: Giovanni Florio,
Un apötre de la Renaissance en Angleterre ä l'epoque
de Shakespeare. Par Longworth Chambrun(J. Prinsen).
— Lascelles Abercrombie, An Essay towards aTheory
of Art (W. van Doorn).

Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Qesellschaft 58:

A. Ludwig, Wilhelm Oechelhäuser und die deutsche
Shakespeare-Gesellschaft. Anhang: Ideen zur Gründung
einer deutschen Shakespeare- Gesellschaft (W. Oechel-
häuser 186.il. — K. Schneider, H. W. von Gerstenberg
als Verkünder Shakespeares. — Meta Corssen, Kleists
und Shakespeares dramatische Gestalten. — W.Keller,
Shakespeare als Ueberarbeiter fremder Dramen. — P. A.
Merbach, Shakespeare als Romanfigur. Mit Kach-
trägen zu dem Aufsatz von A. Ludwig „Shakespeare als

Held deutscher Dramen". — K. Ege, Shakespeares An-
teil an „Henry VIII". — Bücherschau. 1. Sammelreferat
von W. Keller. A. Ausgaben und üebersetzungen (Works
of Sh. ed. by Sir A. Qiiiller-Couch and J. Dover Wilson. —
First Quarto of Hamlet ed. by F. G. Hubbard. — Sh. in

deutscher Sprache übersetzt von F. Gundolf. — Sh. in

Einzelausgaben. Insel-Verlag. — Sh s dramatische Werke
tibersetzt von Schlegel-Tieck, herausgegeben von A. Brandl.— Sh.s Sonette übersetzt von Fr. Huch) — B. Allgemeine
biographische und Erläuterungsschriften (A. Brandl, Sh. —
Charlotte C. Stopes, Life of Henry Earl of Southampton.
— Sir A. W. Ward, CoUected Papers: Sh. and tlie

Makers of Virginia). — C. Erläuterungen zu einzelnen
Dramen Sh.'s (Jos. Wihan, Die Hamlet-Frage. — Lilian
Winstanley, Hamlet and the Scottish Succession. —
Dies., Macbeth, King Lear and Contemporary History. —
A. Acheson, Sh.'s Lost Years in London. — Quellen
zu Romeo und Julia, herausgegeben von R. Fischer). —
D. Sh.s Sprache (L. Kellner, Sli.- Wörterbuch, — K. Luiok,
Hist. Grammatik der englischen Sprache). — E. Das
Drama in Sh.s Zeit (K. Young, Dramatic Associations
of the Easter Sepulchre. — Ders., Ordo Racheiis. —
O. J. Campbell, The Position of the Roode en witte
Roos in the Saga of Richard III). — F. Nachwirkung
(Mark van Doren, The Poetry of Dryden. — A. Leitz-
mann, L. V. Beethoven). — G. Zeitkultur (J.Jahn,
Die BaUade von Simon Fräser. — I. v. Ingersleben,
Das elisabethanische Ideal der Ehefrau bei Overbury. —
W. Göricke, Das Bildungsideal bei Addison und Steele.
— O. Baumgarten, Religiöses und kirchliches Leben
in England. — H. Levy, EngUsche Wirtschaft. — Sh.s
italienische Novellen übersetzt von Paul Schubring. —
R. Falckenberg, Geschichte der neueren Philosophie).
— II. Einzelreferate: B. Croce, Ariosto, Shakespeare
und Corneille (Winifred Smith). — Shakespeare,
Cymbelin, übersetzt von D. Tieck, bearbeitet von Marie
Gotheiu (Eugen Kilian). — Sir Sidney Lee, Life of W.
Sliakespeare, new edition (W. Keller). — Shakespeare,
König Lear, übersetzt von Hans Rothe (W. Keller). —
W. Keller, Zeitschriftenschau (Shakespeare. Porträts).

— Sh. und die Familie Davenant. — Love's Labour's
Lost. — Romeo. — Kaufmann von Venedig. — Die
Quellenbehandlung in „Wie es euch gefällt". — Hamlet. —
Othellos Hautfarbe. — Die Hexen in Macbeth. — Timon.— Phoenix and Turtle. — Sir Thomas More. — Die Folio
von 1623. — Sh. und unsere Zeit. — Schauspielertruppen.— Das Kostüm auf der Bühne. — Ursprung der höfischen
Maskenspiele. — Eine politische Moralität. — Common
Conditions und Thomas Preston. — The True Tragedy
of Richard III. — Spenser. — Handfull of Pleasant
Delights. — Nachtrag. Eine spanische Sh.-Uebersetzung
(Rudolf Grossmann). — Charlie Chaplin und Sh. (F.
Schönemann). — E. L. Stahl, Dramaturgische Rund-
schau. — Theaterschau. — Shakespeare-Bibliographie für
1919—1920 (Ed. Hartl).

Beihefte zur 2s. für romanische Philologie 72: Gaspar
Fernande z y Avila, La Infancia de Jesu-Christo.
Zehn spanische Weihnachtsspiele. Nach dem in Tlaco-
talpam (Mexiko) befindlichen Exemplar herausgegeben
von M. L. Wagner. Halle, Niemeyer. IX, 228 S. 8".

Grundpreis Abon. M. 8; Einzelpreis M. 9.

Romania 191. Juillet 1922: A. Rosetti, Las catechismes
roumains du XVP si^cle. — C. Brunei, Les premiers
exemples de l'emploi du proven^al dans les chartes. —
H. Petersen, Trois versions inedites de la „Vie de
Saint Eustache" en vers fran^ais. I. — A. Dauzat,
Notes argotiques. — P. Marchot, HAST üLA et
HASTA „asphodfele". — A. Horning, P. Marchot,
Daru. — H. Yvon, Sur l'emploi du futur anterieur
(futurum exactum) au lieu du passe compose (passe
indefini). — J. Morawski, Fragment d'un „Art d'aimer"
perdu du XIIP sifecle. — L. Gauchat, A propos
de APIS en Valais. — Besprechungen: J. An gl ade,
Grammaire de l'ancien provemjal ou ancienne langue
d'oc (A. Jeanroy). — J. Desormeaux, Notes lexico-
graphiques savoisiennes (J. Jud). — A. Hoff mann,
Robert de le Pierre, Robert le Clerc, Robert de Castel
(A. Langfors). — Cinquantenaire de l'Ecole des Hautes
Etudes, Melanges etc. (.M. Roques). — In der Chronique
werden kurz besprochen : Ecole nationale des chartes.
Livre du Centenaire, 1821—1921 (M. R.). — Melanges
offerts par ses amis et ses elfeves a M. Gustave Lanson
(M. R.). — G. Bertoni, Introduzione a un corso di
lezioni di filologia romanza. — C. G. Santesson, La
particula CUM comme prepositiou dans les langues ro-
manes. — A. Procopovici, Introducere in studiul
literaturii vechi. — A. Schiaffini, Nomi e dialetti
toscani (.T. Jud). — Kr. Nyrop, Italienske Ord i Dansk.— G. Bertoni, Poeti e poesie del medio evo e del Ri-
nascimento (A. .leanroy). — S. Santangelo, Dante e i

trovatori provenzali (A. Langfors). — S. Debenedetti,
Un riscontro Orientale della parabola di Peire Cardinal
(A. J.). — Poesie provenzali suUa origine e sulla natura
d'Amore. Testi romanzi per uso delle scuole a cura di

C. de Lollis No. 1 (A. Jeanroy). — Les poesies des quatre
troubadours d'üssel, pub. d'apr^s les manuscrits par .lean
Audi au (A. Jeanroy). — Fred Shears, Reoherches sur
les prepositions dans la prose du moyen fran9ais. XI V» et
XV» sifecle (M. R.). — A. Hilka, Beiträge zur Fabel-
und Sprichwörterliteratur des Mittelalters; ders., Ueber
einige italienische Prophezeiungen des 14. und 1.5. Jahr-
hunderts vornehmlich über einen deutschen Friedens-
kaiser (A. L&ngfors).

Archivum Romanicum V, 3/4, Luglio-Dicembre 1921 : Giulio
Bertoni, Introduzione generale a un corso di lezioni di

filologia romanza. — Guido Vitaletti, Tradizioni caro-
lingie e leggende ascetiche raccolte presso Fönte Avellana.
— Alphonse Bronarski, Le petit Jehan de Saintre.

(Suite.) — Giulio Bertoni, Correzioni al teste di

„Blandin de Cornouailles". — Gerhard Rohlfs, Etimologie
spagnuole. — Lodovico Frati, I Detti notabilidi Jacopone
da Todi. — Giulio Bertoni, I „Voeux du hairon'" (ms.

di Berna, n. 323). — Max Niedermann. Notes d'etymo-
logie fran9aise. — Ezio Levi, II Re Giovane e Maria
di Francia. — Ders., Maria di Francia e le abbazie
d' Inghilterra. — Bibliografia: Hans Schürfer, Die
Ausdrücke für den „Löwenzahn" im Gallo-Romanischen
(Huldr. Schmidt); A. Solmi, II pensiero politico di Dante
(Giulio Bertoni); Ezio Levi, Uguccione da Lodi e i pri-
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mordi della poesia italiana (Guido Vitaletti); Marco Polo,
II „Milione" commentato e illustrato da Onia Tiberij

(Guido Vitaletti); Ezio Levi, Maestro Antonio da Ferrara,
Eimatore del secolo XIV (Guido Vitaletti). — Cronaca
bibliografica e critica: demente Merlo, Fonologia del

dialetto di Sora (Caserta) (G. B.): Luigi Valli, L'alle-

goria di Dante secondo Giovanni Pascoli iG. B.); L.
Chiappelli, Cn „Consilium'' di Cino da Pistoia ed il

suo umanismo (Gennaro Maria Monti); Giovanni Livi,
Dante e Bologna (Guido Vitaletti i; G. Rotondi, Federico
Frezzi, La vita e F opera (Gennaro Maria Monti); M.
Faloci-Pulignani, II libro della B. Angela da Foligno
(Gennaro Maria Monti); G. B. Cervellini, Lauda inedita

valdobbiadenese del sec. XIV (Gennaro Maria Monti);
B. Croce, Giovanni della Carriola e la sua „Storia di

Maria Basile" (Gennaro Maria Monti). — VI, 2; Aprile-
Giugno 1922: F. Kluge, Mitte) lateinische Wortge-
schichten. Proben eines Ducangius theodiscus. — Giov.
Maver, Parole croate di origine italiano o dalmatioa. —
G. Pascu, Lateinische Elemente im Rumänischen. —
V. Bertoldi, Di alouni nomi dell' Iris florentina e di

altre speoie affini. — G. Bertoni, Due rappresentazioni
sacre di Lodovico Castelvetro e Gio. Maria Barbieri. —
Bibliografia: Leo Spitzer, Die Umschreibungen des
Begriffes „Hunger" im Italienischen (R. Riegler). — Giac.
De Gregorio, Contributi al lessico etimologico romanzo
con particolare considerazione al dialetto e ai subdialetti

siciliani (G. Eohlfs). — Th. Gerold, Le Manuscrit de
Bayeux. Texte et musique d'un recueil de chansons du
X\c siede (P. Wagner).

The Romanic Review XII, 1; Jan.-March l'J21: Ralph C.

Williams, The Purpose of Poetrj-, and Farticularly the
Epic, as Discussed by Gritical Writers of the Sixteenth
Century in Italy. — Jos. L. Perrier, Bertran de Born,
Patriot, and his Place in Dante's Inferno. — Raymond T.

Hill, La Vie de Sainte Euphrosine. — M. Romera-
Navarro, Estudio de la Comedia Himenea de Torres
Naharro. — John L. Ger ig, Doctoral Dissertations in

the Romance Languages at Columbia Cniversity. A Survey
and Bibliography. — T. F. Crane. The Mountain of

Nida. — George L. Hamilton, The Pedigree of a
Phrase in Dante iPurg. VII, 107— 108). — Feliciu Vexier,
Etymologies and Etymological Notes. — Pio Rajna,
La Questione del „Fiore". — XII, 2; April-June 1922:

Fester E. Guj-er, The Influence of Ovid on Crestien
de Troyes. — Aurelio M. Espinosa, Sobre la Leyenda de
los Infantes de Lara. — J. P. Wickersham Crawford,
A Note on the Boy Bishop in Spain. — Raymond W e e k s

,

The Siege de Barbastre. — Arthur Hamilton, Ramon
de la Cruz, Social Reformer. — Alexander Haggerty,
The Sources of Sebastiane Erizzo's Discorso dei governi
civili. — Albert S tanburrough, Comparisons: Dante,
Inferno 1,80; Petrarch, Montaigne etc. — E. Buceta,
Proparoxitonismo y Rima Encadenada. — Review: Henry
Chamard, Les origines de la poesie franpaise de la

Renaissance (C. Ruutz-Rees). — Xil, 3; ,Iuly-8eptember
1921: T. F. Crane, The Sources of Boccaccio's Novella
of Mithridanes and Natan (Decameron X, 3). — Foster
E. Guy er, The Influence of Ovid on Crestien de Troyes.
— John Charles Dawson, The Floral Games of Tou-
louse. — Ralph C. Williams, Methods of Treatment
of the Epic as Discussed by Sixteenth Century Critics. —
Archer Taylor, Artluir and the Wild Hunt. — Con-
stance C. Wright, .,A entercer le pur Tristan". —
Review: Figaro (Revelaciones, „Ella" descubierta. Episto-
lario Inedito) por Carmen de Bureos (W. S. Hendrix). —
XII, 4; October-December 1921: E. S. Sheldon, Notes
on Foerster's Edition of Ivain. — Henry Francois Muller,
When did Latin cease to be a Sp'oken Language in

France? — George L. Hamilton, The Gilded Leaden
Cloaks of the Hypocrites (Inferno XXIII, 58 -(56). —
Charles E. Whitmore, Studies in the Text of the
Sicilian Poets. III. Further Studies in the Chief Sources.— J.-P. Wickersham Crawford, Early Spanish Wedding
Plays. — XIII, 1; Jan.-March 1922: C. Fahre, Deux
Poemes de Peyre Cathala. — Charles H. Haskins,
Some Early Treatises on Falconry. — Caroline Ruutz-
Rees, Renee, a Sixteenth Century Nun. — M. B. Ogle,
The Orchard Scene in ..Tydorel" and „Sir Gowther". —
C. Evangeline Farnham", The Spanish Inns, 1777—1867.

— Arthur St. ClairSloan, The Pronouns of Address in
„Don Quijote". — E. S. Sheldon, Two Strings to One's
Bow. — Erasmo Buceta, Una Traduccion de Lope
de Vega Hecha por Southey. — Roy Temple House,
Lope de Vega and „Un Drama Nuevo". — Reviews:
T. Navarro Tomas, Manual de Pronunciaciön Espaßola.
(Aurelio M. Espinosa). — Le Opere di Dante: Testo
critico della Societä Dantesca Italiana. By M. Barbi and
others (Charles E. Whitmore). — The Canzoniere of

Dante : A Contribution to its critical edition. By Aluigi
Cessio (Charles E. Whitmore). — XIII, 2. April-Jtmi 1922:

.J. C. Dawson , The Floral Games of Toulouse. (Forts.)—
0. F. Emerson, Chaucer and Medieval Hunting. —
St. E. Leavitt, A Bibliographv of Peruvian Literature
(1821—1919). — Review: Franklin, Paris et les Parisiens
au XVIc eiecle (H. Harvitt).

Zs. für französische Sprache und Literatur XLVI. 5/6:

E. Brugger, Zur Histeria Meriadoci und De Ortu
Walwanii. — W. Schulz. Beiträge zur Entwicklung der
Wilhelmslieder. — A. Hilka, Zur römischen Legende
vom Marmorbilde der Venus. — K. Christ, Die Auf-
führung von Mysterien in Issoudun (153.5) und Bourges
(1536) nach dem Bericht der Zimmerischen Chronik. —
W. Meyer-Lübke, Der Vokativ im Altfranzösischen. —
Leo Spitzer, Kritische Bemerkungen zu E. Metis „Der
Gebrauch von DüPLÜ als Ersatz für Proportionalia in

den romanischen Sprachen". — H. Stricker, Patois-
Exoursien des romanischen Semiaars in Basel. — Re-
ferate : Elise Richter, Appel, Abriss der provenzalischen
Lautlehre. — H. Heiss, Brie, Esotismus der Sinne.
Eine Studie zur Psychologie der Romantik; ders., Aesthe-
tische Weltanschauung in der Literatur des 19. Jahr-
hunderts. — W. Schulz, Winkler, Das Rolandslied. —
A. Hilka, Faral, Recherches sur les sources latines des
contes et romans courtois du moyen äge. — Ders.,
Rhane, Ueber das Fabliau „Des Trois Aveugles de Com-
piegne" und verwandte Erzählungen. — Fr. Schurr,
Winkler, Marie de France.

Revue d'histoire litteraire de la France 29, 3; Juillet-Sep-

tembre 19^2: H. Carriiigton Lancaster, De Rayssiguier.
— G. Vauthier, Les premieres relations entre Chateau-
briand et Ballauche. — Edmond Esteve, De Shake-
speare a Musset: Variations sur la Romance du Säule. —
Ed. Maynial, Maxime du Camp, biographe de Flaubert.
— Ch.-lä. Boudhors, La date du veyage en Poitou
(Pascal et Mere). — Maurice Lange, Lettres de Chateau-
briand et de Lamartine. — L.-F. Maingard, Revue
europeenne: Etüde bibliegraphique. — P. van Tieghem,
Bayle ou Boyle? Une Correction necessaire a tto texte
de Voltaire. — Comptes rendus: Ch. ürbain et S. Le-
vesque, Correspondance de Bossuet (A. Cherel). — F.

Neri, II Chiabrera e la Pleiade franpaise; La Prima
tragedia di Etienne .Jodelle (Henri Potez). — G.-R.
Havens, The Abbe Prevost and English literature;

Elisabeth A. Foster, Le dernier sejour de J.- .1. Rousseau
a Paris. 1770—1778 (D. Mornet). — Albert Schinz,
French literature of the great war (Maurice Souriau). —
Rene Desch armes, Autour de Bouvard et Pecuchet
(E. Maynial). — Annales de la Societe Jean- Jacques
Rousseau (E. CercassonneJ.

Revue du seizieme siecle IX, 1922, 1: P. Spaak, Jean
Lemaire de Beiges U. — L. Delaruelle, L'etude du
grec ä Paris de 1514 :i 1.530. — H. Vaganaj-, De
Rabelais a Montaigne. Les vocables en -en, -een. -ien,

III. — H. Clouzot, Robert de Salnove. — J. N^ve,
Silozontizationibus. — M. Cauchie, Floridor. — J.

Plattard, Les Cantiques et Oraisons contemplatives
de l'äme penitente traversant les voies perilleuses de
.lean Bouchet. — Besprechungen: P. deNolhac, Ronsard
et riiumanisme. — L. Romier, Le royaume de Catherine
de Medicis — R. Addamiano, Delle opere poetiche
francesi di .Joachim du Bellay e delle sue imitazioni

italiane.

Le Moyen Age, 1922, Janvier-Avril: A. Längfors über
Fred Shears, Recherches sur les pr^positions dans la

prose du moyen franyais (XlVf et XV!" siecles). — Ders.,
ober J. Anglade, Histoire sommaire de la litterature

meridionale en moyen äge. — Ders.. Les Chansons de
Conon de B^thune," dd. par A. Wallensköld. — Ders.
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über Fester E. G u y e r , The Influence of Ovid on
Chrestien de Troyes.

Qlornale storico della letteratura italiana LXXX, 3.

Fase. 240: R. Ortiz, La materia epica di ciclo classico

nella lirioa italiaua delle Origini IL — Br. Nardi,
Raffronti fra alcimi luoghi di Alberto Magno e di Dante. —
L. Frati, Un Compendio del Commento di Benvenuto
dalmola. — G. Bertoni,Il cosi detto „Rinaldo ardito". —
Rassegna bibliografica: G. Vitaletti, Brunetto Latini,

I libri naturali del „Tesoro", emendati colla soorta
de' codici, commentati e illustrati da G. Battelli, con due
appendici e 18 ine; Marco Polo, II „Milione" commentato
e illustrato da Onia Tiberii. — Giov. Gentile, Giuseppe
Toffanin, La fine dell' Umanesimo. — C. Galcaterra,
Carmelo Sgroi, L' estetica e la critica letteraria in V.
Gioberti, Contributo alla storia dell' Estetica e della
Critica. — BoUettino bibliografico: A. Nicastro, II

„De Monarchia" di Dante. Nuova versione con un esame
esplicativo (Fr. Ercole). — Fr. Torraca, Nuovi studi
dantesclii (V. Cian). — A. Masseron, Les enigmes de la

„Divine Comedie"; H. Hauvette, Etudes sur la „Divine
Comedie". La oomposition du poeme et son rayonnement
(V. Cian). — T. Gaudioso, II giornalismo letterario in

Toscana dal 1848 al 18.59 (L. Piccioni). — Scritti storici

in memoria di Giovanni Monticolo (V. Cian). — B. Croce,
Nuove curiositä storiohe (V. Cian). — Proverbi, frasi e

modi proverbiali del Ravennate, raccolti e spiegati da
G. Nardi von pref. di S. Muratori (L. Di Francia). —
Annunzi analitici: Balbino Gl uli ano, I principi formali
e le intelligenze angeliche nel secondo canto del Paradiso
(Vi. Ci.). — Gius. Tarozzi, Note di estetica sul „Para-

j

diso" di Dante (Vi. Ci.). — Dante a Gargonza. MCCCII
i

(Vi. Ci.). — 1921; II VI Centenario della morte di Dante
j

in Reggio Emilia (Vi. Ci.). — Carlo Luccbesi, Alcune
antiche Rime tratte dal cod. A. 32"^ della Biblioteca
dell' Archiginnasio di Bologna (Vi. Ci.). — Matthaei
Gribaldi e Basilii Amerbacbii ad Bonifacium Basilii

patrem Amerbachium Epistolae Patavinae (Vi. Ci.). —
Parodie tragiche del Settecento. „Rutzvanscad il giovine"
di Cattuffio Panchiano e „Socrate" di Vittorio Alfieri,

a cura di G. Brognologo (Vi. Ci.). — Albano Sorbelli,
II primo abbozzo della „Mia prigionia di Spielberg" di

Piero Maronoelli (Vi. Ci.). — Achille de fiubertis,
L' „Antoligia" di Gian Pietro Vieusseux (Vi. Ci.). —
Giacomo Levi-Minzi, Niccolo Tommaseo e le con-
versioni degli ebrei (Vi. Ci.). — Pubblicazioni nuziali

:

Domenico Claps, Le Ninne Nanne del Pontano. —
Giulio Scotti, Marco Marini orientalista bresciano del

Cinquecento. — Domenico Claps, Alcune lettere inedite

di Giovanni Pascoli. — Comunicazioni e appunti: M.
Ziino, Da Errico Susone a don AbboiuHo. — G. J annone,
Due lettere e un sonetto inediti di Giuseppina Guacci. —
Necrologia: Leon Dorez (V. Cian). — Giovanni Sforza
(V. Cian).

Rassegna critica della letteratura italiana XXVII, 1—6;
Genn.-giugno 1922: E. Proto, L' apparizione dei beati
nelle sfere del „Paradiso" dantesco. — T. L. Rizzo, Di
alcune incoerenze artistiche nella urica del Leopardi. —
G. Brognoligo, Di alcune pubblicazioni venete per il

centenario dantesco. — R. Zagaria, Tra classicisti od
arcadi.

Bultettino della Societä dantesca italiana. N. S. XXVII,
1—4: S. Santangelo, Dante Alighieri e Dante da
Maiano. — S. Debenedetti, Note di siutassi dantesca:
I. 11 porco Sant' Antonio (Par. XXIX. 124). IL Come
fanno i corsar dell" altre scbiave (Purg. XX, 81). — Parodi,
Bericht über Dante-Schriften von Benedetto Croce.

aiornale Dantesco XXV, 2; Maggio-Luglio 1922: G. Bal-
bino, I principi formali e le intelligenze angeliche nel
secondo canto del „Paradiso". — L. Pastine, Poesia
brettone e „dolce stil novo". — Giov. Livi, Su la patria
e la famiglia della moglie di Cacciaguida. — Fr. Maggin i,

Fra Guiltone da Rivalto e Dante. — C. Guerrieri
Crocetti, La razionalita del linguaggio secondo S.

Tomniaso e Dante. — A. Camilli, La canzone marchi-
giana del „De Vulgari Eloquentia". — G. DelDuca,
ileggendo il canto di San Benedetto. — F. Ravello,

Denigratori di Dante. — P. Aniaducci, Commento ai

versi SS— 90 del canto XXII del Paradiso. — Melville
Best Anderson, La salita al primo balzo del „Purga-

i

torio" in una nuova traduzione inglese. — P. J. Berthier
Una nuova traduzione francese Hella Divina Commedia
— A. Sorbelli, Chiose e annotazioni del Carducci alla

Divina Commedia. — L. Valli, Per la fortuna degli
„Studi danteschi" del Pascoli. — G. Vitaletti, üna
canzone inedita del sec. XIV in un Codice dantesco. —
Besprechungen: A. Bruers, La „Divina Commedia"
commentata da Vincenzo Gioberti (C. Calcaterra). —
G. Battelli, Dante nelle memorie dei poeti italiani,

con introduzione e note (G. Vitaletti). — G. Gabrieli.
Dante e l'Oriente (G. Vitaletti). — Dante e Siena (G.

Fatini). — Kleinere Anzeigen über: E. G. Parodi, II

Fiore e il Detto d'Amore, con note al testo, glossario e

indici. — F. Torraca, Nuovi Studi danteschi. — S.

Morpurgo, II ,;Dante" a Firenze. — F. Filippini,
L' esodo degli Studenti da Bologna nel 1321 e il „Poli-

femo" dantesco. — F. Pioco, Dame di Francia e poeti

d'Italia. I. Cristine de Pisan (Dante); IL Marguerite de
Navarre (Dante, Petrarca, Boccaccio); III. Louise Labe
(Petrarca). — C. Cipolla, Gli Studi danteschi, raccolti

per iniziativa dell' Accademia di Agricoltura, Scienze e

Lettere di Verona. — G. Canevazzi, Per la fortuna
di Dante a Modena. — Notizie.

Revista de Filologia Espanola IX, 3: M. L. "Wagner,
Los elementos espaiiol y catalan en los dialectos sardos. —
Americo Castro, Unos aranceles de aduanas del siglo

XIII. — A. Morel-Fatio, Les allemands en Espagne
du XV» au XVIII" siecle. — S. Griswold Morley, El
romance del „Palermo". — A. Castro, Una ooinedia

de Lope de Vega, condenada por la Inquisicion. — Joseph
E. Guillet, Aco, acotro. — Leo Spitzer, La Norvfege
comme Symbole de l'obscurite. — Claudio Sänchez Al-
bornoz, Un texto desconocido del Fuero de Leon. —
Jose F. Montesinos, Dos cartas ineditas de Lope de
Vega. — M. L. Wagner, Otear. — L. Spitzer, Port.

„Giria". — Notas bibliograficas: G. Rohlfs, Ager, Area,
Atrium (A. Castro). — J. Fitzmaurice-Kelly, Cam-
bridge Readings in Spauish Literature (E. Buceta). —
F. deFigueiredo, Cartas de Menendez Pelayo a Garcia
Peres (E. Buceta). — Garcia-Lomas y Garcia-
Comas, Estudio del dialecto populär montanes (F.

Krüger). — I. Farneil, Spanish Prose and Poetry, Old
and New (E. B.). — J. Alvarado y Albo, Colecciön

de cantares de boda recogida en el valle de Labiana,
Babia y Alto Bierzo (F. Krüger). — A. Guichot y
Sierra, Noticia historica del Folklore (F. Krüger). —
F. de los Rios Quinte ro, Algunas notas del „Quijote".

Revista de Lingua Portuguesa. Archive de Estudos
relativos ao idioma e literatura nacionaes. Publicacpäo

bimestral dirigida por Laudelino Freire. Rio de Janeiro.

Anno IV. Num. 19. Setembro 19'?2: L. Freire, Ruy Bar-
bosa. — Ders., Classicos brasileiros. — Megacles,
Apostillas etymologicas. — Lauro Muller, Discurso de
paranympho. — J. Lucio de Azevedo, Academia dos
Renasoidos. A historia. „Desaggi'avos Jo Brasil" e o

poema „Brasileida". — Alfredo Gomes, Nomenclatura
grammatical. — Mendes dos Remedios, A philologia

portuguesa. Seus aotuaes e maiores representantes. —
Os Lusiadas de Luiz de Camues, copia de um manu-
scripto. — J. J. Nunes, A etyraologia moderua, suas

leis e processos. — E. Carlos Pereira, Romania. —
.Jesuino de Mello, Supplemente ou addigues ao Diccio-

nario da Lingua Portuguesa de Antonio de Moraes
Silva. — Silio Bocanera, Em prol da linmia luso-

brasileira. — Sa Nunes, Mario Barreto. — E. Carlos
Pereira, Um philologo portugues (J. Leite de Vascon-
cellos). — Dionysio Cerqueira, Lopes Cabral, classico.

— Antonio Carmelo, O pulpito no Brasil. — Fernando
Nerv, Autores portugueses que mais teem contribuido

para o estudo da philologia no Brasil. — Lindolpho
Gomes, A linguagem e a esoola mineira. — Joho Leda,

maior classico. - Claudio de Souza, Autores classicos

no theatro. — JoiTo Ribeiro, Consultas. — Laudelino
Freire, Os Meatres da lingua.

Arhiva. Organul societätü istorico-filologice dln Ia§i

i;9, 3; Juli 1922: llie Bärbulescu, Nasterea indivi-

dualitätii limbii romine si elementul slav. — Eufrosina
Simionescu, Viata Sfintului Antonie. — I. Hudi^ä,
Memoriile baronului de Tott. — MargaretaStef f änescu,
Cuvinte rusegti de nuanj,ä. ruteanJi in toponimia ro-
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mineascä. — Comunioäri: G. Pascu, Tipärituri §i manu-
scrise rominesti din secolul XVI. Modelul arab ai lui
Dante, Scandal european. Un arivist in ascensiune;
Printul Dimitrie Carol Franz von Gusti (bucherul piritor,
agerul, fläcäul, reclamagiul, Arhiva socialä 1, sterilul,

Sociologiea rrizboiului , castrationistul , bibliotecologul.
patriotul, profeaorul, lingu.sitorul , Asociatiea sociala,
academicianul , Arhiva socialä 2, discursul inaugural,
Jnstitutul social, impotentul. Casa culturii poporului,
salvatorul situatiilor, aferatul, om, mare). Farsori. Viata
Boraineasoä. NeobosituloKostakelu. Nurefusä?! L'Europa
Orientale despre G. Pascu. — Ilie Bärbulesou. Ger-
manofiliea §1 francofobiea noasträ in lumina adevärului. —
I. lordan, Sufixe ^i Etimologii romine.jti. — P. Con-
stantinescu-Iaf i, Cu privire la Negru V'odä. — Be-
cenzii: P. Cancel, Despre Rumin si despre nnele Pro-
bleme lexicale vechi slavo-romine (Marg. Stefnnescu). —
P. Cancel, Cum recenzeazä Dl prol'esor Ilie Bärbulescu;
U. Huber Noodt, L'occidentalisme d'Ivan Tourguenev
(Ilie Bärbulescu). — 29. 4. Okt. 1922: Ilie Bärbulescu,
Na^terea individualitätii limbii romine. — AugustSoriban,
Etimologii romine.sti. — Gh. Ghibänescu, Divanurile
domnesti din Moldova ^i Munteniea din secolul XVII. —
Giorge Pascu, Axintie üricariul si Neculai Costin. —
Margareta Stefänescu, Toponimice rominesti cu termi-
natiunea -äuti. — G. Pascu, Arhiva in tarä! Archivum
Romanicum. Caragiale despre N. lorga. ' Sociologiea la
Välenii de Munte. Biblioteci populäre. Pastele Academiei.
Putini dar multi. Observajie. Capitala Rominiei. ürme
arabe la Dante. Din aha lume. Oreste Tafrali. Ovid
Densusianu. Rectificare. Räspuns Dlui ministru de In-
structi. — I. lordan. Etimologii romine5;ti. — August
Scriban, Etimologiea lui a rezenia. — Ilie Bärbulescu,
Notifa despre boerul moldovan Balica din 1606. Origina
ooncepjiei politice a micii Antante, a marii Austrii si ziarul
Lupta. ChestieaUcrainei si ziarul Universul. Limba'rominä
la Üniversitatea din Zagreb (Agram), ün Institut de litera-
turä la Bucuresti. — Recenzii: I. A. Candrea, Psaltirea
Scheianä; G. VVeigand, Rumänische Grammatik; N.
Drag an u, Critica ?tiintificä in filologiea noasträ aotualä
(G. Pascu). — Alexe Procopovici, Introducere in
studiul literaturii vechi (Eufrosina Simionescu). — H.
Brüske, Die russischen und polnischen Elemente des
Rumänischen (Margareta Stelänescu). — 1. Martian,
ürme din räzboaele Romanilor cu Dacii (P. Constantinescu-
la^i). — C. Climescu, Un vechiu manuscript de arit-
meticä (D. Nichita).

Literarisches Zentralblatt 37: .Jos. Schrijuen, Ein-
führung in das Studium der indogermanischen Sprach-
wissenschaft (H. Meltzer). — R. Zenker, Forschungen
zur Artusepik. I. Iwainstudien (F. Neubert). — G. Lan-
dauer, Friedrich Hölderlin in seinen Gedichten (H.
Knudsen). — 3S'39: N. Machiavelli, Discorsi. Ver-
deutscht von F. v. Oppeln-Bronikowski; L. Olschki,
Bildung und Wissenschaft im Zeitalter der Renaissance

. in Italien (Fr. Schneider). — Frederick Clarke Prescott,
The poetic mind (R. Petscli). — Goethes Werke. Auswahl
in 15 Bänden. Herausgegeben von Ed. v. d. Hellen. —
40: Hugo Schuchardt-Brevier. Ein Vademecum der all-

femeinen Sprachwissenschaft. Als Festgabe zum 80. Ge-
urtstage des Meisters zusammengestellt und eingeleitet

von Leo Spitzer (W. Mulertt). — R. Thurneysen,
Die Irische Helden- und Königssage bis zum 17. Jahr-
hundert (J. Pokorny). ~ Bettinas Briefwechsel mit Goethe.
Auf Grund ihres liandschriftlichen Nachlassos . . . heraus-
gegeben von Reinhold Steig (R. v. Soh.). — Hans Heckel,
Die Schlesischen Provinzialblätter von 1785 bis 18-19 in
ihrer literargeschicbtlichen Bedeutung (Fr. Andreae). —
41: Sverris Saga etter Cod. AM 327, 4. Utg. ved Gustav
Indreb0(Paul Herrmann). — Kurt Gassen, Die Chrono-
logie der Novellen Heinrich von Kleists (R. 0.). — Albert
Fries, Beobachtungen zu Wildenbruchs Stil und Vers-
bau (-tz-). — 42: Brooks, The sepulchre of Christ in
art and liturgy with special refereuce to tlie liturgic
drama (P. Tliomsen). — Albert Schreiber, Neue Bau-
steine zu einer Lebensgeschichte AVolframs von Eschen-
bach. — Hermann Schneider, Uhlands Gedichte und
das deutsche Mittelalter (-tz-). — 48: B. Nesselstrauss,
Flauberts Briefe 1871—1880. Versuch einer Chronologie

(R. V. Scb.). — .Jos. Körner, Die Klage und das
Nibelungenlied (tz-). — Lucio Hillebrand, Das Riesen-
gebirge in der deutschen Dichtung (-tz-). — 44: G. Gierke.
Die Tracht der Germanen in der vor- und frühgeschicht-
lichen Zeit (Iv. H. Jacob-Friesen). — 45: L. Bianchi,
Von der Droste bis Liiienoron. Beiträge zur deutschen
Novelle und Ballade (-tz-). — 46: W. Gottschalk, Lat.
„audire" im Französischen (Jos. Frank). — P. Kluck-
hohn. Die Auffassung der Liebe in der Literatur des
18. Jahrhunderts und in der deutschen Romantik (M.
Koch). — 47 : Olafs saga hins helga. Efter pergamen
haandskrift i üppsala Universitetsbibliotek Delagardieske
sammling nr. 811. Utg. ved Oscar Albert Johnsen iPaul
Herrmann). — R. Zilchert, Goethe als Erzieher (-t-).

Deutsche Literaturzeitung, Nr. 25- Stengel, Das Staats-
bewusstsein in der deutschen Dichtung seit Heinrich
von Kleist, von Meyer-Benfey. — 21): K. Groos, Stil

und Weltanschauung (über Nohls so betiteltes Buch). —
27: Thomas, Spanish and Portuguese romances of chi-

valry, von Winkler. — 29: O. Scheel, Karl Holls Luther-
Aufsätze. — 30 : L e i t zm a n n , AVilhelm v. Humboldt, von
Rolle.— 31: R o h d e , Jean Pauls Titan, von .Stammler.— 32

:

Flugschriften aus der Reformationszeit, hrsg. von Ciemen,
von Schottenloher. — Dörr, Die Kreuzensteiner Dramen-
bruchstUcke, von Ehrismann. — 33: Trendelenburg,
Zu Goethes Faust, von Pniower. — 34: Baesecke, Ein-
führung in die ahd. Laut- und Flexionslehre, von Feist.— 35: Schrijnen, Einführung in das Studium der igm.
Sprachwissenschaft, von Fraenkel. — Paradisus animale
intelligentis, hi'sg. von Strauch, von Stammler. —
36: Karl Vossler über Dante als religiöser Dichter,
von Heiss. — Suchier. Augustus Drachstedt und seine
Gedichte aus den Jugend- und den Altdorfer und Jenenser
Studienjahren, von Ungei". — Kurzes Verzeichnis der
Romanischen Handschriften. Mitteilungen aus der König-
lichen Bibliothek (Berlin), von Geizer. — 37: E. Seeberg,
Der mittelalterliche Mensch (über Hoffmanns so be-
titeltes Buch). — Otto, Zur Grundlegung der Sprach-
wissenschaft, von Debrunner. — Gillespy, Layamons
Brut, von Imelraann. — 38: Aldhelmi Opera ed. R. Eh-
wald, von Manitius. — 39: Goethes Faust erklärt von
Trendelen bürg, von Pniower.

Göttingische gelehrte Anzeigen 184, 7—9; Juli-Sept. 1922:

A. Walde über Schopf, Die konsonantischen Fern-
wirkungen. — Edw. Schröder, über Steig, Bettinas
Brietwechsel mit Goethe. — J. Steinberger über Funde
und Forschungen, eine Festgabe für .J. Wähle.

Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissen-
schaften XXIV: Hugo Schuchardt, Sprachliche Be-
zieliungeu.

Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften 31, 3: Jv. V. Amira, Die germanischen Todes-
strafen.

Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften. Philos.-philol. und histor. Klasse. Jahrg. 1921.

2. Abhandlung: Otto Hart ig, Christoph Schorer von
Memmingen und sein „Sprachverderber" 164:1 64 S. 8".

M. 6. — 3. Abhandlung: Martin Grab mann. Neu auf-
gefundene lateinische Werke deutscher Mystiker. 68 S.

8". M. 6. (München, Franz i. Komm.).
Unlversitätsbund Göttingen, Mitteilungen 3, 2: E.
Schröder, Deutsch-schwedische und schwedisch-deutsche
Kulturbeziehungen in alter und neuer Zeit.

Acta et Commentationes Universitatis Dorpatiensis,
B lU, 5: E. Kieckers, Ellipse des Verbs im nhd.
Schaltesatz; zu mhd. dii.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge-
schichte und deutsche Literatur und für Pädagogik,
2). Jahrg., 49. u. .iO. Band, Heft 6 '7: H. Wocke, Der
Ackermann aus Böhmen. — A. Nathan sky, Spitteler
und die Antike. — Edelmann, Kleists Amphitrvon und
sein Verhältnis zu Moliere. — J. K. v. Hoesslin, Ein-
fühlung und Seelengestaltung. — 6. Mayer, Goethes
Mailied! —

• H. Engert, Wendepunkt, Abstieg und
Katastrophe in Schillers Jungfrau von Orleans. — E.
Gartens, Wilhelm Meisters Theatralische Sendung. —
A. Debrunner, Sprachwissenschaft und Sprachricntig-
keit. — R. Hennig, Das Eridanus-Rätsel (= Elbe).
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Philologus. Zs. für das klassische Altertum und sein
Nachleben 77. 3'8: F. Seebass, Hölderlins Sophocles-
Uebertragungen im zeitgenössischen Urteil. — 78, 1/2:

W. Süss über antike Geheimschreibemethoden und ihr

Nachleben.

Philologische Wochenschrift 36: Knoke, Die Kriegs-
zUge des Germanicus in Deutschland. 2. Aufl., von
Wolff. — (Koepp, Drexel) Germania Eomana, von Lamer.
— 39: Vendryes, Le langage, von Niedermann. — -iO:

S t ä h e 1 i n , Das älteste Basel , von Wolff. — 42 : N o r d e n ,

'

Die germanische Urgeschichte in Tacitus' Germania, von
L. Schmidt. — 43: Ehrenberg, Tragödie vom Kreuz,
von Wecklein.

Zs. für Bücherfreunde, 1922.1: 0. W alzel, Deutsche Ro-
mantik m neuem Licht. — G. Kohfeldt, Goethes Skizze
des Magdeburger Peter- Vischer-Grabmals von 1820. — Fr.

Michael, Zwei unveröffentlichte Briefe Theodor Fon-
tanes. — 2: C. G. Brandis, Zur Theaterleitung Goethes.
— Fr. Behrend, Die Namen bei Fontane. — 4: A.^
Bechtold und J.H. Schölte, Ist Grimmeishausen der"
Verfasser des „Fliegenden Wandersmann nach dem
Mond?" — J. Körner, Die Wiener Friedensblätter eine
romantische Zeitschrift.

Historisches Jahrbuch 42, 1: E. Reinhard, Der Züricher
Kreis der Hailerfreunde.

Historische Vierteljahrsschrift 28, 4: P. Joachimsen,
Vom Mittelalter zur Reformation (Auseinandersetzung
mit Bardach).

Die Heimat. Monatsschrift des Vereins zur Pflege der
Natur- und Landeskunde in Schle>wig-Holstein, Ham-
burg, Lübeck und dem Fürstentum Lübeck :^2, 10:

Mensin g. Ein glücklicher Fund zum Schleswig-Holstein-
schen Wörterbitcli (Wilstermarsch).

Upstalsboom-Blätter, 10 u. 11: G. Blikslager, Er-
gänzungen zu Doornkaat Koolmans Wörterbuch der ost-

friesischeu Sprache. — C. Borchling, Aus der älteren
Eechtssprache Ostfrieslands.

Mühlhäuser Qeschlchtsblätter 22 : Hugo G r o t h , Familien-
und Personennamen aus dem 14. Jahrhundert.

Mitteilungen des Wetzlarer Qeschlchtsvereins 8: Briefe
von Goethe, von Lotte und aus Lottens Kreise, mitg.
von H. Gloel. — List, Beziehungen zum Goethekreis.

Mitteilungen des Oberhessischen Qeschlchtsvereins.
N. F., Bd. 24: W. Velke, Der erste Lutherdrucker
stammt aus Grünberg in Oberhessen.

Zs. für die Qeschichte des Oberrheins 76, 3: J. Wille,
Johann Keuchlin. — J. Ficker, Das Bildnis Reuchlins.

—

K. Schottenloher, J. Reuchhn und das humanistische
Buchwesen. — W. Brambach, Reuchlins Bibliothek.

Württembergische Vierteljahrshefte für Landesge-
schichte, 1921: J. Goessler, An der Schwelle vom
germanischen Altertum zum Mittelalter.

Zs. des Vereins für Qeschichte Schlesiens LVI: K.
Wutke, Der Minnesänger Herzog Heinrich von Pressela
in der bisherigen Beurteilung.

Ungarische Jahrbücher II, 2: Th. Thienemann, Die
deutschen Lehnwörter der ungarischen Sprache.

Volk und Scholle 3; G. Wolff, Chatten, Alemannen und
Franken in Kurhessen und in der Wetterau.

Mitteilungen der schlesischen Qesellschaft für Volks-
kunde, hrsg. von Theodor S iebs. 21. Band: F. Kampe rs,

Gnostisches im „Parzival" imd in den verwandten Dich-
tungen. — J. Klap per, Das Aberglaubenverzeichnis des
Antonin von Florenz. — Fr. Andreae, Volkskundliches
aus schlesischen Städtechroniken. — G. Schoppe, Die
ältesten Quellen für ein schlesisches Wörterbuch. — W. E.
Peuckert, Niederschlesische Sagen. — W. MOller-
Rüdersdorf, Volkssagen aus dem Isergebirge. — E.
Goldmann, Zwei bislier unbekannte Sagen aus dem
Bober-Katzbach-Gebirge. — W. Schremmer, Verarmung
und Wiedererweckung des Volksgesanges. — Ders., Zwei
alte schlesische Tänze. — H. Wocke, Zum deutschen
Soldatenlied. — Ders., F. A. L. Jakob, ein Pfleger des
Volksgesanges. — Ders., Schlesische Volkslieder. —
K. Ol brich, Volkslieder und Sagen aus der Umgegend
des Zobtengebirges. — A. Perl ick. Aus einem ober-
schlesischen Dorfe. — K. Rotber, „Schlosel" und „schlo-

weiss". — Fr. Vogt, Wolf v. ünwerth f. — H. Jantzen,
Paul Drechsler f. — 22. Band: W. Kroll, Antike Zauber-
bücher. — K. Friedrichs, Das Recht in den Kinder-
und Hausmärchen. — W. E. Peuckert, Zu Dähnhardts
Natursagen. — A. Perliok, Scherzfragen aus Rokittnitz
in Oberschlesien. — Fr. Graebisoh, Verdopplung und
Wiederholung im Schlesischen in der Wort- und Satz-

bildung. — G. Schoppe, Eine schlesische Dialektprobe
aus dem 17. Jahrh. — W. Jungandreas, Mozagotls
Wetterwolke. — W. Schremmer, Wie Kinderlieder
wandern und entstehen. — K. Olbrich, Aus meiner
Sammelmappe. — H. Wocke, Zur soldatischen Volks-
kunde. — K. Rother, Kinderreime. — E. Dinter,
Breslauer Auszählreime. — 23. Band: G. Herbig, Re-
ligion und Kultus der Etrusker. — H. de Boor, Zur
Eckensage. — W. Jungandreas, Einiges über die

Bildung deutscher Familiennamen. — Ders., Die Her-
stellung von Pestkugeln. — J. Klapper, Adelaide. —
K. Olbrich, Justinus Kerner und der deutsche Volks-
glaube. — M. Wocke, Ibsen und das norwegische
Märchen. — P. Knötel, Die volkstümlichen Heüigen-
gestalten in der schlesischen Kunst. — A. Gör lieh,
Zwei Sagen aus Langendorf bei Ziegenhals. — K.flother,
Dorfreimereien.

Archiv für die gesamte Psychologie 43, 1: J. Fischer,
Ueber das Entstehen und V'trstehen von Namen.

Zs. für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft
16, 5: Th. A. Meyer, Das deutsche Drama und seine

Form.

Archiv für Musikwissenschaft IV, 2 u. 3: Hans Mers-
mann, Grundlagen einer musikalischen Volkslied-

forschung.

Die christliche Welt 36, 27: H. Knittermeyer, Goethe
und die Religion.

Freiburger Diözesan-Archiv, Bd. 50: K. Bertsche, Die
Werke Abrahams a Sancta Clara in ihren Frühdrucken.
32 S. 8". (Auch als Sonderdruck im Selbstverlag des

Verfassers, Schwetzingen bei Heidelberg, erschienen.)

Archiv für Religionswissenschaft 21, 1'2: W. Rousset,
Der verborgene Heilige. — W.Stammler, Studien zur
Geschichte der Mystik in Norddeutschland.

Der Islam 12, 3/4: J. H. Mordtmann, Das Ei des

Columbus. — J. R u s k a , Woher kommt das Wort Tara?
(aus dem arab. tarh = Abzug).

Zs. der Deutschen Morgenländischen Qesellschaft 76, 2:

Joh. Friedrich, Die hethitische Sprache.

Deutsche Rundschau, Juli: M. Kr am m er, Th. Fontanes
Erinnerungen an Herm. Wagener. — R. Schade, Das
Idjdl von Berka. Ein neuer Goethe-Fund. — C. Wandrey,
Immermann und die deutsche Gegenwart. — G. Roethe,
Neue Literatur über E. T. A. Hoifmann. — August:
R. Smekal, Theaterprobleme der Romantik. Un-
bekanntes von Clemens Brentano. — Sept.; M. Lohan,
Der Philister. — Okt. 1922: G. B. Volz, Shakespeare
am Hofe Friedrichs des Grossen.

Deutsche Revue, 47. Jahrg., Mai 1922: H. v. Arnim,
Entstehung und Anordnung der römischen Elegien Goethes.
— Juni 1922: W. Dibelius, Eine neue Shakespeare-

Biographie (von Alois Brandl). —August 1922: G.Pancon-
ceUi-Calzia, Experimentalphonetik und Sprachwissen-

schaft. — A. Dreyer, Oberammergauer Passionsspiele

im 19. Jahrhundert. — Oktober 1922: F. Brie, Die Bühne
Shakespeares. — November: E. Petzet, Aus dem Brief-

wechsel Emanuel Geibels mit Paul Heyse. — G. Kauf-
mann, Luther und die Reform der deutschen Uni-

versitäten. — M. Silber, über das Tragische.

Der Türmer 24, 11: R. Zimmermann, Der Tonkünstler

E. T. A. Hoffmann.

Preussische Jahrbücher 187, 3: G. Mayer, Goethes
Totentanz, eme visionäre Ballade. — A. von Harnack,
Petrarka über sich selbst. — 188, 3: H, Herrmann,
Andreas Gryphius als Quelle für Gerhard Hauptmann
(für Florian'Gever). — L. Winkler, Deutsche Rechts-

sprichwörter. -"190, 1; Okt. 1922: W. Küchler, Romain
RoUands Schioksalsgang.

Konservative Monatsschrift, März: H. Benz mann , Graf
Moritz von Strachwitz.
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Historisch-politische Blätter 10: J. Honig, Die „Sohle-
sischen Provinzialblätter" von 1785— 1849 in ihrer literar-

geschichtliohen Bedeutung.

Das literarische Echo 24. 21/22: G. Witkowski, Goethe-
Schriften. — 28: J. Kühn, Stifters „Witiko". — A. L.
Schenker, Zu Kellers „Don Correa". — C. Walther,
Ein Brief zu Gutzkows „Liesli". — A. Pott hoff,
Eichenrlorff als Cervantes-Uebersetzer. — 24: L.Fürst,
Der Kaufherr in der Literatur. — C. Touaillon,
Frauenromane.

Die schöne Literatur. Beilage zum Literarischen Zentral-
blatt 19: W. Scheller, Verlaine. — Karl Gjellerup,
Der Dichter und Denker. Sein Leben in Selbstzeugnissen
und Briefen. 1. B. (A. Fache). — 21: L. Voss, Goethes
unsterbliche Freundin Charlotte von Stein (Mally Behler).— V. Helm, Gedanken über Goethe (W. Vesper). —
24: G. Keckeis, Die bewegenden Kräfte der schönen
Literatur (A. Fache).

Kölnische Zeitung, 11. Nov. Nr. 789: A. Schröer, Ueberdie
Spraolie als Kunst und die Weltmaohtstellung der Eng-
länder.

Verslagen en Mededeelingen der Kon. VI. Academie
1922, Jan.: L. Willems, De Bibliographie van Slarter's
„Frieschen Lusthof". — G. Segers, Vondel, Onze
Vlaambche Dante. — Shakespeare's vierde eeuwfeest. —
A. J. J. Vandevelde en Chr. de Bruycker, Bijdrage
tot den Woordenschat. Een chemische woordenlijst. —
J. Gessler, Die Pierts. Topographische, taal- en ge-
schiedkundige aanteekeningen om en over het Peertshuis
in de Peertsdemerstraat, te Hasselt. — J. Muylder-
mans, Historie van Sieur Anneessens. — Febr.: M.
Sabbe, Uit den humanistenkring rondom Plantin. —
Ders., Heeft Vondel Zuid-Nederland bezocht? — L.
Willems, Lesicographische sprokkelingen. — J.Jacobs.
De „Middlenederlandache" schrijf- en spreektal.

Museum XXIX, 9: Juni 1922: H. Poutsma, Mood and
Tense of the English verb. — 6. Cohen, Mj'steres et
Woralites du ms. «17 de Chantilly. — 1112. August'Sep-
tember 1922: H. Thu r ne yse n , Die irische Helden- und
Königssage bis zum 17. Jahrhundert. — P. Hamelius,
Introduction ä la litterature lran(;aise et ilamande de
Belgique. — Shakespeares Quellen IL E. F i s c h e r

,

Quellen zu Romeo und Julie. — G. G. Nicholson,
Kecherches philologiques romanes.

De Qids, Juli 1922: A. Roland Holst. Shelley: een af-
scheid. — September: Andre Julies, Shelley's Päd naar
de Dichtkunst.

De Nieuwe Qids, Juli 1922: D. Spanjaard, Shelley, de
Dichter der Universeele Liefde. (Forts, in den folgenden
Heften.) — K. H. de Raaf, Shellev and de Slang. —
September: W.Kloos, Percy Bysslfe Shelley in Neder-
land.

Videnskapsselskapets Skrifter, Kristiania. II. Hist.-
filos. Klasse. Kri.stiiinia, Dybwad in Komm. (Lex. b".)

Inh.: 192u, Nr. 5: Kagnvald 1 Versen , Bokmal og talemäl
i Norge 1560—1680. 1. Ftsyn over lydverket. X. 812 S. —
1921, Nr. 5: Aclulle Burgun, Le developpement lin-
quistique en Norvege depuis lsl4. 111, 2\ö S. — 1921,
Nr. 8: Ernst W. Selmer, Tonelag og tonefald i Bergens
bymaal. 9ti S.

Lund Universitets Arsskrift. N. F. Avd. 1. Lund.
Gleerup. Leipzig. Harrassowitz. gr. 8". Inh.: Bd. 15.
Nr. b: S. B. Liljegren, American and European in
the works of Henry James. 1920. (VIII, 58 S.) — Bd. 10,
Nr. 4: Le Purgat'oire de Saint Patrice du manuscrit
de la Bibliotheque Nationale, Fonds fran^ais 25 545,
publie pour la premiere fois par Marianne Mörner.
Teste avec notes et glossaire. 1920. (XXVIl, 61 S.) —
Bd. 16, Nr. 6: Ivan Pauli, Coutribution k l'etude du
vocabulaire d'Alphonse Daudet. 1921. (XII, 109 S.) —
Bd. 17, Nr. 4: Les Proverbes de bon enseignement de
Nicole Bozon publies pour la premiere fois par A. Chr.
Thorn. Texte avec notes et glossaire. 1921. (XXXI
05 S. mit 8 Tabellen.)

Transactions and proceedings of the American Philo-
logical Association, 192U. Vol. LI. Cleveland, Ohio.
(Darm u. a.: A. L. Keith, Homer, Vergil, and Milton
in their use of images from nature.)

Revue n^oscholastique de Philosophie XXIII, Nov. 1921:

A. Bacci, Philosophie et poesie dans le poeme de Dante.
— XXIV, Febr. 19^2: C. H. Grandgent, Dante scholar
and philosopher.

Revue bleue LX, 9: G. A. Cesareo, Un quatrain inedit

de Lamartine et les notes sur son Petrarque.

Revue des cours et Conferences XXUI, 1: P. Hazard,
Les influences etrangeres sur Lamartine (Les premiferes

Meditations).

Nouyelle Revue d'ltalie XVIII, 11: A. Mancsrella,
Realite et Imagination dans la „Vie" de Benvenuto
Cellini. — XIX, 2: P. de M on tera. Quelques jugements
d'Andre Chenier sur la litterature italienne. — 3: B.
Donati, Notes sur Vico; Souvenirs d'une lecture dans
les archives de Jules Michelet. — 4: Fr. Picco, La
culture italienne de Louise Labe. — 5: P. Arbelet,
Stendhal et les peintres Italiens. — G. Bourgin, Mazzini:
k l'occasion du cinquantenaire de sa mort. — L. Pastine,
Les lais bretons et la legende de Tristan. — 6: M.
Cezilly, ügo Foscolo et quelques-uns de nos ecrivains.

—

P. Fournir, Alfred de Musset ä son frere revenant
d'ltalie. — 7—9: C. Levi, Moli^re „dramatis persona"
dans le theätre Italien. — P. Toldo, Pour Moliere. —
J. Arnavon, Les influences italiennes dans l'ceuvre de
Moliere. — E. Ripert, Le centrnaire de Moliere a l'Dni-

versite de Bologne. — M. Mignon, Moliere et Goldoni.

Etudes italiennes IV, 3: G. Maugain, Dante ä la Sor-
bonne en 1680. — H. Hauvette, Notes sur la jeunesse
de l'Arioste. (Forts.)

Bulletin du Jubile. Comite franijais catholique pour la

celebration du sixieme centenairu de la mort de Dante
Alighieri, Nr. 5: P. Mandonnet, „Theologus Dantes". —
P. de Nolhac, Un traducteur de Dante au temps de
la Pleiade: Guy Le Fevre de la Boderie. — J. Festu-
giferes, Dante e Marsile Ficin. — P. Mandonnet,
Dante et le voyage de Mahomet au Paradis. — H.
Codi in, Les enigmes de la Divine Comedie (Besprechung
des Buches von A. Masseron).

Revue beige de Philologie et d'histoire I, 1: A. L. Corin,
A propos de la traduction fran^aise des Sei-mons de Tauler
par le Pere Hugueuy O. P. — Maget et juncfrowe. —
P. Hamelius, La litterature des proscrits en Angle-
terre. — 2: P. Marchot, Le nom de lieu gaulois Camoos
„La Courbe". — A. Vincent, Les diminutifs de noms
propres de lieux. — H. Liebrecht, Les „Comediens
de Campagne" k Bruxelles au XVII« sifecle. — J. Van-
nerus, Les Chaumont germaniques. Notes de topo-
nymie. — P. Lvna, Onuitgegeven Refereinen (Brüssel.

Hs. II, 119).

Rendiconti del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere,
S. II, LV, 1922, 1-5: C. Gottifredi, I primi contatti
del Manzoni oolle opere di Sigismondo Boldoni. —-6—10:
N. Zingarelli, Giovanni figlio di Dante Alighieri.

La Bibliofilia XXIV, 1-3. AprUe-giugno 1922: F. Toesca,
Sandro Botticelli e Dante. -- F. Ureti, Le edizioni e
gli editori del „Dittamondo". — G. M. Monti, Biblio-
grafia della Laude. (Forts.) — C. Frati, Bibliografia
degli scritti di Leon Dorez.

Rivista della Societä fiiologica friulanalll, 1: G. Cumin,
Vita del CO. Ermes di CoUoredo. — B. Chiurlo, Una
traduzione friulana dei Promessi Sposi. — 2: A. Schla-
ff ini, Eseroizi di versione dal volgare friulano in
latino nei sec. XIV in una scuola notarile cividalese. —
C. Sgroi, Un carteggio inedito di G. I. Ascoli e le sue
relazioni con Corrado Avolio.

Rivista romana II, 6 — 7: G. M Monti, Simonae Pasquino
(über die Novelle von Boccaccio und die Nachahmungen
von Hans Sachs und Alfred de Musset).

La Rassegna XXX, 5—6: F. Pellegrini, Jacopo Ca-
valcanti rimatore fiorentino del secolo XIII.

Rassegna NazionaleXLIV, Juni 1922: G.Jannone, Quettro
nuove lettere di Pietro Giordani a Lazzaro Papi.
August: G. Piazza, L'„ottiniismo" e la sanita di Gia
como Leopardi.

L' idea nazionale. 20. April 1922: C. Calcaterra, Artur_
Graf. — 10. Juni: F. Ercole, 11 pensiero politico d^
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. Dante. — 31. August: Peer Gynt, Pasooli dantista. —
13. Sept.: L. ValTi, Dante e il „buon metodo".

Pagine istriane, N. S. I, 1—2: G. Quarantotto, Echi
leopardiani in una „barbara" del Carducci.

Nuova Antologia 1207: T. Mantovani, Paolo Ferrari
nel centenario della nascita. — G. F. Gobbi, La casa
6 la »illa di Alessandro Manzoni. — 1208: F. Pioco,
„Italianisants" che scompaiono: Emile Picot. — G. N.
Garibaldi, Bievocazioni storiohe: Cecco Angiolieri. —
12(19: A. Colasanti, H Seicento nella storia della

civiltä e deli' arte italiana. — L. Frati, Casanova a
Bologna. — 1211: C. Ricci, Giacomo Leopardi a ßa-
venna. — F. P. Mule, Giovanni Cena poeta. — G.
Calisti, L' attentato di Anagni e una laude di Jacopone
da Todi. — 1212: C. Levi, La figura del „Giornalista"
nel teatro italiano.

II Marzocco SXVII, 27: G. Antonucci, De lombardo et

lumaca. — 31: A. Lumbroso, (Jn autografo inedito

manzoniano. — 34: P. Rajna, L' edizione critica nazio-

nale delle opere di F. Petrarca.

La Critica XX, 4: B. Croce, Note sulla poesia italiana

e straniera del secolo decimonono. XIX. Leopardi. —
G. Br

o

gnoligo , Appunti per la storia della cultura in

Italia nella seconda meta del secolo XIX. IV'. La cultura
veneta. (Korts.) — C. Zacchetti, Reminiscenze e imi-

tazioni nella letteratura italiana durante la secouda meta
del See. XIX. XV. Su alcune derivazioni neue poesie di

Giovanni Paaooli. — XX, 5: G. Brognoligo, Appunti
per la storia della cultura in Italia nella seconda meta
del secolo XIX. VI. La cultura veneta. (Forts.)

La Nuova Critica I, 5 — 6: F. Biondolillo, L' unitä
spirituale nella Divina Commedia. — G. Longo, II canto
di Manfredi. — C. Sgroi, Noterella di critica dantesca.

La Lettura XXII, 5: G. Biagi, Renato Fucini nella vita

e nell' arte. — 7: L. Rava, TJgo Foscolo, Giuseppe
Mazzini. — R. Barbiera, Neil' ombra di Cesare Cantü. —
8: C. Pascal, Leopardi e Tommaseo.

Paraviana II, 8: G. Bertacchi, La „lonza leggera" della

Divina Commedia e la „pantera vagante per tutti i salti

e i pascoli d' Italia". — M. Rigillo, II oanonicato di

Giacomo Leopardi.

Arte e Vita III, 4: M. L. Cervini, Intorno a Jacopone
da Todi. — 5: A. Faggi, Influssi rosminiani nella
letteratura. — G. Bertoni, Intorno alle origini del-

r epopea francese. — 6: G. Bertoni, II pensiero politico

di Dante. — G. Salvador!, II Sole d' Assisi.

Estudios Franciscanoes XXVII, 1921, Ott.-Dic: P. R. M.
de Manresa, Dante Alighieri. La Divina Commedia
epopeia de la fe religiosa. — P. M. de Mieras, Doctrina
de Dante sobre la visio beatifica.

Neu erschienene Bücher.

Bender,H. B., The Home of thelndo-Europeaus. Princeton
University Press. .58 S. 8". Doli. 1.10.

Bethe, E., Märchen, Sage, Mythus. Leipzig, Quelle &,

Meyer. XI, 132 S. 8». M. 160.

Böklen, Ernst, Die Entstehung der Sprache im Lichte
des Mvthos. Mit 27 Abb. Berlin, Stuttgart, Leipzig,
W. Kohlhammer. 1922. 213 S. 4». M. 7.50.

Busse, Bruno, Dr., Das Drama. 3. 4. Leipzig und Berlin,
B. G. Teubner. 1922. kl. 8" = Aus Natur und Geistes-
welt. Bd. 289. 3. Vom Sturm und Drang bis zum
Realismus. 2. Aufl. bearb. von Albert Ludwig und Kurt
Glaser. 134 S. Bd. 290. 4. Vom Realismus bis zur Gegen-
wart. 2. Aufl. bearb. von A. Ludwig und K. Glaser.
128 S.

Erdmann, Karl Otto, Die Bedeutvmg des Wortes. Auf-
sätze aus dem Grenzgebiet der Spraohpsjxhologie und
Logik. 3. Aufl. (Manuldr. 1910.) Leipzig, H. Haessel
Verl. 1922. XII, 226 S. 8». M. 300: Hlwbd. M. .500.

Lehmann, Paul, Mittellateinische Verse in Distinctiones
monastioae et morales vom Anfang des 1.3. Jahrhunderts.
München, Verlag der Bayer. Akademie der Wissen-
schaften; G. Franzscher Verl. in Komm. 1922. 28 S.

gr. 8° = Sitzungsberichte der bayer. Akad. der Wiss.
Philos.-philol. und bist. Klasse. Jg. 63. 1922. Abb. 2

M. 10.

Meillet, A., Introduction äl'etude comparative deslangues
indo-europeennes. .5. ed. revue, corrigee et augmentee.
Paris, Haohette. XXIII, 494 S. 8». Fr. 30.

Petersson, Herbert, Studien über die indogermanisch©
Heteroklise. Skrifter utgivna av vetenskaps-societeten

i Lund. Bd. 1. Lund, Gleerup. 1921. 283 S. 8'^

Sallwürk, Ernst von, Geschichte als Kulturwissenschaft.

Langensalza, H. Beyer & Söhne. 1922. IV, 242 S. 8» =
Fr. Manns pädag. Magazin. Heft 900. Gz. M. 14, Schlz.

M. 25.

Schuchardt, Hugo, Sprachliche Beziehung. Berlin, Verlag

der Akademie der Wissenschaften; Vereinigung wissen-

schaftl. Verleger in Komm. 1922. S. la9—209. 4". Um-
schlagt. M. —.SO-t-eOC/o T. Aus: Sitzungsberichte der

Preuss. Akad. der Wiss. Phil.-hist. Kl. 1922. 24.

Solmsenf, Felix, Indogermanische Eigennamen als Spiegel

der Kulturgeschichte. Hrsg. und bearb. von Ernst

Fraenkel. Heidelberg, Carl Winter Verl. 1922. XI,

261 S. 8" = Indogermanische Bibliothek. Abt. 4, Bd. 2.

M. 7-l-3900'',o T.; geb. M. 9-f 3900'Vo T.

Young, Karl, Ordo Prophetarum. Reprinted from the

Transaotions of the Wisconsin Academy of Sciences, Art»

and Letters. Vol. XX.

Alffen, Rob., Das Verhältnis der Giessener Mundart zu

den Nachbarmundarten nach dem hochtonigen Vokalismus.

Giess. Diss. Teildruck. 16 S. 8».

Bach, Matthew G., AVieland's Attitüde toward Woman
and her Cultural and Social Rslations. Columbia Uni-

versity Gerraanic Studies. New York, Columbia Uni-

versity Press. XVI, 100 S. 8". Doli. 1.50.

Bartels, Adolf, Friedrich Hebbel und die Juden. Das

literar. Judentum seiner Zeit. München, Deutscher Volks-

Verlag. 1922. 64 S. 8" = Deutsclila:nds führende Männer
und das Judentum. Bd. 5. Gz. M. 65, Schlz. d. BV.

Bechtold, Arthur, Kritisclies Verzeichnis der Schriften

Johann Michael Moscheroschs. Nebst einem Verzeichnis

der über ihn erschienenen Schriften. Nebst 15 [1 farb.|

Nachb. [auf Taf.]. München. H. Stobbe. 1922. 82 S.

gr. 8" = Einzelschriften zur Bücher- und Handschriften-

kunde. Bd. 2. M. 250; bei Subskription auf die ganze

Serie 15% Ermässigung.
Bell, Clair H., The Sister's Son in the Medieval Germanic

Epic. A Study in the Survival of Matriliny. University

of California Publications in Modern Philology X, 2,

S. 67—182. Berkeley, University of California Press.

Bertsche, Karl, Ab'raham a Sancta Clara. 2., verb. u.

verm. Aufl. 4. -6. Tsd. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag.

1922. 204 S. 8» = Fahrer des Volkes. Bd. 22. Tatsächl.

Verkaufspr. M. 100.

Bertsche, Karl, Die Werke Abrahams a Sancta Clara in

ihren Frühdrucken. Schwetzingen bei Heidelberg Ihs.],

Selbstverlag [verkehrt nur direkt]. 1922. 32 S. S". M. 50.

[Aus: Freiburger Diözesan-Archiv. Bd. 50.]

Bieder, Th., Geschichte der Germanen forsohung. II. reil.

1806-1870. Leipzig, Weicher. IV, 179 S. 8». Mit einer

Runentafel. M. 112. „ , , „
Bielschowskv, Albert, Goethe. In 2 Bänden. Bd. 1, 2.

42 Aufl 138.-^140. Tsd. München, C. H. Beoksche Verlh.

1922 8". M. 2500; Ltvbd. M. 3600; Hldrbd. M. 5500.

1 Mit 1 Photogr. XI, 522 S. 2. Mit 1 Photogr. V, 757 S.

B o b b e , Heinrich, Mittelhochdeutsche Katharinen-Legenden

in Reimen. Eine Quellenuntersuchung. Berlm, E.Ebermg.

1922. VIII, 72 S. o-r. 8" = Germanische Studien. Heft 19.

Boiie, Wilhelm, Goethes Leben. 6. Berlin, E. S. Mittler &
Sohn 19^3. 8". [6.] 178H und 1787. Die Flucht nach

dem Süden. Mit zahlr. Abb. fim Text u, auf Taf.] XVI,

500 S. Gz. M. 7.20; Pappbd. M. 11.40; Lwbd. M. 15.

Bd. 4 und 5 erscheinen später.

Bode Wilhelm, Goethes Leben im Garten am Stern.

37 _42. Tsd. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1922. XVI,

359 S. mit Abb., Taf. 8». M. 450; Pappbd. M. 555; Lwbd.

M. 630.
, ^^

Bohnenblust, Theodor, Anfänge des Künstlertums bei

C F Meyer. Studie auf Grund ungedruckter Gedichte.

5
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Leipzig, H. Haessel Verl. 1922. 86 8. gr. S». M. 300:

geb. M. 450.

BrodfUhrer, Eduard, Untersuchungen zur vorlutherischen
Bibelübersetzung. Eine svntakt. Studie. Halle (Saale),

M. Niemeyer. 1922. IS, 004 S. gr. 8" = Hermaea. 14.

Gz. M. STScblz. d. BV.
Ijrun, Louis, Hebbel mit besonderer Berücksiclitigung
seiner Persönlichkeit und seiner Lyrik. Leipzig, H. Haessel
Verl. 1922. XXIII, 1271 S. gr. 8». M. 4U00; Hlwbd,
M. 4400. Nicht Uebersetzung, sondern Umgestaltung
der franz. Ausg. 1914. Ausg. 1919.

Bürck, Emma, Sprachgebrauch und Beim in Hartmans
Iwein. Mit einem Beimwörterb. zum Iwein. Münclien,
G. D. W. Callwev. 1922. 81 S. e;r. 8» = Münchener
Texte. Erg.-Beilie, Heft 2. (Umschlagt.: Erg.-ßeilie 2,

Heft 1.). Gz. M. l.GO.

Campbell, Thomas Moodv, Hebbel, Ibsen and tlie analytic
exposition. Heidelberg, "Carl Winter Verl 1922. 90 S.

8". Pappbd. M. 3 4-3900% T.
Dehmel, Eichard, Mein Leben. Als Hs. gedr. (Hrsg. von
Gustav Kirstein, Alfred Mombert und Eobert
Petsch.) Leipzig, Hospitalstr. IIa, Geschäftsstelle der
Dehmel-Gesellscliaft. 1922. 4.5 S. 4" = Drucke der
Dehmel-Gesellschaft. Druck 2. Nicht im Buchhandel.
Nur für Subskribenten, Pappbd. M. 320.

Deinhardt. Heinrich, Beiträge zur Würdigung Scbillers.

Briefe über die ästbet. Erziehung des Mensclien, neu
lirsg. u. eingel. von Günther Wachsmuth. 1. Aufl.
1.-3. Tsd. Stuttgart, Der Kommende Tag. 1922. XXII.
180 S. gr. 8" = Goetheanum Bücherei. Gz. M. 3.50;

Hlwbd. M. 5; Schlz. d. BV.
Edda, üebertr. von Felix Genzmer. Mit Einl. u. Anni.
von Andreas Hcusler. Bd. 2. Jena, E. Diederichs.
1922. 8» -= Thule. Bd. 2. 2. Götterdichtung und Spruch-
dichtung. 11.—20. Tsd. 203 S. Gz. M. 3.50; geb. M. 7:

Hpergbd. M. 9..50; Hldrbd. Mi 15; Schlz. d. BV.
Engert, Horst, Gerhart Hauptmanns Sucher- Dramen.
Leipzig und Berlin, B. G. Teubner. 1922. IV, 108 S.

gr. 8" - Zeitschrift für Deutschkunde. Erg.-Heft 18.

Gz. M. 1.60, Schlz. 60; für Abonnenten Gz. M. 130;
Schlz. M. 60.

Faesi. Robert, Rainer Maria Rilke. 2.. leicbt veränd.
Aufl. 4.-8. Tsd. Mit einer Eilke-Bibliographie von
Fritz Adolf Hünicb. Zürich, Leipzig, Wien, Amalthea-
Verlag. 1922. 87 S., 1 Taf. 8» -. Amalthea-Bücherei.
Bd. 3. M. 40 + 30<>;o T.

Feilchenfeld, Walter, Der Eiufluss .Jacob Böhmes auf
Novalis. Berlin, E. Ehering. 1922. VII, 107 S. gr. 8" -=

Germanische Studien. Heft 22. M. 300.

Festgabe zum sechzigsten Geburtstag von Adolf Barrels.
Herausgegeben vom Bartels-Bund durch Walter Loose.
Mit Adolf Bartels' Bildni;? und Namenszug. Leipzig,
Haessel. Brosch. M. 600; geb. M. 800; handgebundener
Halbpergamentband, mit Bild der Bartels-Büste M. 2000.

(Darin u. a. : Claus Wulf, Adolf Bartels und seine
dithmarsische Heimat. — Paul Scb reckenbach, Adolf
Bartels als Romandichter. — Willielm Lobsien, Das
Stammesepos der Dithmarscher. — Ludwig Bück, Adolf
Bartels als Dramatiker. — Theobald Bieder, „Hebbeliana'".
— Heinrich ^Volf, „Les.sing und die .Juden". — Haus
Severus Ziegler, .\dolf Bartels und sein „Deutsches
Schrifttum''. — Emil Herfurtli, V"om echten Weimar-
geist. — Heinrich Sohnrey, Adolf Bartels und das
Land. — Bruno Tanzmann, Adolf Bartels und das
Bauerntum. — AValter Loose, Vom Volkstum. —Alfred
Rotli, Ein völkischer Vorkämpfer. — Heinrich Class,
.\dolf Bartels als Wegbereiter völkischer Wiedergeburt.
— Friedrich Andersen, Adolf Bartels ;Js religiöser
Cliarakter. — Hans von Wol zogen, Deutschchristen-
tum. — Joachim Kurd Niedlich, Adolf Bartels und
der Bund für deutsche Kirche. — Richard Bebm, Adolf
Bartels. — Anhang: Walter Loose, Verzeichnis sämt-
licher Veröffentlichungen von Adolf Bartels.)

Frevhan, Max, Gerhart Hauptmann. Berlin, E. S.

Mittler & Sohn. 1922. VIII, 153 S. gr. S«. M. 125; geb.
M. 180.

Geibel, Emanuel. — Der Briefwechsel von Emanuel Geibel
und Paul Hevse. Hrsg. von Erich Petzet. München,
J. F. Lehmaniis Verl. 1922. XXVI1I,3.56 S. 8». Gz. M. 6;
geb. M. 9; Schlz. d. BV.

Germania romana. Ein Bilder-Atlas, hrsg. von der Röm.-
germ. Kommission des Deutschen Archäolog. Inst. Bam-
berg, C. C. Büchners Verl. in Komm. 1922. XXIV S.,

100 S. Abb. 4". M. 120.

G 1 e i c h e n - R u s s w u rm , Schiller. Berlin, C. Flemming &
C. T. Wi.skott = Lebensbilder aus der deutschen Ver-
gangenheit. M. 100.

Gloel, Heinrich, Goethe und Lotte. Mit vieleEBBilderu
|ira Text und auf Taf.]. Berlin, E. S. Mittler & Sohn.
1922. XH, 189 S. 8». Liebhaber-Ausg. Pappbd. M. 375.

Göchhausen, Luise von. Die G'öchhausen. Briefe einer

Hofdame aus dem klass. Weimar. Zum ei-sten Male
gesamm. u. hrsg. von Werner Deetjen. Berlin, E. S.

Mittler & Sohn. 1923. VIII, 192 S. mit Abb., Taf. 8».

Gz. M. 3.80; Pappbd. M. 6.30; Lwbd. M. 9.50; Ldrbd. M. 19.

Goethe. Johann Wolfgang von. Aus meinem Leben.
Dichtung und Wahrheit. Einl. von Karl Heine mann.
Mit vielen Bildern, Silhouetten, Handschriftenproben und
Titelwiedergaben [im Test und auf Taf.]. 2 Bde. Bd. 1, 2.

Leipzig, J. Singer. 1922. XVI, 768 S. gr. 8». Hlwbd.
M. 1500; Luxusausg. M. 12 000.

Goethe. Goethe in Rede und Umgang. Ausw. aus Goethes
Gesprächen von Karl He ine mann. Leipzig, C. F.
Amelang. 1922. 151 S. 8". Gz. Pappbd. M. 2; Hlwbd.
M. 3; Schlz. d. BV.

Goethe, J. W. von, Briefe an E. Th. Langer, hrsg. von
Paul Zimmermann. Wolfenbüttel, J. Zwissler. 1922.

34 S., 2 S. Faks. 8". M. 50. Aus: Braunschweigisches
Jahrbuch 1922.

Goethe, Briefwechsel mit Marianne von Willemer. Hrsg.
von Max Hecker. 4. Aufl. Leipzig, Insel-Verlag. 1922.

LVI, 436 S., 3 Taf. 80. Hlwbd. M. 600; Hldrbd. M. 1200.

Gottscheds Briefwechsel mit dem Nürnberger Natur-
forscher Martinus Frobenius Ledermüller. Hrs^. von
Emil Reiche. Leipzig, Verlag Kurt Scholze Nachf.
Gz. M. 8; Hldrbd. M. 12.

Greferath, Tb, Studien zu den Mundarten zwischen
Köln, Jülich, M.-Gladbach und Neuss. Mit einer Karte.
Marburg, Elwert = Deutsche Dialektgeographie XI.
128 S. S".

Grimm, Jakob, und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörtei-
buch. Bd. 4, Abt. 1, Tl. 6, Lfg. 3: Grille-Gross. Bearb.
von Artur Hübner. Sp. 321—480. Leipzig. S. Hirzel.

1922. 4». Gz. M. 120.

Grimme, Hubert. Plattdeutsehe Mundarten. 2., durchges.
Aufl. Berlin und Leipzig, Vereinigung wissenschaitl.
Verleger. 1922. 1-52 8. kl. 8» = Sammlung Göschen. 461.

Pappbd. M. 48.

Groth, Klaus. Briefe über Hochdeutsch und Plattdeutsch.
6.— 10. Tsd. Hamburg, Quickborn- Verlag. 1922. 83 S,

kl. 8" = Quickborn-Bücber. Bd. 6. M. .50.

Gudde, Erwin, Gustav, Freiligraths Entwickhmg als

politischer Dichter. Berlin, E. Ehering. 1922. IV, 118 S.

gr. 8" = Germanische Studien. Heft 20. M. 96.

Gülzow, Erich, Ernst Moritz Arndt und Stralsund. Mi(
einem [Titel-]ßilde des Stralsimder Arudtdenkmals. Stral-

sund, Kgl. Regierungs-Buchdruckerei. 1922. 162 S. gr. 8".

M. 18.

Gundolf, Friedrich |d. i. Friedrich Gunde Ifinger],
Heinrich von Kleist. 1. -8. Tsd. Berlin, G. Bondi. 192^;.

173 S. gr. 8». M. 500; Hlwbd. M. 900; Hldrbd. M. 2800.

Häuften, Adolf, Johann Fischart. Ein Literaturbild aus
der Zeit der Gegenreformation. Bd. 2. Berlin und
Leipzig, Vereinigung wissonschaftl. Verleger. 1922. gr. 8° -

Schriften des wissenschaftl. Instituts der Elsass-Lothringer
im Reich. 2. 429 S. Gz. M. 11. e. Schlz.

He es. Rieh. A., Ueber die Technik in Grabbes Dramen
..Die Hohenstaufen" und ,. Napoleon". Giess. Diss. Auszug.
17 S. 8».

Heine, H., Poesie Liriche, commentate da E. Maddalena.
Bologna, Zanichelli. XV, 97. [Raccolta di classici stranieri

con note.]

Herrmann, Paul, Erläuterungen zu den ersten ueuJi

Büchern der dänischen Geschichte des Saxo Grammaticus.
Tl. 2. Kommentar. Leipzig, Wilh. Engelmanu. 1922. 8".

2. Die Heldensagen des Saxo Grammaticus. Mit Abb. im
TVxt. XXIV, 668 S. Gz. Lwbd. M. 13.

H o f ni a n n , Johannes, Gustav Freytag als Politiker, .Journa-

list und Mensch. Mit unveröffentl. Briefen von Freytag'
und Max Jordan. Eingel. u. hrsg. Leipzig, J J. Weber.
1922. 68 S., 1 Titelb. gr. 8». M. 180; Hlwbd. M. 250.
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Hoff mann, Ernst Theodor Amadeus, Briefe. Eine Ausw.
(Hrsg. u. eingel. von Eichard Wiener.) "Wien, München,
Leipzig, Rikola Verlag. 1922. 231 S. 8" = Romantik der
Weltliteratur. M. 16U; Hlwbd. M. 240; Hldrbd. M. 500.

Hoops, Heinrich, Sassenart. Niedersächs. Volkssitten und
Bräuche. Bremen, Angelsachsen-Verlag. 1922. X, 123 S.

gr. 8». Gz. Pappbd. M. 3.-W, Schlz. d. BV.

Jacob, Karl, Quellenkunde der deutschen Geschichte im
Mittelalter (bis 1400i. Bd. 1. Berlin und Leipzig, Ver-
einigung wissensrhaftl. Verleger. 1922. kl. 8" = Samm-
lung Göschen. 279. 1.—3., durchgearb. u. verm. Aufl.
124^8. Pappbd. M. 72.

Jellingh aus, H"ermann, Dorfnamen um Osnabrück.
Osnabrück (Neumarkt 8), .J. G. Kisling. 1922. 38 S.

kl. 8». M. 20.

.lohnson, Elizabeth F., Weokherlin's Eclogues of the
Seasons. John Hopkins Diss. Tübingen, Laupp. 78 S. 8".

Junk, Victor, Die Epigonen des höfischen Epos. Ausw.
aus deutschen Dichtungen des 13. Jahrb. Neudr. Berlin
und Leipzig, Vereinigung -Wissenschaft!. Verleger. 1922.

143 S. kl. S" = Sammlung Göschen. 289. Gz. Pappbd.
M. 1, Schlz. M. 160.

Kahlo, Gerhard, Niedersächsisclie Sagen, hrsg. Tl. 1.

Leipzig-Gohlis, H. Eichblatt. 1923 [Ausg.: 1922]. 8» =
Eichblatts deutscher Sagenschatz. Bd. 7. 1. Provinz
Sachsen, Braunschweig und Anhalt. Mit Titelb. XVI,
212 S. Gz. M. 2..50: geb. M. 3.7.=., Schlz. d. BV.

Kola t schewsky, Valerius, Dr., Die Lebensanschauung
Jean Pauls und ihr dichterischer Ausdruck. Bern, P. Haupt.
1922. XII, 77 S. gr. 8» = Sprache und Dichtung. Heft 26.

Gz. M. 1.90, Schi. d. BV.
Kreuzer, Oskar, E. T. A. Hoffmann und Bamberg. Bam-
berg 1922, Bamberger Tageblatt [auf Umschl. aufgekl.];

W. E. Hepple in Komm. 32 S. 8". M. 16.

Kühnemann, Eugen, Gerhart Hauptmann. Aus dem
Leben des deutschen Geistes in der Gegenwart. .5 Reden.
München, C. H. Becksohe Verlh. 1922. V, ll-i S. Gz.
M. 1,80, Schlz. d. BV.

Loewenthal, Erich, Studien zu Heines „EeisebiKiern".
Berlin und Leipzig, Mayer & Müller. 1922. VII, 172 S.

gr. 8"-= Palaestra. 138! Gz. M. 2..')0, Schlz. niclit mit-
geteilt.

Lüdeke, Henry, Ludwig Tieck und das alte englische
Theater. Ein Beitr. zur Geschichte der Romantik, l'rank-

furt a. M., M. Diesterweg. 1922. VIII, 373 S. gr. 8» =-

Deutsche Forschungen. Heft 6. M. 420.

Martinsson, Sven, Itinerarium Orientale. MandeviUes
Reisebeschreibung in mittelniederdeutscher l'cbersetzung
mit Einleitung, Varianten und Glossar hrsg. Diss. Lund.
1918. 191 S.

Mehlis, G.. Die deutsche Romantik. München, Eösl & Cie.

358 S. 8».'

Milchsack, Gustav, Gpsammelte Aufsätze über Buch-
kunst und Buchdruck, Doppeldrucke, Faustbuch- und
Faustsage sowie tiber neue Handschritten von Tisch-
reden Luthers und Dicta Melanchthonis. Im Druck ab-
geschl. von Wilhelm Brandes und Paul Zimmer-
mann. Wolfenbüttel. J. Zwissler in Komm. 1922.

302 S. 4». M. 225.

Müller, Carl Friedrich, Reuter-Lexikon. Der plattdeutsche
Sprachschatz in Fritz Reuters Schriften. Neudr. Leipzig,
Hesse & Becker Verl. 1922. VH, 176 S. kl. 8". Hlwbd.
M. luO.

N a d 1 e r , Josef, Literaturgeschichte der deutschen Stämme
und Landschaften. 2. Aufl. Bd. 1. Eegensburg, Josef
Habbel. 1923 [Ausg.: 1922]. gr. 8". 1. Die altdeutschen
Stämme 800—1740. XI, 636 S. Taf., /.. T. färb. Faks.
Goldmark 18.

Neuhaus, Johannes, Svenska för de svenska kurserna vid
Berlins universitet. Halle i^Saale), Grosse Steinstr. 27/28,

Wilhelm Hendrichs. 1922. 48 8. 8» = Nordische Texte
und Grammatiken. 4. M. 9.

Naumann, Hans, Grundzüge der deutschen Volkskunde.
Leipzig, Quelle & Mever. 1922. IJI, 158S. 8» = Wissen-
schaft u. Bildung. 18'1. Pappbd. M. 120.

Neunter Bericlit der Kommission für die Herausgabe
von Wörterbüchern bayerischer Mundarten.

Norske folkeminne utgjevne av den Norske Historiske
Kildeskriftkommission. II. Norske Eventyr. En syste-

matisk fortegnelse efter trvkte og utrvkte kilder. Kri-
stiania, Dybwad. XI, 1.52 S. 8°.

Pelagia. Eine Legende in mittelniederländ. Sprache.
-Mit Einl., Anm. u. Glossar. Akadem. Abhandlung von
A.F. WineU. Halle (Saale), M. Niemeyer. 1922. XVIII,
.50 S., 1 Tat. S". Gz. M. 2'; Schlz. d. BV.

Pipping, H,, luledning tili Studiet av de Nordiska
Spräkens Ljudlära. Helsingfors 1922. Söderström & Co.
XH, 211 S. 8».

Reichard, H. H., Pennsylvania-German Dialect Writings
and their W' riters. Lancaster, Pennsvlvania-German
Society. 400 S. 8».

Rein hold, Carl Ferdinand, Heinrich Heine. Berlin, Ull-
stein [A. G. 1920]. 426 S., 1 Titelb. 8" = Menschen in

Selb.stzeugnissen und zeitgenöss. Berichten. Gz. Pappbd.
M. 6.2.5, Schlz. M. 110.

Reuschel, Karl, Die deutsche Dichtung seit Goethes Tod.
Dresden, L. Ehlermann. 1922. IV, 128 S. mit Abb. gr. 8".

M. 48.

1. Rheinische Literatur- und Buchwoohe Köln 24. Sept. —
1. Okt. 1922. Köln, Rheinland-Verlag Vleugels & Wolters.
1922. .56 S. 8». M. 90. Enthält eiuen Aufsatz von Jos.
Götzen, Von Rheinischer Literatur.

E,isch, Adolf, Luthers Bibelverdeutsclumg. Leipzig, M.
Heinsius Nachf. iu Komm.: für Mitgl. des Vereins.
Halle a. S., Franckeplatz J, R. Haupt. 1922. V, 82 S.,

1 Taf. gr. 8" = Schriften des Vereins für Rsformation.s-
gescliichte. Jg. 40. Nr. 135. M. öO.

Roos, C, Det 18. aarhundredes tyske over.saettelser af

Holbergs komedier, deres oprindelse, karakter ogsksebne.
Kopenhagen, Aschehoug & Co. VIIT, 285 S. gr. 8" mit
1 Tab. Kr. 7..50.

R ulaud, Ilse. Wilhelm Waibliuger in seinen Prosawerken.
Stuttgart, \V. Kohlhammer. 1922. VIII, 91 S. gr. 8».

M. 120.

Rutz , Wilh., Friedrich Hebbel und Elise Lensing. München,
C.H.Beck. Gz. M. 10; Lwbd. M. 12.

Schellberg, Wilhelm, Clemens Brentano. 2., verb. Aufl.

4.-6. Tsd.' M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag. 1922.

187 S. 8» = Führer des Volks. Bd. 20. Tatsächl. Ver-
kaufspr. M. 100.

Schmidt-Pet ersen, J., Die t)rts- und Flurnamen der
Insel Föhr. Husum, C. F. Delff in Komm. 1922. 20 S.

S". M. 20.

Schröder, Edward, Deutsch-schwedische und schwedisch-
deutsche Kulturbeziehungen in alter und neuer Zeit.

Vortr. Göttiugen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1922. II,

18 8. gr. 8". M. 4. Aus: Mitteilungen des I'niversitäts-

bundes Göttingen. Jg. 1922.

Schultz, Franz, Joseph Görres als Herausgeber, Litterar-

historiker. Kritiker im Zusammenhange mit der jüngeren
Romantik dargest. Mit einem Briefaiih. An.ast. Neudr.
1902. Berlin und. Leipzig, Mayer & Müller. 1922. VIII,

248 S. gr. 8» = Palaestra 12. Gz. M. 4 35. Schlz. d. BV.
Schumacher, K., Aussehen und Tracht der Germanen

in römischer Zeit. Mainz, Wilckens in Komm. (Weg-
weiser durch das germ. Museum Nr. H.) 24 S. 8".

Seebass, Friedrich, Hölderlin-Bibliographie. München,
H. Stobbe. i922. 102 S, gr. 8» = Einzelschritten zur
Bücher- und Handschriftenkundo. Bd, 3. M. 200; bei

Subskription auf die ganze Serie 15 "/o Ermässigung.
Seip, Elsbeth, Die gotischen Verba mit dem Präfix and-.

Giessen, v. Münchowsche Univ.- Druckerei u. Verlh. =
Giessener Beiträge zur Deutschen Philologie. Heft 8.

Simons, L., Het drama en het tooneel in hun ontwikke-

ling. (Nederl. Bibliotheek.) 3 Teile. Erschienen bis jetzt

;

D.I. Tot 1525. XI, 361 S. 8». D.H. 1.525—162.5. 247 S.

8" Amsterdam, Maatsch. van Goele en Goedk. Lectuur.

Souterliedekens, een nederlandscli psalmboek van 1540

met de oorspronkelijke volksliederen die bij de melodieen

behooren uitgegevendoor Elizabeth M in kolf- Marriage.
(--- Het oude nederlaiidsche lied . . door Fr. van Duyse, I.)

s'Gravenhage, Mjholf. XXXIV, 297 S. 8». Fl. 16.

Specht, Richard, Arthur Schnitzler. Der Dichter und
sein Werk. Eine Studie. Mit 4 Bildern (Taf.). 1.-3. Aufl.

Berlin, S. Fischer Verl. 1922. 349 S. 8". M. 250; Hlwbd.
M. 650.

Stammler, Wolfgang. Die Totentänze des Mittelalters.

Mit 18 Abb. München, H. Stobbe. 1922. 64, 8 8. 4» =
Einzelschriften zur Bücher- und Handschriftenkunde.

Bd. 4. Gz. M. 2.-50.
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Steinberg, Hans, Die Reyeu in den Trauerspielen des
Andreas Gryphius. Diss. Göttingen. 12.3 S. 8°.

Storm, Gertrud, Mein Vater. Berlin, C. Flemming &
C. T. Wiskott = Lebensbilder aus deutscher Vergangen-
heit. M. 100.

S tr ei tge dicht, Das Schönhengster, vom Sommer und
AVinter. Neu aufgefunden vind wiederbelebt von Eduard
Böhs. (Naohw. : E. Lehmann.) Landskron (Böhmen),
Jos. Czernv (verkehrt nur direkt). 1922 = Schönhengster
HeimatbUcherei. Bd. 8. KP. 1.80.

Strecker, Karl, Hebbel. Berlin, C. Flemming & C. T.
Wiskott = Lebensbilder aus der deutschen Vergangen-
heit. M. 100.

Szczebrszyn, Gumprecht von, Lieder des venezianischen
Lehrers Gumprecht von Szczebrszyn (um 1.555). Hrsg.
von Moritz Stern. Berlin, Verlag Hausfreund. 1922.

XXVIII, 76 z. T. autogr. S gr. 8'-' = Deutsche Sprach-
denkmäler in hebräischen Schriftcharakteren. Gz. M. 4.50,

Schlz. M. 80.

Tischendorf, Käte, Goethes Mutter ([Katharina Elisa-

beth von] Goethe), wie sie selber in ihren Briefen sich
gibt, und was ihre junge Freundin Bettina Brentano
von ihr erzählt. Hrsg., mit [eingedr.] Zeichn. von Karl
Köster. 75. Tsd. Ebenhausen bei München, W. Lange-
wiesche-Brandt. 1922. 37ö S., 1 Titelb. 8» = Die Bücher
d. Rose. Neue Friedensreihe. Tatsächl. Verkaufspr. Hlwbd.
M. 189.

Thule. Altnord. Dichtung und Prosa. 5. Bd. Hrsg. von
Felix Niedner. Die Geschichte von dem starken Grettir,
dem Geächteten. Uebertragen von Paul Herrmann.
Jena, Diederichs. XXVIII. 2-52 S. 8».

rhlendorf,B. A.. Charles Sealsfield. Ethnic elements and
national problems in bis works. Reprinted from „Deutsch-
Amerikanische Geschichtsblätter" Vol. XX.XXI. Chi-
cago. 1921. VIII, 2-12 S. 8».

Vogel, Julius, Goethes Leipziger Studentenjahre. 4., neu-
bearb. Aufl. Leipzig, Klinkhardt & Biermann. 1922.

VII, 141 S. mit Abb., 3 [1 farb.l Taf. gr. »<•. Gz. Pappbd.
M. 8, Schlz. d. BV.

Vries. Jan de, Van Bere wisselauwe. 8". 30 S. S.-A. aus:
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde.
Deel XLI. Af. 1 u. 2.

Wasserzieher, Ernst, Sprachgeschichtliche Plaudereien.
Berlin, F. DUmmlers Verlh. J922. VIII, üSS S. kl. 8°.

Gz. M. 2.50; geb. M. ;^, Schlz. d. BV.
.
Wehrhan, Karl, Die Externsteine im Teutoburger Walde

in Natur, Kunst, Dichtung, Geschichte und Volkssage.
Mit 2 Abb. Detmold, Meyersohe Hofbuchh. 1922. 54 S.
8». M. 25.

Weisse, Michael, Auswahl aus seinem Landskroner Lieder-
buch von löyi. Von Emil Lehmann. Mit 4 Abb.
Landskron, J. Ozerny (verkehrt nur direkt). 1922. 56 S.

kl. 8° = Landskroner Heiraatbücherci. Bd. 10. Kc. 6.

Witkowski, Georg, Der Faust Goethes. Einführung und
Erklärung. 1.—8. Tsd. Leipzig, Dürr & Weber. 1928
[Ausg.: 1922]. 87 S. 8»= ZellenbUcherei. Nr. 64. Pappbd.
M. luO.

Woitaske, Oskar, Der deutsche Satzbau. :f. Aufl. Berlin,
Kameradschaft. 1922. XII, 100 S. gr. 8". M. 60.

Wolff, Max J., Heinrich Heine. München, C. H. Beck.
Gz. M. 11; Lwhd, M. 15; Hfrzbd. M. 2-5.

Wolters, Friedrich, Minneliederund Sprüche. Uebertr.
aus deutseben Minnesängern des 12.— 14. Jahrh. 2. Ausg.
Berlin, G. Bondi. \92d. 144 S. 8» = Wolters, Hvmnen
u. Lieder d. christl. Zeit. Bd. 3. M. 130; Hlwbd. ii. 250.

Zentner, Wilhelm, Studien zur Dramaturgie Eduard von
Bauernfelds. Ein Beitr. zur Erforschung des neueren
Lustspiels. Leipzig, Leop. Voss. 1922. VIII, 149 S.

gr. 8" = Theatergeschichtl. Forschungen. 33. Gz. M. 4..50,

Schi. d. BV.
Ziehen, Eduard, Die deutsche Schweizerbegeisterung in

den Jahren 1750—1815. Frankfurt a. M., M. Diesterweg.
1922. VlII, 214 S. gr. 8» = Deutsche Forschungen.
Heft 8. M. 468.

After Berneval, Letters of Oscar Wilde to Robert Ross.
London, Beaumont Press. 8". Sh. 21.

Bartlett,Henrietta C, Mr. William Shakespeare. Original
and early editions of bis Quartes and Folios, bis Source

Books and those containing contemporary notices. New
Haven, Tale University Press. London, Milford. 12 s. 6 d.

Baum, Pauli Franklim The Principles of English Versi-
fication. Cambridge, Harvard Universitv Press. VIII,
215 S. 8». Doli. 2.

B e n n e 1 1 , H. S., The Pastors and their England. Cam-
bridge University Press. 15 s.

Biagi, G., Gli ultimi giorni di Percv Bvsshe Shellev.
Firenze, „La voce". 1922. 16°. 111. pp. 124. L. 10.

Bolw eil, Robert \V., The Life and Works of John Hey-
wood. New York, Columbia Universitv Press. London,
Milford. XIII, 18s S. 8". 10 s. 6 d..

Brett-Smith. H. F. B., The Seven Deadly Sinnes of
London, by Thomas Dekker; Icognita, or Love and
Duty Reconcil'd, by William Congreve. ^ The Percy
Reprints Nos. 4 and 5. New York and Boston. Houghton
Mifflin Co.

Bridge, Fred., The Old Cryes of London. London, No-
vello. 7 s.

Brooks, Van Wvck, The Ordeal of Marc Twain. London,
Heinemann. Vll, 267 S. 8». 12 s. 6 d.

Cairns, William B., British Criticisms of American
Writings 1815— 1833. L^niversity of Wisconsin Studies
in Laiiguage and Literature. 14. Madison, University
of Wisconsin.

Chapman, John Jay, A Glance toward Shakespeare.
Boston, The Atlantic Monthly Press. Doli. 1.2.5.

Chaucer, The Prioress's Tale. The Tale of Sir Thopas.
Ed. bv Lilian Winstanley. Cambridge, University Press.

LXXXVI, 31 S. 8». 3 s. 6 d.

Danton, C. W., The home life of Swinburne. London,
Philpot. 8». Sh. 15.

Drap er, John W., The Summa of Romantioism. Re-
printed from „The Colonade" XIV.

Drap er, John W., Spenserian Biography. Reprinted from
„The Colonade" XIV.

English Prose. Chosen and arranged by W. Peacock.
Vol. IV: Länder to Holmes. V: Mrs. Gaskell to Henry
James. London, Milford. 2 s 6 d.

Fausset, H. rA.,Keats. A Study in Development. London,
Secker. 7.6.

Flasdieck, Hermann M., Forschungen zur Frühzeit der
neuenglischen Schriftsprache. Teil 2. Halle a. S., M.
Niemever. 1922. gr. 8° = Studien zur engl. Philologie.

Heft 66. Gz. M. 2.50, Schlz. d. BV. 2. 91 S.

Flecker, James Elrov, Collected Prose. London, Heine-
mann. VIII, 269 S. "8". 6 s.

Fowler, J. H., De Quince3' as Literary Critic. For the
English Association. 18 S. 8". 2 s.

Free man, John, A Portrait of George Moore in a Study
of bis Work. London, Werner Laurie. XI, 283 S. 8".

16 8.

Gay, John. Trivia: or, the Art of Walking the Streets of
London. With Introduction and Notes bv.W. H.Williams.
London, D. O'Connor. XXIV, 91 S. 8"». 42 s.

Gepp, Edward, A Cpntribution to an Essex Dialect
Dictionary. Supplement III. Colchester, Benham & Co.

Goldring, Douglas, James Elroy Flecker: An Appre-
ciation with .some biographical notes. London, Chap-
man & Hall. VII, 200 S. «». 7 s 6 d.

Gollancz, Israel, Seleot Earlv English Poems. Editcd
by I. G. IV., St. Erkenwald. (Bishop of London 675—693.)
An allit. Poem, written about 1386, nairating a Miracle
wrought by the Bishop in St. Paul's Cathedral. Oxford,
University" Press. London, Milford. 5 s.

Graves, Robert, On English Poetry. London, Heine-
mann. 8 6.

Gummere, Rieh. Mott., Seneca the Philosopher and bis
modern Message. Series: Our Debt to Greece and Rome.
Boston, Marsball Jones & Co.

Hatzfeld, Helmut, Einführung in die Interpretation eng-
lischer Texte. München, Hochscbulbuchh. M. Hueber.
1922. 120 S. gr. 8". Gz. M. 2: geb. M. 3.25, Schlz. d. BV.

Havens, Raymond Dexter, The Influence of Milton on
,

English Poetry. Cambridge, Harvard University Press.

,

XU, 722 S. 8». Doli. 7.-50.
*

Howe, P. P., The Life of Hazlitt. London, Secker. 24
Hub bell, Jav B., and John O. Beatv, An Introductiod

to Poetry." New York. Macmillan & Co. XXVIlJl
524 S. 8».
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I

Jones, Ernest, Ä. Psycho-Analytic Study of Hamlet.
London, International Psycho-Analytic Press. 98 S. 8"'

Kids ton, Frank, The Beggar's Opera. Its Predecessors
and Successors. Cambridge University Press. 109 S.

8». 5 s.

Körten, Herta, Chaucers literarische Beziehungen zu
Boccaccio. Rostock. Diss. 64 S. 8".

Lee, Sidney, A Life of William Shakespeare. Third
Edition of the revised version (rewritten and enlarged).
London, Murray. XLVII, 776 S. 8». 1.5 s.

Massingham, H. J., Poems about Birds. From the
Middle Ages to the Present Day. Chosen and edited
with an Introduction and Notes. With a Preface bv
J. C. Squire. London, Fisher ünwin. 415 S. 8». 10 s. 6(1.

Meissner, Paul, Der Bauer in der englischen Literatur.
Bonn, P. Hanstein. 1922. 208, III S. 8» = Bonner Studien
zur engl. Philologie, Heft 1-5. Gz. 1.2.5.

Minutes andAccountsofthe Corporation of Stratford-
upon-Avon and other records. 1-5.58— 1620. Transcribed
by Richard Savage. With Introduction and Notes by
Edgar I. Fripp. Vol. L 1.553— 1-566. Oxford, Printe'd
for the Lugdale Society by Frederick Hall.

Moorhouse, E. Hallam, Samuel Pepys. Administrator,
Observer, Gossip. London. Leonard Parsons. VIII, 332 S.
8«. 6 s.

Morsbach, Lor., Der Weg zu Shakespeare und das
Hamletdrama. Eine Umkehr. Halle, Niemeyer. 111 S. 8".

Murry, J. Middleton, The Problem of Stvle. Oxford and
New York, Oxford üniversitv Press. VIII, 148 S. 8",

6 s. 6 d.

Nicoll, A., Dryden as an Adaptor of Shakespeare. For
the Shakespeare Association. London, Milford. 35 S.
8». 2 s.

Nicoll, A., William Blake and bis Poetry. London,
Harrap. 154 S. 8». 2 s.

P a u e s , A. C, Bibliography of English Language and
Literature 1921. Edited for the Modern Humanities
Research Association. Cambridge, Bowes & Bowes. VIII,
1.32 S. 8». 4 s. 6 d.

Pepysian Garland, A. Black'- letter broadside of the
years 1595—1639. Chiefly from the collection of Samuel
Pepys. Edited by Hyder E. Rollins. Cambridge,
University Press. 21,'.

Piccoli, R.. Religione e poesia nell' opera di P. B. Shelley.
Pisa, tip. Mariotti. 8°. pp. 26, s. pr.

Polly, An Opera. Being the second Part of The Beggar's
Opera. Written bv Mr. Gav. The Foreword bv Oswald
Doughty. London, O'Connor. 5XIV. 117 S." 8». 6 s.

Praz, M., Le tragedie „greche" di A. C. Swinburne e le

fonti deir„Atalanta in Calydon". ,,AteDe e Roma".
Firenze, luglio-agosto-settembre 1922, pagg. 157— 189.

Price, Candelent, Keats Finales: „Hyperion" and „The
Eve of Saint Mark". London, Daniel. 5 s.

Reau, A. Cecile, La Societe Californienne de 1850 d'apres
Bret Harte. Paris, Ollier Henry.

Reed, Arthur W., The Beginnings of the English Secular
and Romantic Drama. For the Shakespeare Association.
London, Milford. 31 S. 8». 2 s.

Ritter, Otto, Vermischte Beiträge zur englischen Sprach-
geschichte. Etvmologie, Ortsnamenkunde, Lautlehre.
Halle (Saale), M. Niemever. 1922. XI, 219 S. gr. 8".

Gz. M. 7, Schlz. d. BV. '

Robinson Crusoe, A Dutch source of, The narrative
of the El Ho. „Sjouke Gabbes" (also known as Henrich
Ixel). An episode from the description of the mighty
kingdom of Krinke Kesmes. Et cetera, by Hendrik
.Smeeks, 1708. Translated from the Dutch and compared
with the stoTV of Robinson Crusoe by Lucius L. Hub-
bar d. London, Wheldon & Wesley. LH, 172 S. 8".

17 s. 6 d.

Rolli, Augustus, Guide to Carlyle. Boston, Small, May-
nard & Co. 2 vols.

Rothstein f, Ewald, Die Wortstellung in der Peter-
borough Chronik, mit bes. Berücks. des 3. Teiles gegen-
über den beiden ersten in bezug auf den Sirachübergang
von der Svnthese zur Analvse. Halle (Saale), M. Nie-
meyer. 1922. VIII, 108 S. "^gr. 8" = Studien zur engl.
Philologie. Heft 64. Gz. 3, Schlz. d. BV.

Schöf f 1er, Herbert, Protestantismus und Literatur. Neue
Wege zur engl. Literatur des 18. Jahrh. Leipzig, Bernh.

Tauchnitz. 1922. VHI, 240 S. gr. 8» = Englische Biblio-
thek. Bd. 2. M. 7.50.

Sedgefield. W. J., An Anglo-Saxon Verse Book. Man-
chester, üniversitv Press. London, Longmans. VIII,
248 S. 9 s. 6 d.

Shakespeare, The Comedy of Errors. (The New Shake-
speare). Cambridge, University Press. XXIV, 127 S.

Shelley, Percy Bysshe, The Dramatic Poems of. Arranged
in chronologi'cal order with a Preface by C. H. Herford.
London. Chatto & AVindus. XI, 412 S! 8». 11 s. 6 d.

Spens, Janet, Elizabethan Drama. London, Methuen 5/.

Spin garn, J. E., Soholarship and Criticism in the United
States. Reprinted from „Civilization in the United
States". New York. Harcourt, Brace & (To.

Spurgeon, Caroline F. E., Five Hundred Years of Chaucer
Criticism and Allusion. 1357—1900. Part III. Text 1851-
1900. 152 S. 8». Part IV. Appendix A. 107 S. 8».

Part V. Appendices B and C, Frensh and German
Allusions. 152 S. 8". For the Chaucer Society. London,
Milford and Kegan Paul.

Stop es, Charlotte Carmichael. The Seventeenth Centurv
Accounts of the Masters of the Revels. For the Shake-
speare Association. London, Milford. 36 S. 8°. 2 s.

Struve, Hugo, John Wilson (Christopher North) als
Kritiker. Leipzig, Mayer & Müller. 1922. III, 68 S. 8».

M. 40. Berlin, phil. Diss. vom 13. Aug. 1921.

Taylor, Archer, The Gallows of Judas Iscariot. Reprinted
from Washington University Studies IX, Humanistic
Series. No. 2.

Thaler, Alwin, StroUing Players and Provincial Drama
after Shakespeare. Reprinted from Publications of the
Modern Language Association XXXVII.

Tinker, Chauncey Brewster, Young Boswell: Chapters
on James Boswell the Biographer, based largely on new
material. London, Putnams. 266 8. 8". 15 s.

Tipping, H. Avray, English Homes. Period V. Vol. I.

Early Georgian. 1714—1760. London. L. 3. 3 s.

Whig Society, In. 1775-1818. Compiled from the
hitherto unpublished correspondence of Elizabeth, Vis-
countess Melbourne, and Emily Lamb, Countess Cowper,
afterwards Viscountess Palmerston. By Mabell Countess
of Airlie. London, Hodder and Stoughton. 15 s. (Zu
Byron.)

Williams-Ellis. A., An Anatomv of Poetry. London,
Blackwell. 7'6.

Wilson, Christopher, Shakespeare and Music. London,
The Stage Office. 7 s. 6 d.

Winstanley, Lilian, Macbeth, King Lear, and Con-
temporary History. Being a study of the relations of
the play of Macbeth to the personal history of James I,

the Darnley mnrder and the St. Batholomew Massacre,
and also of King Lear as symbolic mythology. Cam-
bridge, University Press. 228 S. 8". 15' s.

Wyld, H. C, A History of Modern CoUoquial English.
2nd edition. London, Fisher Unwin. (Das sonst un-
verändert gebliebene Werk hat Sach- und Wortregister
erhalten.)

Y ates, May, George Gissing: An Appreciation. Manchester
University Press. London, Longmans. IX, 109 S. 8". 6 s.

Yeats, W. B., Plays in Prose and Verse: Written fo

an Irish Theatre and Generallv with the Help of a Friend
London, Macmillan & Co. 447 S. 8». 10 s. 6 d.

Zacchetti, C, Shelley e Dante. Palermo, Sandron. 1922.

pp. 343. L. 12.

Adriano Garcia-Lomas, 6., Estudio del dialecto
populär montaües. Fonetica, etimologias y glosario de
voces. (Apuntes para un libro.) Prologo de M. Escagedo
y Salmön. San Sebastian, Nueva Editorial. 1922. 4".

V, .370 pägs. 8 ptas.

Alarcön, Juan Ruiz de, Los favores del mundo. Ed.
de Henriquez Urena. Mexico, „Cultura". 141 S. Cultura,
tomo XIV, num. 4.

Alcover, A. M., Los mozärabes baleares. Lo que nos
dicen de su existencia la sana critica histörica y la Filo-
logia. Madrid, Tip. de la „Revista de Archivos". 1922.
4". 67 pags.

Ariosto, L., Orlando Furioso. Firenze, Salani. 1922.
16». 2 voll. pp. 636, 617. L. 5.75.



75 1923. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 1. 2. 76

Autos portugueses de Gil Vicente y de la Escuela
Vicentina. Ediciön facsimil con una introduccion de
Carolina Michaelis de Vasconcellos. Madrid. Junta para
ampliacion de estudios e investigaciones cientiücaa.
Centro de Estudios Histöricos. 129 Paginas de intro-
ducciön y 448 di facsimilea. 8". öO pesetas.

Bastianini, R., Curso de Historia de la Literatura
castellana. Testo y Antologia. Tomo I: Desde los
origines hasta el siglo XVI. Buenos Aires, Libr. de
A. Garoia Santos. 1922. 8». 493 pags.

Bertoli, L., Etudes litteraires franco-italiennes; intro-
duction. Pisa, tip. Folchetto. 1922. 16». pp. 46.

Bertoni, Giulio, Programma di filologia romanza come
scienza idealistica. Ginevra, Leo S. Olschki. 1923 =
Biblioteca dell' Archivum Romanicum. Serie I, Vol. 2.

VIIl, 129 S. 8".

Beyer, Franz, und Paul Passy, Elementarbuch des ge-
sprochenen Französisch. Texte, Grammatik und Glossar.
3., unveränd. Aufl. Manuldr. Leipzig, Quelle & Meyer.
1922. XL 191 S. 8°. M. 160.

Bibliotheca hispanica: Obras poeticas de D. Luis
de Gongora. Publicadas por R. Foulche-Delbosc.
Volümenes XVI, XVII y XX. Madrid, Baillv-Bailliere.
1921. 8«. XVI, 471, 410; 308 päginas. 9 peso-s!

Bibliotheque de l'Institut fr. de Florence. l"' serie.

1. Maugain, Fenelon in Italia. Fr. 11.50. — 2. Levi-
Malvano, Montesquieu e Machiavelli. Fr. 7.50. —
4. Maugain, Carducci e la Francia. Fr. 9. Paris,
Champion.

Boccaccio, G., II filocolo. Intr. e note di E. De Ferri.
Vol. II con 2 tavole. „Collezione di Classic! Italiani con
note". Torino, U. T. E. T. 1922. 16». pp. 329. L. 10.

Bocchialini, J., Alberto Rondani e il suo tempo, pref.

di A. Restori. Parma, ,.Aurea Parma". 1922. 8».

pp. 142. L. 10.

Bottiglioni, Gino, Leggende e Tradizioni di Sardegna
(Testi dialettali in grafia fonetica). Geneve, Leo S.

Olschki = Biblioteca dell' Archivum Romanicum. Serie II.

Linguistica. Vol. 5. IV, 157 S. 8».

B Ottini, Giacomo, Bi-eve prologo e postille alla „Divina
Commedia" con notizie sulla durata dell" azione. Citta
di Castello, Perrella.

Brasini, V., Un carducciano di Romagna: Giacinto Ricci
Signorini. Bologna, Cappelli. 1922. 8». pp. 110. L. 7.

Busnelli, Giovanni, Cosmogonia e antropogenesi secondo
Dante Alighieri e le sue fonti. Roma, Civiltä cattolica.

Cambridge Plaiu Texts: I. Cervantes, Rinconete y
Cortadillo. Cambridge, University Press. 1922. 16».

49 pägs. — II. Espron ce da, El Estudiante de Sala-
manca. Cambridge, University Pre.ss. 1922. 16". 64 pägs.

—

m. Lope de Vega, El mejor Alcalde, el Rey. Cam-
bridge, University Press. 1922, 16°. VI, 91 pägs.

Cassuto, L^., Dante e Manoello. Firenze, Sog. tip. ed.

Israel. 1922. 16». pp. 81. L. 7.

Castillo Solörzano. Alonso de, La Gardufia de Sevilla

y Anzuelo de las Bolsas. Edieiün y notas de F. Ruiz
Moracende. Madrid, La Lectura. 1922. 8». 312 pags. :

5 ptas. (Cläsicos Castellanos, 42.)

Chroust, Giovanna, Saggi di letteratura italiana moderna.
Da G. Carducci al futnrismo. Abt. 3. Würzburg, Kabitzsch
6 Mönnich. 1922. gr. 8». 3. S. 281-535. M. 74: für
vollst. M. 140.

Coleccion de cantares de boda, recogida en el Valle de
Laciana, Babia y Alto Bierzo por J. Alvarado y Albo.
Leon, La Democracia. 1919. 8». 57 pägs.

Costa, A.. II „soldo" d' un poeta: saggio intorno a la

situazione econoiuioa di Pietro Metastasio e a' suoi rap-
porti con la famiglia e con gli estranei da lettere e
documenti inediti. Genova, Scuola Tip. per Giovani
Derelitti. 1922. 16». pp. 150. L. 7.

Crawford, J. P. W., Spanish Drama before Lope de
Vega. Philadelphia, The üniversitv of Pennsylvania.
198 S. 8». Doli. 2. Publications of the University of
Pennsylvania. Extra Series in Romanic Languages and
Literatures. 7.

Dante e Arezzo, a oura di G. Fatini. Atti della E.
Accademia „Petrarca", vol. IL Arezzo 1922. 8». pp. 399,
fig. L. 15.

Dawson, John Charles, Toulouse in the Renaissance.
Part I. The Floral Games of Toulouse. Columbia Uni-

versity Studies in Romance Philology and Literature.
New York, Columbia University Press'. XIV, 87 S. 8».

Doli. 1..50.

Dialogo dello Zoppino : della vita e Genealogia di tutte
le cortigiane di Roma. Intr. di G. L anf ranchi. Milano,
L'editrice del Libro raro. 1922. 8». pp. 76. L. 9.

Fawtier, R., Sainte Catherine de Sienne. Essai de
critique des sources. Paris, Boccard. 8». Fr 20.

Fernändez y Avila, Gaspar, La infancia de Jesu-
Christo. 10 spanische Weihnachtsspiele. Nach dem in

Tlacotälpam (Mexiko) befindl. Exemplar hrsg. von Max
Leopold Wagner. Halle (Saale), M. Niemever. 1922.

XJ, 228 S. gr. 8» = Zeitschrift für roman. Philologie.
Beihefte. Heft 72. Gz. M. 9. Schlz. d. BV.

Ford, Harry E.. Modern Proven(,'al Phonology and Morpho-
logy Studied in the Language of Frederic Mistral. Co-
lumbia University Studies in Romance Philology and
Literature. New York, Columbia University Press. VI,
92 S. 8». Doli. 1.50.

Funck, Friedrich, Lehrbuch der spanischen Sprache.
Neubearb. von Selly Gräfenberg. Vorw. u. Nachruf
von Eugen Knapp. '^2 Teile. Teil 1, 2. 10. Aufl. Leipzig,
O.HoltzesNachf. 1922. 8»= Sammlung Jügel. In 1 Hlwbd.
Gz. M. 5; einzeln Teil 1: geh. M. 3; Teil 2: geh. M. 1.80,

Schlz. M. 150. 1. Praktischer Teil. Mit einem Wörterverz.
XXIV, 430 S. 2. Grammatisch-stili,stischer Teil. iMit Taf.
der regelmäss. u. unregelraäss. Zeitwörter. 220 S.

Garelli, L, Personaggi ed episodi storici nei Promessi
sposi. Cuneo, Oggero. 1922. 8». pp. 25, s. pr.

Gatto, G., L' Amphitruo di Plauto e le imitazioni di

L. Dolce e Moliere. Catania, Monachini. 98 S. 8». L. 5.

Harasim, G., e Faiaui, A., Carducci. Firenze, „La
Voce". 1922. 16». pp. 89. L. 3.50.

Henke, W., Die Verwendung phantastischer und okkulter
Motive in der Erzählungsliteratur H. de Balzacs. Greif.s-

walder Diss.

Hill, J. M., Index verborum de Covarrubias Orozco

:

Tesoro de la lengua castellana. o espanola. Madrid.
1921. 8». 186 pägs. ^2.00. Vol. VHL Nüm. 48. Indiana
University Studies.

Hock, C. A., Der Realismus in Scarrons Roman comiqvie.

Diss. Bonn. 78 S. 8».

Hoppeler, C, Appunti sulla lingua della „Vita di Ben-
venuto-Cellini. Diss. Zürich. Trento 1921. 114 S. 8».

Hurtado y J. de la Serna, J., y A. Gonzäle'z Pa-
lencia, Historia de la literatura espanola. Parte teroera.

Madrid. Tip. de la „Revista de Archivos. Bibliotecas v
Museos". 1922. 8». pägs. 873 a 1106.

Julia Martinez, E., La cultura de Santa Teresa de
Jesus y SU obra literaria. Castellön, Hijo de J. Armengot.
1922. 4». 23 pägs. (Tercer centenario de la canonizaciön
de Santa Teresa de .Jesus. Conferencia.)

Lazarillo de Tor nies. La vida del. Edited by H. J.

Chaytor. Manchester, At the University Press". 1922.
8». 'XXX, 65 pägs. Doli. 1.10. (Modern Language Texts.
Spanish Series.) New York, Longmans, Green & Co.

Lemos, R. G., Semäntica o ensayo de lexicografia eoia-
toriana. (Suplemento.) Guayaquil-Ecuador. Imp. del Co-
legio Nacional Vicente Rocafuerte. 1922. 8». 52 pägs.

Levi, E., Figure della letteratura spagnola contemporanea
(Saggi). Firenze, Societä Editrice „La Voce". 1922. 8».

XllI, 114 pägs. 9 liras.

Levy. Emil, Provenzalisches Supplement-Wörterbuch.
39. 'Heft = Band VIII, S. 513-640. Trufardia -venir.

Leipzig. Reisland.
LlanoRoza deAmpudia,A. De, Del folklore asturiano :

niitos, supersticiones, costumbres. Con un prölogo de
R. Menendez Pidal. Madrid, Talleres „Volumad". 1922.
8°. XIX. 277 pägs. 7 ptas.

Loren zo De'Medici il Magnifico. Scritti scelti. Intro-
duzione e note di Egidio Bellorini. Torino, Unione
Tipogr. editrice torinese.

Maccone, G., Federico Mistral e „Mirella". Milano, Casa
Ed. Sonzogno. 1922. 16" pico. ill. pp. 60. L. 0.70.

Ma jenza, M., La Natura e 1 amore nella Divina Commedia.
Caltanisetta, Rizzica. 1922. 8». pp. 32, s. pr.

Marguerite deValois, La Ruelle mal assortie. Intro-
duction et notes de J. H. Mariejol. Paris, Sirene.

95 S. 8». Fr. 4.50.

MenendezPidal. R., Documentos linguisticos de Espafia
j

(1044—1492). Madrid, Junta para ampliacion de estudios

)
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e investigaciones cientificas. Centro de Estudios Histöricos.

X, 503 S. 4». 15 ptas.

Mestica, E., La Commedia di Dante Alighieri nel teste

critico della sooieta dantesca italiana esposta e commeu-
tata. Firenze, Bemporad. 2 voll. 16°. pp. 850, 400.

L. 10 ogni volume.
Moldenliauer, Gerhard, Herzog Naimes im altfran-

zösischen Epos. Halle (Saale), M. Niemever. 1922. XI,
1»0 S., 1 Taf. gr. Ü" = Romanistische Arbeiten. 9. Gz.
M. 7, Schlz. d. ßV.

Moroncini, E., A de Musset e l'Italia. Roma, Albrighi
Segati & Uo. 228 S. 8". L. 10.

Neubert. Fritz, Französische Rokoko-Probleme. S.-A.

aus Hauptfragen der Romanistik. Festschrift für Phil.

Aug. Becker. Heidelberg, Winter.
Nitze, W. A., and E. P. D arg an, A History of Fren»h

Literature. New York, Holt. X, 781 S. 8». Doli. 4.

Northup, G. T., Ten Spanish Farces. Introduction, notes
and vocabulary. Boston. XXXVII, 229 S. 8".

Patch, Howard Rollin, The Tradition of the Goddess
Fortuna in Roman Literature and in the Transitional
Period. Smith College Studies in Modern Languages.
Vol. III, No. S. Norihampton, Smith College.

Perito, M., S. Caterina da Siena, il pensiero e 1' in-

segnamento. — Con prefazione di Giovanni Gentile.
Roma, F. Ferrari. 200 S. 8«. L. 5.

Petrarca, Francisoi Petrarchae laureati Rerum Senilium
über XIIII. Ad Magnificum Francisoum de Carraria
Padue dominum. Epistola I. Qualis esse debeat qui rem
publicam regit. Feriis saecularibus almae Universitatis
Studii Patavini rogatu Mariae Papafava de Carraria.
Edidit Vincentius Cssani, CoUegium typographorum
Pataviae excudit. An. MDCCCCXXII.

Petrarca, Lettera di Francesco Petrarca al Magnifico
Francesco da Carrara Signore di Padova. Delle „Senili"

lib. XIV. Epist. I. Sui doveri del Principo. Traduzione
di Giuseppe Fracassetti, riveduta da Carlo Landi, ristam-
pata nella ricorrenza del Settimo Centenario della Uni-
versita di Padova per cura di Maria Papafava dei Carra-
resi. Padova. Soc. cooperat. tipogr. 1922.

Pistelli, E., II canto XIV del Purgatorio, letto nella sala
di Dante in ürsanmichele. Fireni;e, Sansoni. 1922. 8".

pp. dö. L. 6.

Pistelli, E., II canto XXXIII del Paradiso, letto nella
sala di Dante in Orsanmiohele. Firenze, Sansoni. 1922.
8". pp. 4ö. L. a

Plattner, Philipp, Das Verbum in syntaktischer Hin-
sicht. 2. Aufl. Freiburg i. Er., J. Bielefeld. 1922. 154 S.

8° = Plattner, Ausführliche Grammatik [der franz.

Sprache]. 2, 3. Gz. Lwbd. M. 3, Schlz. d. BV.
Poesias del canciller Pero Lopez de Ayala. Publioadas
por A. F. Kuersteiner. Volümenes XXI— XXII. Abbe-
ville, F. Paillart. 1920. XLII, 295, 328 pägs. 6 pesos.

.
(The Hispanic Society of America.)

Porto, F., Studi rabelesiani. Catania, Battiato. 94 S. 8°.

Quiroga, Pedro de, Libro intitulado coloquios de la

Verdad. Trata de las causas e inconveuientes que impiden
la doctrina e conversiön de los indios de lo.s reinos del
Pirü, y de los dafios, e males, e agravios que padecen.
Publicalo, preccdido de unas Advertencias, conforme al

manuscrito de El Escorial, el P. J. Zarco Cuevas. Sevilla,

Tip. Zarzuela. 1922, 4". 129 pags. (Publicaciones del
Centro Oficial de Estudios Americanistas de Sevilla.
Biblioteca Colonial Americana, tomo VII.)

Rios y Quintero, F. de los, Algunas notas del Quijote.
Guadalajara, Imp. del Colegio de Huerfanos. 1920. 16°.

80 p4gs.
Rojas, R., Obras. Tomo I: Blasen de plata; II: Los

arquetipos; III: La argentinidad. Buenos Aires, Libr.
„La Faoultad". 1922. »». 267, 277, 372 p4gs.

Romdn y Salamera, D. Constantino, El castellano
actual. Lecturas y conversaciones. Con la colaboraciön
de D. Ricardo Krön. 5. ed., cuidadosamente revisada y
con esplicaciones del texts. Freiburg i. Br., J. Bielefeld.
1922. 2lO S. kl. 8". Pappbd. M. lOU.

Romano, B., Giuseppe Parini come letterato e come
pedagogista. Messina, tip. La Sicilia. 1922. pp. 24, s. pr.

Rosa, P., Un personaggio dell' Orlando Innamorato. Na-
poli, Tip. Artigianelli. 1922.

Rousseau, J.-J., Discours sur l'origine de l'inegalite
parmi les hommes. Ed. by H. F. Muller and R. E. G.
Vaillant. New York, Oxford Press. XIII, 102 S. 8».

Rubensohn, G., Die Correspondance litteraire Fr. M.
Grimm und H. Meister. Diss. Berlin. X, 173 S. 8°.

Salza, L., Nostalgia: II sentimento della nostalgia nella
vita e neir arte. Novara, Cattaneo. 1922. 16°. pp. 98.
L. 6.

Sandauer, Pauline, L'element scolastique dans l'oeuvre
de Raoul de Houdeno. Lwow 1922. Travaux du Seminaire
de Philologie romane. I. 46 S. 8°.

Santangelo, S., Tenzoni poetiche italiane del secolo XHI.
Catania, V. Giannotta. 19 S. 8°. L. 2.50.

Santini, E., Firenze e i suoi „oratori" nel quattrocento.
Palermo, Sandron. 1922. 16». pp. 277. L. 12.

Schneeberger, A., Anthologie des poetes catalans con-
temporains depuis 1854. Paris, Povolozki. 232 S. 8°.

Fr. 7.50.

Sohneegans, F. Ed., Epistres en vers de Jehan Picart
seigneur d'Estellan, et de ses amis. üniversite de Neu-
chätel 1921. Recueil des travaux publies par la Faculte
des Lettres Fase. 8.

Sorice, M., Lamartine. A. Maria Capua Vetere. Tip.
rogresso. 7 S. 8°.

Spiegel, Margarete, Völkernamen als Epitheta im Gallo-
romanischen. Allgemeiner Teil. Diss. Bonn. HS. 8°.

Sterner berg, F., Dante nel pensiero di Giovanni Pascoli.
Bologna, Zanichelli 16». pp. III, .50. L. 3.50.

Studi danteschi diretti da M. Barbi. Vol. 5. Firenze,
Sansoni. 1922. 8». pp. 166. L. 15. [Inhalt: M. Barbi,
Un altro figlio di Dante? — G. Vandelli, II piu
antico critico della Divina Commedia. — A. Schiaffini,
Del tipo "parofia" parochia.]

Suchier, "Walther, Der Schwank von der viermal ge-
töteten Leiche in der Literatur des Abend- und Morgen-
landes. HalleiSaale),M. Niemeyer. 1922. V, 76 S. gr. 8».

Gz. M. 2, Schlz. d. BV.
Teatro antiguo espanol. Textos y estudios. IV. Lope
de Vega, El Cuerdo Loco. P. p. Jose F. Monte sin os.
Madrid, Centro de Estudios Histörico.s. 234 S. 8». 6 Ptas.

Tirso de Molina, El Vergonzoso en Palacio. El Burlador
de Sevilla. Segunda ediciön, muy renovada per A.
Castro. Madrid, „La Lectura". 1922. 8». LXXX,
349 pägs. 5 ptas. (Cläsicos Castellanos.)

Tony, A., Xavier de Maistre: etude. Firenze, Libr. Inter-
nazionale. 1922. 16». pp. 38. L. 3.

Toschi. Paolo, La poesia religiosa del popolo italiano.

Vecchi canti religiosi popolari raccolti da Paolo Toschi
con introduzione e bibliografia. Firenze, Libreria editrice

fiorentina. XLIV, 173 S. 8°. L. 6.50.

Trusso, S., L'idea imperiale di Dante. Messina, Casa
Ed. Principato. 1922. 16°. pp 20, s. pr.

Vaughan, Herbert. H., The Dialeots of Central Italy.

Publications of the University of Pennsylvania. Series
in Romanic Languages and Literatures. E)xtra Series. 6.

Department of Komanic Languages. College Hall, Uni-
versity of Pennsylvania. Philadelphia. Doli. 1.5U.

Venturi, A., II Botticelli interptete di Dante. Firenze.
F. Le Monnier (E. Arianij. 1921. 8°. p. 135, con no-
vantadue tavole L. 32.

Venturi, A., Luca Siguorelli interprete di Dante. Firenze,
F., Le Monnier (E. Ariani). 1921. 8°. p. 37, con quindici

tavole. L. 8.50.

Vexier, F., Studies in Diderot's Esthetic Naturalism.
New York, F. Vexier. 117 S. 8°.

Vicente, Four Plays of Gil. Edited from the Editio
priuceps (1-562) with translation and notes by A. F. G.
Bell. With faosimiles of the title-pages of the first two
editions o£ Vicente's Werks. Cambridge, University
Press.

Vossler, Karl, Leopardi. München, Musarion Verlag.
XV, 423 S. 8°. M. 3000.

Wacher, P., Alfred de Musset und die Musik. Diss.

Greifswald. 76 S. 8».

Wal berg, E., La Vie de Saint Thomas le Martyr par
Guernes de Pont-Sainte-Maxenoe. Poeme historiq'ue du
XIP siWe (1172—1174) publie par E. Walberg. Lund,
C. W. K. Gleerup. London, Humphrey Milford. Oxford,
University Press. Paris, Ed. Champion. Leipzig, 0.

Harrassowitz. CLXXX, 386 S. 8° = Skrifter utgivna
av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. V.
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Wechssler, Eduard, Wege zu Dante. Halle a. S.. M.
Niemeyer. 1922. XI, 130 S., 1 Titelb. 8». Gz. M. 3,

Schlz. d. B.V.

Wiese, Berthold, Kommentar zu Dantes Göttlicher Ko-
mödie. Leipzig, Ph. Reclam jun. 1922. 146 S. kl. 8" ='

Keclams Üniversal-Bibliothek. Nr. 6354;63.55. M. 120;
Bibliothekbd. M. 210; Hldrbd. M. 780.

Zerega-Fombona, A., Le symbolisme fran(;ais et la
Poesie espagnole moderne. Paris, Mercure de France.
1922. 16". 84pägs. Er. 1.50. (Les hommes et les idees, 29.)

Personalnachricliten.

Der ord. Professor der germanischen Philologie an
der Universität Göttingen Dr. Edward Schröder wurde
zum korrespond. Mitglied der histor.-phil. Klasse der
Münchener Akademie ernannt.

Der ord. Professor der deutschen Literaturgeschichte
an der Universität Berlin Dr. Julius Petersen und der
Geh. Studienrat am König.städtischen Gymnasium zu Berlin
Dr. Johannes Bolte wurden zu ord. Mitgliedern der philo-
sophisch-historischen Klasse der Preussischen Akademie
der Wissenschaften gewählt.

Dr. Goswin Frenken hat sich an der Universität
Köln für mittellateinische Philologie und vergleichende
Literaturgeschichte des Mittelalters habilitiert.

Der ao. Professor Dr. Arthur Franz in Giessen
wurde zum ord. Professor der roman. Philologie an der
"Universität Würzburg ernannt.

Dem Privatdozenten für romanische Philologie an der
Universität Hamburg Prof. Dr. H. Urtel ist ein Lehr-
auftrag für neufranzösische Literaturgeschichte und ein

weiterer für portugiesische Philologie erteilt worden.

t am 2-5. Oktober zu Weimar der Goetheforscher
Dr. Wilhelm Bode im 61. Lebensjahre.

t am 31. Oktober zu Königsberg i. Pr. der ord. Pro-
fessor der vergleichenden Sprachwissenschaft Dr. Adalbert
Bezzenberger, 71 Jahre alt.

Notiz.
Den germanistischen Teil redigiert Otto Behaghel (Giessen,

Hofmannstrusse lu), den romanistischen und englischen Fritz Neu-
niann (Heidelberg, Koonstrasse 14), und wir bitten, die Beiträge

(Rezensionen, kurze Notizen, Personalnachrichten usw.) dementsprechend
gefälligst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herren Ver-

leger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle

neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr

gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung
von 0. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle

wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine

Eesprechunff oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.

An 0. R. Rei.«land sind auch die Anfragen über Honorar und .Sonder-

abzüge zu richten.

Literarische Anzeigen.

I
Buchhandlung und Antiquariat Friedrieh Cohen, Bonn/Rhein. |

I

t Soeben erschien:

I

Antiquariatskatalog' 126: Deutsche Literatur,
j

I
Germanistik — Literaturgeschichte. 1S06 Nummern. •

I
Zusendung erfolgt kostenlos. Ich bitte zu bestellen. l

<»*•«•»»#>••»>>>>»»»,< •»>•• tH >f ttt<f l»K >»»>>»f««>n »»

VERLAG VON 0. R. REISLAND IN LEIPZIG.
Soeben erschienen:

Bewährtes Lehrbuch der russischen Sprache zum
Selbstunterricht und filr die Hand des Lehrers!

Lehrbuch
der russischen Sprache.

Für den Schul-, Privat- und Selbstunterricht.

Von

W. Alexejew.

Erster Knrsus. — Fünfzehnte, verbesserte und nach der

neuen Rechtsclireibung umgearbeitete Auflage. Ton E.
Malchin, Lehrer an der Militärtecliuiselien .Akademie und
Lektor au der Tcibnischeu Hochschule zu Berlin. Gebunden.

Zweiter Knrsns. — Sech.ste Auflage. Gebunden. 1919.

Schlüssel zum ersten Kursus.
Schlüssel zum zweiten Knrsus.

Sammlung- moderner Lesestoffe

für die englische und fr.;nzösische Schullektüre:

In the Struggle of Life
Ein Lesestoff

zur Einführung in die Lebensverhältnisse und
die Umgangssprache des englischen Volkes.

Von C. Massey.

Für den Schulgebrauch bearbeitet von
Direktor Dr. Albert Harnisch, Kiel.

Mit einem Anhang:
Englisches Leben, Bemerkungen über Land und Leute

oiid eiuem Plan von London.

Fünfzehnte Auflage. Gebunden.

g9~ Hierzu eine Beilng-e von Kurt Scliroeder, Verlag, Bonn und Leipzig. 'VO

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg, — Druck der Piererschen Hofbuchdruckerei in Ältenburg, S.-A.

Ausg-eg-eben im Februar 1923.
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S c h ü rr, Sprachwissenschaft und Zeitgeist 1

(Spitzer). '

Feist, Etvmol. "Wurterhuoh der got. Sprache,
1. Anfl.' (B«-haghel)

Eckart. Der Wehrstand im Volksmnnd (M oop).
Günther, Die deutsche Gaunersprache

(Wocko).
Kooth, Eine westfäl. Psalmenühprsetznng aus

der 1. Hälffe des U. Jahih. (Behaghel).
Saranw, Goethes Ausen (v. Gtolman).
B er cm an, Abriss der schwedischen Grammatik

(Reu tercron a).

van Tieghem, Os^ian et TOssianigme dans

la litterature au XVIIle siecle (Weit-
n au er).

Reschke, Die Spenser-Stanze im 19. Jahrh.
(Ackerm ann).
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{Eine sprachphilosophische Studie.) 1. Beiheft von „Die

neueren Sprachen", Bd. XXX. Marburg, Elwert. 1922.

80 S.

Die Ideine , Karl Vossler gewidmete Broschüre

begrüsse ich von Herzen. Wer da weiss , dass die

Wissenschaft nicht bloss in sich und aus sich selbst

sich entwickelt, sondern jede methodische Umstellung

in der speziellen Wissenschaft aus einer veränderten

Gesamtüberschau des Lebens stammt, die den [Spezia-

listen selbst halbbewusst oder unbewusst sein kann,

wer besonders in den C4eisteswissenschaften die Wir-

kungen theoretischer Ansicht auf die Praxis beobachtet

hat, wird gerne jeweiligen Versuchen zustimmen, die

Einzehvissenschaft in Beziehung mit dem Zeitgeist zu

setzen, sich zu besinnen auf das Absolute und das

Zeitbedingte im zeitgenössischen Wissenschaftsbetrieb.

Schflrrs Abhandlung enthält zweierlei, eine nicht

kritisch wertende, bloss Tatsachen feststellende Parallele

zwischen dem in philosophischer und künstlerischer

Hinsicht abgegrenzten Zeitgeist unserer Tage und der

vor allem auf romanistischem Gebiet sich abspielenden

augenblicklichen Krise der unter Vosslers Einfluss

immer mehr sich entpositivierenden Sprachwissen-

schaft — und eine an Vossler angelehnte, aber von

Schurr selbständig auf seinen Dialektaufnahmsreisen

in Italien gewonnene idealistische Theorie des Sprach-

und vor allem Lautwandels, nach der der Regelmässig-

keitscharakter lautlicher Entwicklungen, der die Jung-

grammatiker zum Begriff des der Analogie gegen-

übergestellten .,Lautgesetzes" führte, eben auf der

Analogie, der Ausgleichung, der Nachahmung, also einem

Geistigen beruhe. Das wesentlich Neue der Abhand-

lung liegt nicht so sehr in den entwickelten Gedanken
als in deren Verknüpfung, in der Herausarbeitung des

antinaturalistischen, idealistischen, geftihlsmässig und

intuitiv gerichteten Betrieljes neuerer Linguistik, der

mit den romantischen Ursprungszeiten der Sprach-

wissenschaft gewisse Uebereinstimraungen zeigt und

dalier auch als „neuromantisch" bezeichnet werden

kann.

Ich stimme im wesentlichen der Einordnung der

verschiedenen Forschungsrichtungen , wie sie Schurr

vornimmt, zu: nur hätte ich manche Persönlichkeit

schärfer ins Licht gerückt. So vermisse ich trotz

mancher gelegentlicher Zitate eine deutliche Ab-

grenzung von Schuchardts und Meiingers Wirken:

diese beiden Männer stehen auf dem Boden des Positi-

vismus, ragen aber mit ihrem Haupt bis in die Höhen

der synthetischen Theorie: mögen auch beide in

Wörterbüchern und Sachenarchiven genugsam gewühlt

haben, .sie haben sich stets bemüht, auf die grossen

Fragen der Sprachwissenschaft Antwort zu geben —
ihrem Naturalismus entblüht ein Idealismus, der nur erden-

näher, mehr tatsachenfreundlich ist als der Vosslers.-

Vollends Schuchardts Betonung des Geluhlsmässigen

der Wörter (ihrer lautsymbolischen Kraft), Meringers im

höchsten Sinn kulturhistorische Untersuchungen über

Ausdruck von Seelischem in der Sprache (Scham, innere

Sprache usw.) sind durchaus im Sinne Vosslers, der

(nach seinen Aeusserungen in Inienwt 3Ionntsf!chr. für

Wiffs.. Kmst u. Teclm. lo, 786 zu schliessen) das

Naturali-stische in der eigentlichen Wörter- und Sachen-

richtung wohl erkannt zu haben scheint. Ferner wäre

wohl bei G i 1 1 i e r n nicht bloss seine verstandesmässige

Sprachbetrachtung, seine Verachtung alles Phantasie-

vollen, die ihn dem Positivismus zuweisen und denen,

mit idealistischen Waffen, schon Vossler ISi-urre Spr.

29,:ÖS50 und ich hier 1920, Sp. 3H0 ff. zu Leibe

rückten, hervorzuheben, sondern gerade die dynamische

Auffassung des Sprachgeschehens, die ihn Bergson

6
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zuordnet: den „forces tumultueuses" entsprechen die

ßiesenkämpfe, die bei Gillieron die Wörter aufführen,

dessen Sinn für das Lebendige der Sprache, und in

unsere Zeit passt auch der geradezu expressionistische,

die Wirklichkeit grandios verzerrende Stil Gillierons,

der zuerst Bourciez und Herzog auffiel': ..patois en

detresse", „telescopage", „mutile phonetique" usw.

Mag auch das Betonen des Ringens der Sprache nach

Beibehaltung der Verständlichkeit , der fast mit der

Wärme des Gefühls behandelten praktischen Funktion

der Sprache bei Gillieron ein echt französisches,

Rivarorsches Klarheitsstreben sein (von „heisser Ver-

nunft" spricht einmal Klemperer), in der Betonung des

geistigen Ringens kündigt sich eine Störung der

künstlich und mechanisch hergestellten Grammatiker-

kreise früherer Generationen an. Auch der stark

deduktive, der historischen Dokumentierung abgeneigte

Zug passt in unsere antihistorische Zeit : das Ver-

trauen auf die Tragfähigkeit einer deduktiven Er-

wägung, allerdings mit Betonung des rein Gefühls-

mässigen , hat denn auch einen Kritiker veranlasst.

J. Jud, Gillierons Schüler, der die Lehre seines

Meisters mit den früheren Methoden in Einklang ge-

bracht hat, den Expressionisten zuzurechnen. Dass

Schurr auf Vollständigkeit in der Registrierung des

Zeitgenössischen keinen Ansprach machen kann , ist

klar. So wundert mich in einer die Sprachentwicklung

auf nur geistige Antriebe zurückführenden Abhandlung

das Fehlen einer Erwähnung von S p er b er s „dynamo-

logischer" Studie über den Affekt als wirksamsten

Schöpfer des Bedeutungswandels sowie von El.

Richters eine idealistische Synthese anstrebender, das

Lautgeschehen übrigens ähnlich wie Schurr aus dem
„Akzent" erklärender, viel zu wenig beachteter Studie

über den inneren Zusammenhang der romanischen

Sprachen. Auch glaube ich in die Wortbildungslehre

stilistische, also nach Schurr S. 39 geistige Kriterien

eingeführt zu haben. Ferner macht sich das Still-

schweigen über Saussure und seinen Schüler

B a 1 1 y in sofern empfindlich bemerkbar , als doch

diese Schriftsteller geradezu der Sprachgeschichte

eine neue, das Systematische der Sprache betonende

Disziplin der Linguistik gegenüberstellen. Wenn nun

auch diese spezifisch französische Bewegung- in

Deutschland keine gute Presse gefunden hat (vgl.

die reservierten Anzeigen Schuchardts hier 1917,

Sp. 1 ff., und Lommels GGA. 1921, 232 ff), während

sie in Frankreich Männer wie Gillieron, Brunot, Meillet

und Vendryes befruchtet hat und in einer linguistisch

orientierten Sondernummer des Journal de pnijchologie

(Nov. 1921) fast ausschliesslich das Terrain behauptet —
so ist nicht zu leugnen . dass ihre Betonung des

s pr achlic h L a t en te n fruchtbare Resultate zeitigen

kann : wenn Schuchardt auch gewiss damit recht hat,

dass Ruhe und Bewegung keine Gegensätze bilden,

so ist doch die Betrachtung des in einer Sprach-

aemeinschaft Latenten, einer virtuellen, äusserlich noch

nicht ausgewirkten Bewegung, einer minimalen Be-

wegung, die im Begriffe steht, sich auszulösen, durch

' Ein älterer Fachgenosse schrieb mir einmal an-

lässlich Gillierons Abeille, die Wortkämpfe glichen
_
bei

diesem Autor „Stierkämpfen"! Neuerdings geht Gillieron

in der Zersetzung des gelehrten Stiles so weit, die drama-
tische Form zu wählen: in seinem bei strenger Wissen-
schaftlichkeit unterhaltenden Sketch, „Menagiana du
XX'- siede" (1922), inszeniert er einen Dialog zwischen der

Sprachgeographie und dem Verb Friiiei\ wobei letzteres

etwa sagt: „.Je suis ne des formes faibles de frire" . . .

Expressionismus 1

- Ich stehe nicht an, die Wiederbelebung der statischen

Betrachtung von Systemen als nationale Forschungsrichtung
der Franzosen zu kennzeichnen, wie ja auch Schurr von
„ahistorischer" Veranlagung der Franzosen spricht, während
die schüchterne Zustimmung oder Ablehnung, die bei

deutsehen Forschern Saussures Buch begegnete, doch der
deutschen Freude am organischen Wachsen entspringt:

Max Scheler in seinem Aufsatz „Das Nationale im Denken
Frankreichs" (in dem Band „Krieg und Aufbau". Leipzig
1916) zeichnet den Gegensatz der Philosophen Frankreichs
und Deutschlands: dort die logisch-sachliche Interpretation
mit klarer Uebersichtlichkeit der Darstellung gepaart (die

cartesianische Wahrheit ist durch die Definition gegeben:
verum, quod clare et distincte percipitur), hier die Er-
weiterung des Endlichen zum Unendlichen (Dilthey äussert

über die Deutschen: „. . . in der Aeusserung der Kraft als

solcher ohne Begrenzung, in der so entstehenden Er-
schütterung, Erhebung der Persönlichkeit, besitzen sie den
höchsten Genuss und Wert des Daseins"), und Scheler
fährt fort (S. 67): „Gleichzeitig tritt [bei den Franzosen]
in Geschichte wie in der Mechanik die Bewegungs- und
Entwicklungsseite der Welt vor dem Bilde einer
statischen Ordnung, einer .Hierarchie' der Dinge zurück,
und die kunstreiche Klassifikation muss häufig die Er-
klärung ersetzen. Die Mechanik des Descartes. die den Zeit-

begriff und die Idee der Kraft aus den Grundbegriffen dieser

Wissenschaft ausschaltet . . ., macht auch die D\-namik zu
einem Spezialfall der Statik. Erst Leibniz weist philo-
sophisch diesen Fehler auf, ja will umgekehrt selbst das
Bild des ruhenden Baumes auf ein Produkt zeitbedingter
Kräfte zurückführen." In die Sprachwissenschaft hat
Saussure den statisch betrachtenden Cartesianismus ein-

geführt, während ein Hermann Paul, dem Sprachwissen-
schaft = Sprachgeschichte ist, als Leibniz der Linguistik
aufgefasst werden kann. Da allerdings der französische
Philosoph ein Vorläufer des deutschen, die französische
Linguistik dagegen der deutschen gegenüber eine Nach-
züglerin darstellt, so musste die .Aufeinanderfolge der beiden
Richtungen in den zwei Disziplinen eine entgegengesetzte
sein. Die Gegenüberstellung der „Prinzipien der Sprach-
geschichte" und des ..Cours de linguistique generale" be-

deutet nicht nur einen Vergleich zwischen zwei Forscher-
' generationen , sondern auch zwei Forschernationen.
Scheler hebt den Sinn für das Mathematische an den fran-

zösischen Philosophen hervor (Descartes, Pascal; letzterer

spricht von einer cji-ami'triv iht ciriir): man vergleiche damit
i
die Charakteristik von Saussures Eigenart durch Bally
(Firdinand (?e .SVn(.<«»(n' S. 23); „son temperanient scientifique

le poussait ä chercher, et lui a fait trouver, ce qu'il y a dans
toute langue et dans le langage en general, ile raiuUer, de

(te'omvtriiiue, d'dnhiieclurid'' . Indem Bally den Affekt in die

Sprachbetrachtung seines Meisters einführt, entfernt er

den Begriff der absoluten Ruhe aus seines Meisters Sprach-
betrachtung und führt (wie Sperber) ein dynamisches
Moment ein. — Auch Lomniel erwähnt die scharfe Aus-
prägung „romanischen Formensinnes" gegenüber „deutschem
Individualsinn" hei Saussure. — Selbstverständlich fehlen
auch nicht deutsche Ansätze zur Erfassung des Ruhenden
in der Sprache; K. von Ettmayer hat in den „Prinzipien-
fragen der romanischen Sprachwissenschaft" einer deskrip-

tiven Forschung das Wort geredet. (Wenn er allerdings

I, S. 1 ff. den Unterschied zwischen historischer f>eignis-
und (Tcsetz- dder Naturwissenschaft zeichnet, so wundert
es einen, dass er 1910 von der um 1902 fertig vorliegenden
Windelband-Rickertschen Lehre nichts gewusst hat.) Auch
E.Lewys auf Fiiick beruhende „veranschaulichende" Charak-
teristik des Frz. (/.tsdir. 11122, .S. 73). die gleichsam zwischen
Meyer-Lübkes Kapitel „Charakteristik und Systematik" in

der 3. Auflage der Kiiifi'iliiutiq und Vosslersclien Gedanken
vermittelt, wäre zu nennen. — Es handelt sich hier um Fest-

stellung vorherrschender nationaler Forschungsgewohn-
heiten grosso modo. Bei der internationalen \'erflechtung

der Wissenschaft ist jede Forschungsrichtung von vorn-
hf'rein bei jedem wissenschaftlich durchgebildeten Volke
möglich, wie ich im Gegensatz zu Herzog /kVc 1922, Sp. 242

betonen möchte.
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1^ die Versetzung in die Ps_yche des Sprechers
'"' sehr wichtig. Ich glaube nicht mit Schurr S. 37,

dass es unmuglicb sei, „die innere Anschauung als

solche zum Gegenstand der Sprachwissenschaft" zu

machen — sofern diese innere Anschauung dem Sprach-

gefühl einer bestimmten Gemeinschaft entspricht. Das
Latente bildet die Brücke zwischen Individual- und
Gemeinsprache. Die Untersuchungen Ball3-s über die

stilistische Wertigkeit der Wörter zielen auf eine Be-
tonung und Absonderung des Gefühlsmässigen , die

wieder durchaus zeitgemäss ist. In diesem Punkte
trifft sich die Genfer Schule mit dem Welschschweizer
Gillieron, dessen Deduktion ja gelegentlich in neuerer

Zeit stilistischer Betrachtung weicht. Jede Sprach-

gemeinschaft , wie schon v. d. Gabelentz nahegelegt,

hat, ein Sprachgefühl, d. h. ein Lautgefühl (das Bewusst-
sein für Lautunterschiede, den Aktionsradius eines

Lautes), ein etymologisches, ein synonymisches, ein

Proportionalitätsgefühl für Wortbildung und Flexion,

ein sprachanalytisches Gefühl für die Synta.x seiner

Sprache, die in ihren jeweiligen Erscheinungsformen
ebenso darstellbar und darstellungswürdig sind wie die

von der Psyche abgelösten Sprachgebilde in Lautlehre,

Formenlehre, Wortlehre, Syntax. Die Stilistik gehört

nicht bloss, wie Schurr S. 78 meint, zur Kunst-
geschichte, sondern, wie dies ja auch Meyer-Lübke in

der Einleitung zu seiner Rom. Synta.x empfunden hat,

auch zur Sprachwissenschaft. Die besten Künder
sprachlicher Latenzen — das lehrt Vossler schon
lauge — sind die Dichter , und hier hätte Schurr
wohl der von Sperber und mir angestrebten ,, Motiv
und Wort"-Forschung gedenken können, die sich in

die Seele des Künstlers versetzt und aus seinem
psychischen Erleben die Wortgestalt eines Dichtwerks,

vor allem die Neubildungen ableiten will. Josef Körner
hat in seiner Kritik Lit. Echo 1919, Sp. 1089 ff. schon

die Fäden zum Zeitgeist gezogen und das „Expressio-

nistische" dieses Unternehmens hervorgehoben ', das den
Autoren ebensowenig bewusst war wie etwa dem Aus-
druckskü n s tler Edschmid, der aus der Zeit.uug erfahr,

dass er expressionistische Novellen geschrieben habe.

Mein Buch über die Hungerumschreibungen italienischer

Kriegsgefangener (Schurr erwähnt S. 63 ff. nur die

deutsche Soldatensprache) will dann die Identität von

..Volk" und „Dichter" erweisen: Es dichtet die Sprache,

es sprechen die Dichter. Damit sind wir denn mitten

lirin im Vosslerschen Problem der Sjsiegelung von
Volksgeist im Sprachgeist, deren zeitliche Konvergenz ^

' Mit seinen die heutige Sprachwissenschaft charak-
terisierenden Worten; „die vormals herrschende materia-
listische Weltauffassung hat einem wiedererwachten Idea-
lismus das Feld geräumt, Spekulation erhält wieder neben,
ja vor der Beobachtung ihr Recht, Deduktion vor Induktion,
Systematik vor Historie — das Genetische befindet sich

auf dem Rückweg gegenüber dem Normativen" ist Körner
als Vorläufer Schürrs zu nennen; damit sind V'ossler, Güiieron
und Saussure einbezogen. An einer anderen Stelle spricht
Körner (Lithh 1919, Sp. 181 von der immer mehr von
Literaturgeschichte wegstrebenden, mehr deskriptiven
Literaturwissenschaft, wie sie 0. Walzel betreibt — eine
genaue Parallele zu Saussures Deskriptivismus! — Ein
anderer Vorläufer Schürrs ist Terraciui mit seiner roma-
nistische und indogermanistische neuere Forschungs-
richtungen in üebereinstimmung bringenden Abhandlung
in Atme e Romrt , 1921: „Questioni di metodo nella lin-

guistica storica."
^ Nur um eine solche kann es sich handeln : denn

Vossler knüpfte ja an Humboldt, Finck, Croce an. E. Lerch

mit Spenglerschen Ausdruckstheorien ich hier 1922,
Sp. 246 f. nachgewiesen habe.

Gillieron, Saussure, Vossler — der Dialektologe, der
Grammatiker, der Kulturforscher; der grosse Deduktive,
der grosse S3-stematiker, der 'grosse Synthetiker; der
Logiker, der Mathematiker, der Künstler — so ver-

schiedene Spielarten schöpferischen Geistes und doch
durch den Expressionismus, Anti-Historismus, Idealis-

mus, die Einstellung aufs Stilistische, das innigere Ver-
hältnis zum Volksgeist, die Betrachtung des Lebendigen
geeint— diese Trias steht für mich an der Schwelle neuer
Sprachbetrachtung. Haben wir Linguisten nun Grund,
vor den gelegentlichen Warnungen vor „expressio-

nistischer Wissenschaft", wie sie z. B. in Historiker-

kreisen ertönten, zu zittern? Ich vermute, dass jener

Warnung die (unbewusste) Gleichsetzung „expressio-

nistisch" (Ausdruck des Ich) == „subjektiv" = „un-

wissenschaftlich" vorangegangen ist. Aber schon
Schuchardt hat sich zeitlebens gegen die „unbe-
wiesene" Gleichsetzung von Objektiv und Wissen-
schaftlich aufgelehnt und allen wissenschaftlichen (wie

den künstlerischen) Fortschritt vom grossen Subjekt
erwartet. Es ist schliesslich ebenso objektiv, wenn
ich eine sprachliche Erscheinung mit tadellos funktio-

nierenden Lautgesetzen wie mit Gillierons „tares" der
Wörter oder mit Vosslers kultureller Spiegelung er-

kläre : ob frz. soleil (aus sol) entstanden ist , weil

*seul, das Lautgesetzliche, missverständlich gewesen
wäre, oder weil mit der Vorstellung Sonne ein gewisser
Affekt (die Liebe, daher die Zärtlichkeit: vgl. Schweiz.

das SünnJi, russ. soincc usw.) verbunden, ob es aus
bestimmten stilistischen Milieus (volkstümlichen usw.)

oder einem speziellen Volkscharakter erklärt wird —
das entscheidet jeder Linguist nach seinem subjektiven

Geschmack. Ich würde in solchem Fall stets Kon-
kurrenz verschiedener Motive annehmen (vgl. Litbl. 1920,
Sp. 191 und 384), die zum gleichen Endzweck hinarbeiten.

Die Forschergenerationen erliegen wie die einzelnen

Menschen der psychischen Ermüdung und detti Drang
nach der variatio delectans —^ das Neue ist gewiss
nicht stets das Bessere, aber es hat das Gute, ein

anderes zu sein. So ist die Wissenschaft wie die

Kunst, wie das Leben dem Gesetz der Variation und
Reaktion Untertan: auf den Stoss des empirischen
Historismus folgt der Gegenstoss des deduktiv-syn-

thetischen Expressionismus -. Nichts wäre verfehlter

als die Annahme einer bloss „organisch", nach
immanenten Gesetzen vorschreitenden Wissenschafts-

entwicklung — das „Wie ich es sehe" gilt gewöhnlich
für gerade das, was als unumstössliches Dogma von
einer Generation gehütet wird; alle von orthodoxer

Seite ausgehende Verketzerung schöpft ja aus der Be-
leidigung der Majestät des eigenen, des sogenannten

möchte (brieflich) gerne betont sehen, dass zwischen Vosslers
und seinem kulturwissenschaftlichen Indeterminismus und
Spenglers naturwissenschaftlichem Determinismus ein Ab-
grund klaffe. Ich hatte auch nicht an Gleichheit der
geistigen Antriebe gedacht und Sp. '247 oben die Unter-
schiede betont.

' Bahr sagt in seinem Buche „Expressionismus" S. 41:

„Die Menschheit hat ja die Gewohnheit, immer wenn sie

eine Zeitlang ganz zum Sichtbaren hin, ganz im sinnlich
Wahrnehmbaren stand — so ganz darin, dass ihr alles

Unsichtbare entschwand — , sich plötzlich wieder umzu-
kehren, nun wieder zum Unsichtbaren hin, so sehr, dass
sie zuletzt das Sichtbare gar nicht mehr sehen will."
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„richtigen" Weltbildes ihren Ingrimm und ihre Kraft:

auch die Wissenschaft ist das Kind des Menschen,

des Menschen mit seinem Widerspruch, des subjektiven,

allzumenschlichen Menschen. Keineswegs kann ich

dem Physiker Duhem beistimmen , der (La scienee

aUemande 1916, S. 104 ÖV) das Menschliche in der

Wissenschaft nur als „Deformation" der ewigen und
vollkommenen Wahrheit gelten lässt. Es mag das füi'

die Naturwissenschaften angehen , für die Geistes-

wissenschaften möchte ich bis zu gewissem Grade
Spenglers Wort unterschreiben: „Natur soll man
wissenschaftlich traktieren, über Geschichte soll man
dichten" ' , d. h. vielmehr, zu wissenschaftlicher Brauch-

barkeit reduziert, die in der Dichtung wie in der

Wissenschaft notwendige Intuition und Phantasie
nicht ausschalten. Dies hervorgehoben zu haben, ist

Schürrs Verdienst ^. Unwissenschaftlich wird der Sub-

jektivismus in der Wissenschaft, wenn er die Errungen-

schaften fi'üherer Generationen leichtsinnig in den

Wind schlägt, die wissenschaftliche Tradition entzwei-

reissen lässt, wenn er — was der Kunst ohne weiteres

erlaubt ist — die Wirklichkeit vergewaltigt. Und wir

haben ja erlebt, wie alle drei Schulen langsam, schüchtern,

aber sicher zum Empirismus , zum Atomisieren der

geistigen Prozesse zurücksteuern: am ausgesprochensten

Ball}^ der das Experiment verlangt, ziemlich deutlich

Gillieron, wenn er die stilistischen Wertigkeiten prüft,

und schliesslich auch Vossler, der seine synthetischen

Apercus von seinen Schülern historisch stützen lässt.

Die Entwicklung, die Schurr an sich durchgemacht

hat, vom strengsten Positivismus zum Idealismus hin,

ist wohl typisch für die Romanisten der jüngeren

Generation. Ich kann nur sagen, dass ich am eigenen

Leibe dasselbe gespürt habe : beim Beginn meiner

wissenschaftlichen Arbeit, vor nunmehr zwölf Jahren,

hatte ich nur an räumliche Ausdehnung meiner For-

schung, etwa auf neue Sprachgebiete, Sprachdenkmäler

hin, gedacht — da aber kam die in mir und um mich

einsetzende seelische Krisis, die eine veränderte Ein-

stellung zu der Sprachwissenschaft gebot. Nicht

materielle Verbreiterung, sondern seelische Vertiefung

' Verlangt doch auch ein \"ertreter einer so exakten
Wissenschaft wie der Mathematik, E. Study, iMnktn und
Darstellunq (1921), S. 1-5 in dem Abschnitt „Was ist wert-
voll?": „Vor allen Dingen muss der Forscher Phantasie
haben : Die reine Logik ist unfruchtbar, weil sie sich sofort

ins Uferlose verliert." — Die von Study angeschnittene
Frage „Was ist wertvoll?" wird vom positivistisch gesinnten
Sprachwissenschaftler gern gemieden oder sophistisch um-
gangen. Auf die naive Frage eines Dissertanden, der etwa
die Reime eines altfrz. Gedichts, die Lautverhältnisse eines

Dialekts usw. rein tatsachenmässig untersuchen soll, an
den Lehrer: „Wozu ist diese Arbeit gut?" kann dieser

beim besten Willeti manchmal nichts antworten. Denn
schliesslich wäre die genaue Feststellung des Warum der
So-und-so-Anordnung eines Telephonbuches oder der Häuser
eines Dorfes genau so wissenschaftlich. Ohne ein festes

kulturelles, allgemeinmeuschliches Ziel vor Augen geraten
wir ins Uferlose. [Neuerdings kämpft gegen die Aus-
schaltung aller Wertung in der Sprachwissenschaft De-
brvjnner, Ilbergs Jahrb. 1922.]

- Man pflegt gern als Beleg für die Behauptung, dass

neues Material schon genüge, um wissenschaftliche Fort-
schritte zu sichern, den französischen Sprachatlas an-

zuführen. Er scheint mir gerade das Gegenteil zu beweisen:
vor Gillierons an ihn anschliessenden Studien hatte niemand
die Tragweite der Atlasforschung geahnt. Aehnlich fusst

Vosslers und Saussures Forschung nicht so sehr auf neuem
Material, beide Gelehrte ahnen nur neue Zusammenhänge.

erheischte die neue Zeit. Allerdings wäi-e es un-

dankbar gegen die positivistische Eichtung , wenn wir

nicht anerkennten , wieviel sie zu dem Archiv bei-

gesteuert , an dessen Vitrinen wir allgemeine Wahr-
heiten uns abzulesen bemühen. Dem Sprachphilo-

sophieren musste der archivalische Museumsbetrieb

vorangehen. Und überhaupt ist ja die Ueberwiudung
einer Richtung gleichbedeutend mit einem inneren

Wachstum, das das Produktive an dem sogenannten

Ueberlebten in sich aufgenommen hat. Schurr hätte

seine indeterministische Welt- und Wissenschafts-

anschauung nicht erworben, hätte er sich nicht so

gründlich mit der deterministischen bekannt gemacht.

Ob die heutige Einstellung der jüngeren Gelehrten die

„richtigere" oder mindestens zukunftsvollere ist als die

der früheren Periode und ob Schürrs Abhandlung nicht

selbst bloss ein Zeichen der Zeit , eine Spiegelung

einer bestimmten Epoche unserer Kulturentwicklung

darstellt, steht dahin. Im Augenbhck, da einer be-

währten Richtung der Prozess gemacht und ein neues

Programm aufgestellt wird , ist manchmal jene schon

wieder zu neuer Blüte reif, dieses schon überlebt —
wie wü' gerade jetzt an dem drauflostheoretisierenden und

dabei schon theoretisch überwundenen künstlerischen

Expressionismus wahrnehmen. Anderseits bahnt heftiger

Kampfgegen eine Lehre dieser selbst Bahn (wir bemerken

es beim Sozialismus, zu dessen Abwehr die gegnerischen

Kreise selbst sich sozialistisch organisieren) : Vosslers

Theorien, zuerst befehdet und verfehmt, sind uns all-

mählich in Fleisch und Blut übergegangen, wir können

nicht mehr von ihnen los, und selbst Einwände kleiden

sich in ihm entlehnte Worte. So müssen wir denn

mit der Aufnahmsbereitschaft für Gedanken und Stim-

mungen einer neuen Zeit Dankbarkeit für die Leistungen

einer abgelaufenen verbinden.

Dass, wie Schurr S. 33 schreibt . Sprache sich

von Kunst durch die Konventionslosigkeit letzterer

unterscheiden soll, glaube ich nicht und glaubt Verf.,

wie er mir mitteilt, selbst nicht mehr.

Dass Bedeutungswechsel wie lt. testa ,Scherbe,

irdener Topf' > rom. ,Schädel' aus einer Standes-

sprache, wie z. B. der der Töpfer, zu erklären wäre

(S. 62), halte ich nicht für nötig. Die parallelen

argotfrz. houle usw. sprechen dagegen. Warum sollte

die menschliche Phantasie nicht dazu ausreichen, ohne

fachliche Beeinflussung eine Metapher aus einem Hand-

werkerwort zu bilden, wo doch die Standessprachen

selbst poetische Vergleiche von weither holen (faire

tinc chandclJe im frz. Flieger-Argot, obwohl die Kerze

in der modernen Technik „ausser Betrieb" gesetzt ist;

oder welche Rolle spielen Tiere, die man fast nie sieht,

wie Bär, Kamel, Löwe, Tiger, in der volkstümlichen

Onomasiologie 1) ?

Bonn, L e o S 13 i t z e r.

S igm. Fei st, Etymologisches Wörterbuch der gotischen
Sprache. Mit Einschluss des Krimgotischen und sonstiger

gotischer Sprachreste. Zweite, neu bearbeitete Auflage.

Erste Lieferung: A—D. Halle, Niemeyer. 1920.96 8.8».

Es ist ein recht niederdrückendes BUd, das Feists

Buch von dem Stand unseres Wis.sens gewährt. Die

Zahl der Wörter, deren Etymologie unumstritten fest-

steht, ist sehr gering; die Zahl derer, über die die

Meinungen der Forscher auseinander gehn oder denen
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sie ratlos gegenüber stehn, ist Legion. Ob eine Ver-

feinerung, ob eine erneute Prüfung unserer Methoden

hier Wandel schaffen wird, mag man billig bezweifeln.

Einstweilen ist es höchst wertvoll und dankenswert,

dass Feist mit umfassender Gelehrsamkeit all das ver-

einigt hat, was die Forschung bis jetzt über die Zu-

sammenhänge einzelner gotischer Wörter beigebracht

hat. F. zeigt ein bemerkenswertes Geschick der Dar-

stellung und ein gesundes Empfinden für Wahrschein-

lichkeit und ünwahrscheinlichkeit. Nicht recht einver-

standen bin ich öfters mit der Art, wie er innerhalb des

Germanischen selbst die Wörter verknüpft. Bei af-

(ln(gl jri -Kürde ich nicht sagen : ,,zu drigkan", sondern:

„zu a'fdrigkan" ; ob afhamon ein Simplex hamon voraus-

setzt, ist doch sehr zweifelhaft; es ist wohl Zusammen-
bildung, die unmittelbar vom Nomen ausgeht; ebenso

stammt miamahfjan kaum von lalits, sondern von

iiiaJits, wie F. selber anapiivan direkt auf ;5?'«s zurück-

führt. Dass aif>ei auf ein Lallwort zurückgehe, wird auch

von Schoof und von Stern angenommen (Clara und

Will. Stern, Die Kindersprache, 2. Aufl., 304); über

aihr hat vor Jahren auch Ignaz Peters gehandelt. Die

et3'mologischen Versuche über frinifxm halte ich für

verfehlt ; es ist sicher onomatopoetische Bildung. Dass
in hisunjanc ein Gen. stecke , will mir nicht ein-

leuchten ; ich kann ihn syntaktisch nicht begreifen

;

hairabagens setzt F. zu *bairab(isi in Beziehung;

aber wie ? Ich denke, es ist ein alter Beleg für den

Typus Oclsurig aus Oelbawmtreig, mit Unterdrückung

des mittleren Gliedes basi. Könnte dulps nicht zu

dem Stamm von fhrrih gehören? Uebel ist es, dass F.

den schwachen ahd. Verben der j-Klasse die Endung
-an statt -cn gibt; ich würde ahd. engi nicht als

i-Stamm, sondern als ja-Stamm bezeichnen (vgl. Germ.

23, 275).

Giessen. 0. Behaghel.

Der Wehrstand im Volksmund. Eine Sammlung von
Sprichwörtern, Volksliedern, Kinderreimen und In-

schriften an deutschen Waffen und Ge.':chützen, heraus-

gegeben von Rudolf Eckart. München, Militärische

Verlagsanstalt. 1917. 121 S,

Diese Sammlung verfolgt keine gelehrten Zwecke,

sondern ist für das breitere Publikum bestimmt. Man
darf daher von ihr auch keine wissenschaftliche Voll-

ständigkeit verlangen ; sie schöpft grösstenteils aus be-

kannten Quellen und bringt vi'enig Neues. Den Ab-

schnitt „Soldatenlieder" wünschte man wohl etwas

reichlicher ausgestattet. Bei den Sprichwörtern müssten

die echten Sprichwörter von den blossen herkömm-
lichen Redewendungen der Umgangssprache unter-

schieden werden, die zu bestimmten Zeiten oder bei

einem bestimmten Stand in. Umlauf sind.

Das Schriftchen wird manchem willkommen sein,

denn es bildet in der Tat einen belehrenden und er-

götzenden Beitrag zur Volkskunde und Kulturgeschichte,

der unter dem Gesichtspunkt der Gegenwart eine be-

sondere Bedeutung erhält. W. M o o g,

L. Günther, Die deutsche Gaunersprache. Leipzig,

Quelle & Meyer. 1919. XVIII + 238 S.

Aus Anlass des 60. Geburtstages L. Günthers

brachte die Tägliche Rundschau (Unterhaltungsbeilage

vom 15. April 1019) einen Aufsatz, in dem sie vor

aUem seine sprachwissenschaftlichen Arbeiten würdigte.

Kürzlich hat auch Fr. Kluge in der Neuauflage seines

Büchleins „Unser Deutsch", Leipzig 1919*, S. 67 der

rotwelschen Forschungen des Giessener Gelehrten sehr

anerkennend gedacht. Günther ist von Haus aus Jurist.

Auf der Grenze zwischen Rechts- und Sprachwissen-

schaft sehen wir ihn in „Recht und Sprache", Berlin

1898, und in der wertvollen Arbeit „Deutsche Rechts-

altertümer in unserer heutigen deutschen Sprache",

Strassburg 1903. Von Bedeutung für ihn sollte die

Beschäftigung mit Kluges Rotwelschem Quellenbuch

werden, das er in dieser Zeitschrift anzeigte. Einen

Vortrag liess er in bedeutend erweiterter Form 1905

als Buch erscheinen: „Das Rotwelsch des deutscheu

Gauners" ; seitdem ist er auf diesem engeren Gebiete

unermüdlich tätig. In wissenschaftlichen Zeitschriften

hat er wichtige Arbeiten vorgelegt, und in mehr all-

gemeinverständlicher Art hat er die Gaunersprache in

verschiedenen angesehenen Tagesblättern behandelt.

Für den, der sich eingehend mit Rotwelsch beschäftigte,

war es nicht immer leicht , der Aufsätze habhaft zu

werden, und so begrüssen wir es dankbar, dass sie

uns Günther jetzt gesammelt aufs neue beschert. In

der Einleitung bespricht er Max Bauers gewiss nicht

einwandfreie Bearbeitung von Ave-Lallemants bahn-

brechendem Werke und Ernst BischofFs knappes, aber

trotz mancher Schwächen wertvolles Wörterbuch.

Ruhig und sachgemäss (und das berührt besonders an-

genehm) weist er Bischoifs scharfe Angriffe zurück;

seltsam ist es ja, dass Bischoff die kleineren Arbeiten

Günthers in Gross' Archiv nicht zu kennen scheint,

in denen dieser viele der im „Rotwelsch des deutschen

Gauners"' vorgetragenen Ansichten berichtigt hat. Für

die Buchausgabe ist der Aufsatz über das Geld und

die Münzen wesentlich gekürzt , während die übrigen

Abhandlungen teils in der eigenen Darstellung, teils in

den Anmerkungen nicht unerheblich erweitert wurden.

Das Ganze ist in vier Hauptteile zerlegt , von denen

der erste der deutschen Gaunersprache und verwandten

Geheimsprachen, der zweite der Kundensprache, der

dritte der Sprache der Scharfrichter und der vierte

der deutschen Gaunersprache (mit Berücksichtigung

der Geheim- und Berufssprachen) gewidmet ist. Eine

Fülle von Stoff ist hier zusammengetragen und über-

sichtlich unter gewissen Gesichtspunkten behandelt.

Jeder der Aufsätze bUdet eine Einheit für sich ; dabei

war es natürlich nicht zu vermeiden, dass gelegentlich

Wiederholungen stattfinden, nicht nur in den ein-

leitenden Bemerkungen, sondern auch bei der Wahl
der Beispiele. Die auf tiefen und ausgebreiteten

Sprachkenntnissen beruhende Arbeit macht überall den

Eindruck grösster Gewissenhaftigkeit. Auch auf die

äussere Form ist, wie stets bei Günther, viel Sorgfalt

verwendet. Die Anmerkungen sind reich, erdrücken

aber nicht, wie in „Recht und Sprache", die Dar-

stellung; von ihrem Wert mögen die Zeilen über

„Kohldampf" S. 115, A. 24 Zeugnis ablegen. Das

Wort begegnet übrigens auch in der schlesischen

Schülersprache, die jedoch die Wendung „Kohldampf

schieben" nicht kennt. Die neuere Soldatensprache

wird in den drei Aufsätzen des letzten Abschnittes

eingehend berücksichtigt. Die bekannten Schriften von

Hörn , Bergmann usw. sind hier dankbar benutzt,

während Ahnerts „Sprühende Heeressprache", deren

Titel schon böse nach Reklame schmeckt, auf selb-

ständigen wissenschaftlichen Wert keinen Anspruch



91 1923. Literaturblatt für germanische und romaniscbe Philologie. Nr. 3. 4. 92

erheben kann. Meine eigenen „Beiträge zu einem
Wörterbuche der deutschen Soldatensprache", deren

Drucklegung dje Revolution bisher verhinderte, hoffe

ich, demnächst veröffentlichen zu können. Zu kleineren

Bemerkungen regt Günther überall an ; nur einiges sei

hier erwähnt. Zu Verteschlandl = Krain (S. 12) vgl.

Bass, Die deutschen Sprachinseln in Südtirol und Ober-

italien. Teil I. Land und Leute. Leipzig o. J.,

S. 31 u. 72 f. Die Fersenthaler werden ,Moccheni'

genannt, da sie das Zeitwort ,machen, mochen' häufig

gebrauchen. Die Sebästianer heissen .küter', weil sie

die Form ,küt er' =^ sagt er oft anwenden. Vgl. auch

den Spitznamen ,Ghöter' [g'höt = gehabt]. Zur Lite-

ratur : Karl Scheffler in den Wissensch. Beiheften zur

Ztschr. des A. D. Sprachvereins, Heft 38/40 (15. April

1918j, S. 307—312. Etwas weiter ab liegt der Name
, Gingganz', den eine Liedersammlung Christian Morgen-
sterns trägt. Die Erklärung gibt ein Vers auf S. 1

:

„Ich ging ganz in Gedanken hin ..." Zu Tinten-

kuli (S. 33) vgl. Otto Ladendorfs Historisches Schlag-

wörterbuch S. 314. Zu Nante (S. 182) siehe jetzt

Gustav Manz, Hundert Jahre Berliner Humor, Berlin

1916, S. 45 if. Ueber den Namen .Dicke Bertha'

(S. 200) berichtet auch ß. Rotheit, Kernworte des

Weltkrieges, Berlin 1916, S. 102 f. Günthers sonstige

sprachwissenschaftliche Aufsätze, die er später hoffent-

lich auch in einem Bande vereint, seien hier zusammen-
gestellt. 1. Beiträge zur Systematik und Psychologie

des Rotwelsch und der ihm verwandten Geheimsprachen.

11. Die Stände, Berufe und Gewerbe , Gross' Archiv

Bd. 38—56 (1910—1914). 2. Die deutsche Soldaten-

sprache und ihr Humor, Köln. Ztg. 1914, Nr. 1008.

3. Heereseinteilung, Truppenbezeichnungen, militärische

Dienstgrade, Köln. Ztg. vom 4. und 9. April 1915.

4. Kampf, Krieg und Soldatenleben in deutschen Redens-
arten , Köln. Ztg. vom 27. Juni und 4. Juli 1915.

5. Berühmte Familiennamen unserer Feinde als Begi'iffs-

bezeichnungen der deutschen Sprache, Köln. Ztg. vom
12. und 19. Dezember 1915. 6. Soldatensprache, Rot-

welsch und ,Kunden'-Deutsch in ihrem Verhältnis zu-

einander, Ztschr. f. d. d. Unterricht, 1918 (Jahrg. 33).

Heft 4/5, S. 129 ff. Auf den Aufsatz weist Günther
in dem Buche nur gelegentlich hin , nämlich Vorwort
S. VIII, Anm. und in den Nachträgen S. 206 zu S. 142,

143 : in der eigentlichen Darstellung ist er nicht ver-

wertet. 7. Vom Teil für's Ganze. Ein Beitrag zur

Kenntnis des Rotwelsch. Untei'haltungsbeilage der

Tägl. Rundsch. vom 1. und 2. August 1919. Die
weiteren Arbeiten macht Günther selbst S. VI, Anm. 4

namhaft. Durch die sorgfältigen W^ortverzeichnisse am
Schlu.ss wird der Wei't des Buches noch erhöht. Seit

Jahren arbeitet Günther an einem grossen rotwelschen

Wörterbuch. Möchte ihm ein gütiges Geschick die

Kraft zur Vollendung des Werkes geben ! Wie dankbar
die W'issenschaft für ein solches Wörterbuch wäre,

haben deutsche Sprachforscher immer wieder betont.

Liegnitz. Helmut Wo cke.

Eine westfälische Psalmenübersetzung; aus der ersten
Hälfte des 14. Jahrhunderts untersucht und heraus-
gegeben. Akademische Abh;indkuig von Erik Rooth.
Uppsala, Appelberg. 1919. CXXSJV u. 1(54 S. 8».

Die nd. Psalmenübersetzung , die ein Schüler

Psilanders uns hier in vortrefflicher Ausgabe vorlegt,

schliesst sich fast immer eng an den lateinischen Text
an ; der Herau.sgeber rühmt ihm ein Streben nach,

verständliches Deutsch zu schreiben ; von wirklicher

Sprachgewandtheit kann jedoch keine Rede sein. Der
lateinische Text, der vom Uebersetzer benützt wurde,

war im wesentlichen der des Psalterium Gallicanum,

aber er zeigte doch eine ganze Reihe von Ab-
weichungen, zum TeU solche, die er mit den Trebnitzer,

den Trierer und den Windberger Psalmen gemein hat.

Der Hauptwert des Denkmals liegt auf sprachhchem
Gebiet. Auf Grund der Form ande für und, deren

Vorkommen genau v'erfolgt wird , weist Rooth das

Denkmal nach Westfalen und bestimmt weiterhin das

Sauerland als seine engere Heimat; dabei möchte ich

freilich auf die Formen sal , nden (statt schal,

schulen des Ostfälischen) kein Gewicht legen, denn die

Formen mit s- sind Formen des mnd. Schriftgebrauchs.

Eigenartig ist der Wortschatz ; er bietet zahlreiche

Bestandteile, die sonst mnd. nicht belegt sind , dafür

aber im Mnl., Mhd. oder Neund. Die meisten der

Wörter, die das Mhd. bezeugt, meint Rooth, seien

auf literarischem Weg dem Hd. entnommen worden. Dem
möchte ich nur mit Vorbehalt zustimmen: Wörter wie

awec, betehrerk, hiuhrot, huteric, ewenheit, f/erirunge,

rofzen haben im Mhd. so geringe literarische Ver-

breitung, dass sie kaum aus der Literatur stammen
können. Es werden noch mehr dieser Wörter, die

auf dem hd. Gebiet namentlich mitteldeutsch bezeugt

sind, auch dem nd. Sprachgebiet angehört haben; wir

erkennen ja immer mehr, dass ein grosser Teil des Md.
ein hochdeutsch überströmtes Nd. ist.

Die geschichtliche Darstellung der Laute

durchaus den Vokalen ; der Konsonantismus
zerstreuten Bemerkungen auf zwei Seiten

Die Darstellung zieht jeweils die altwestfälischen Ur-

kunden und die heutigen Mundarten heran ; sie ist

meist wohl überlegt und beifallswürdig. Aber dass in

enifengunge und geravimgc Umlaut durch -imgc vor-

liege, ist kaum denkbar (S. LXXVII). Die / für e

z. B. in ivegvirdigen, uphivinge (LXXXI, XCIV) sind

grösstenteils überhochdeutsche Formen {hihe ausge-

nommen). Hervorgehoben seien die Umlautsbezeich-

nungeu des o und u in einer nd. Urkunde von 1319

(LXXXIX). Dass in den zweiten Pers. Ind. Praet.

druges, scnpes, slugcs Umlaut angesetzt werden könne,

bezweifle ich stark ; die Endung -s setzt Analogie-

wirkung der schwachen Flexion voraus, die keinen

Umlaut besitzt.

Die Interpunktionszeichen der Hs. hat R. nicht

mitgeteilt. Ueber sein eigenes Verfahren der Inter-

punktion hat er sich nicht ausgesprochen ; er scheint

sich einfach nach dem Vorgang einer Vulgataausgabe

gerichtet zu haben, woraus sich mancherlei Seltsam-

keiten erklären.

Giessen. 0. Behaghel.

Chr. Sarauw, Qoethes Augen. 11' der historisk-filo-

logiske Meddelelser. Kgl. Danske Videnskabernes Selskab

vestre boulevard 35, Kobenhavn, B). Kobenhavn. 1919.

Das Buch, das unter diesem leicht missverständ-

lich wirkenden Titel eine Fülle von Anregungen und

Gedanken verschiedenster Art enthält, steht in engem
Zusammenhang mit einer früheren Veröffentlichung des

Verfassers ; „Die Entstehungsgeschichte desGoetheschen

gilt fast

wird in

erledigt.
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Faust", die 1918 an gleicher Stelle (I, 7) erschienen

ist. Beide Schriften setzen sich gegenseitig voraus

und greifen so oft und so eng ineinander über, dass

nur über sie beide zusammen berichtet werden kann

;

in dieser ihi-er etwas eigentümlichen Erscheimingsform

geben sie aber vor allem einen in dieser Eindringlich-

keit seltenen Anlass, der Methodik des ^'erfassers und
darüber hinaus — gerade wegen augenscheinhcher

Typik des Gegebenen — der inneren Problematik der

Goethe-Literatur überhaupt in Kürze zu gedenken. Nicht

nur des Verfassers methodische Eigentümlichkeiten,

auch die Frage danach, warum statt der im wesent-

lichen zwar an sich erkennbaren , tat.sächlich aber

krausen NichtSystematik der zwei getrennten Buch-
veröfPentlichungen nicht förderlicher (bei anderem
inneren Aufbau) eine wohl etwas umfangreichere,

dafür aber mit Gesetzesklarheit disponierte Arbeit ein-
heitlicher Anlage entstehen durfte — beides wird

nachher zu erörtern sein. Denn die inneren (im be-

sonderen die methodischen) Werte von Sarauws Unter-

suchungen sind wichtig genug, dass man es ihnen und
der Sache zuliebe sich etwas sauer sein lässt, was seit

dem Erscheinen des literarästhetischen Wunderwerkes,
seit Simmeis: Goethe (1913) [in seiner überwältigenden

synthetischen Kraft und methodischen Reinheit] , die

deutsche Goetheliteratur anlangend, wohl nicht mehr
nötig gewesen war. Bleibt nur zu Ijedauern, dass

Sarauws Untersuchungen und Methode nicht alles das

erreichen, was sie beinahe hätten erreichen können,

dass sie in den Ansätzen stecken bleiben und nur einem
liebevollen Auge mehr, ja viel mehr bieten als nur

das chaotische Bild einer grossen und fleissigen

Materialsammlung, eines erst durchzuförsteuden Waldes
von Zitatenstümpfen •— hinter dem die geistvolle und
methodisch schöpferische, aber nicht zur Synthese vor-

schreitende Energie des Verfassers leicht versteckt

bleiben wird. Da die beiden Veröffentlichungen grund-

legend sind für eine sich neu orientierende Abwendung
von methodischen Wiegen, wie sie in den Spuren

von Gundolfs Goethe neuerdings begangen werden
(man denke nur z. B. an Bertrams zwar einseitigen,

zum Teil aber fördernden J^ietzsche), da ferner die

Methoden literarästhetischer Darstellungs- und For-

schungsweise jeweils sich einseitig festzulegen scheinen,

— so hält Ref. es für zweckmässig, an den Vorzügen
und Mängeln der Sarauwschen Methode das eine oder

andere andeutungs- und versuchsweise zu erörtern —
um so mehr, als gerade in diesem Zusammenhang das

Wichtigste gestreift werden kann, nämlich die Frage

:

Wie und unter welchen Voraussetzungen ist es möglich,

die angeblich rein philologischen Methoden literar-

historischer Forschungen in eine schöpferische Wechsel-
wirkung zu bringen mit den Methoden (V) rein philo-

sophischer und rein ästhetischer Provenienz [als deren

Typen — statt vieler anderer und vorläufig einmal —
etwa Janentzkis Lavater und Baumgartens C. F. Meyer
(es handelt sich hier nur um Methodenfragen

!) ge-

nannt sein mögen] '?

Sarauws zweiter Band nimmt seinen Ausgang von
„Goethes visueller Begabung, wie sie sich in seinen

Büchern und Schriften äussert" ; die Untersuchung
darüber soll „Ausgangspunkt und Voraussetzung der

folgenden Studien über Goethes religiöse und wissen-

schaftliche Tendenzen bilden" (S. 3). Da der zweite

Band angeblich so eingerichtet ist, dass der erste sich

ihm einreiht und die dort gegebenen Zusagen hier ein-

gelöst werden [und das will etwas heissen, wenn es

sich um die unerhörte Breite der Wechselwirkungen
von Goethes stufenweiser religiöser Entwicklung und
ihrem Ausdruck — aus visueller Begabung stammend—
handelt], muss zunächst dieser erste Band näher heran-

gezogen werden. Verf. hat die Intuition einer Ent-

wicklungskurve von Goethes religiösen Ideen und sucht

nun diese in zwei der vier von ihm angenommenen
Schichten der Faustdichtung stilkritisch . d. h. haupt-

sächlich für Datierungsfragen wirksam, zu erkennen
und dann passend anzuwenden. Dieser Uebergang von
den leicht angedeuteten biographischen Einzelheiten

und deren religiösen Grundlagen (Wirkungen der Natur-

philosophie und Mystik . besonders der Schi-iften von
Vater und Sohn van Helmont auf den Zwanzigjährigen)

einerseits zu den stilkritischen Untersuchungen einer

teilweisen Entstehungsgeschichte des Faust anderer-

seits: dieser Uebergang ist das methodisch Inter-

essante, „aber gerade bei dem chronologischen Sondern
macht das sich immer wiederholende Hervortreten der

ganz identischen Sinnesart den Forscher immer wieder

stutzig. Was er auf den ersten Blick für Kennzeichen
einer Epoche halten möchte, erweist sich bei näherem
Zusehen sehr oft als bleibende Geistesform. So er-

wächst ihm neben der chronologischen Aufgabe diese

andere, wichtigere, höhere: die Dauer im Wechsel
klarzustellen" (S. 3/4). Die ganze Schwierigkeit der

Aufgabe Sarauws ist damit noch nicht umgrenzt. Denn
der zweite Band verbreitet sich nun im wahren Sinne

des Wortes in Goethes „Totalität" ; ausgehend von

Goethes Visualität [„die einfache, sei es willkürliche,

sei es unwillkürliche Reproduktion der früher an-

geschauten Bilder, wie sie des Dichters angeborene

Naturanlage mit sich brachte" (S. 33)] ist der Aus-
gangspunkt, „uns klarzumachen, wie Goethe mit Be-

wusstsein und Plan diese Anlage für künstlerische und
wissenschaftliche Zwecke entwickelt und verwertet hat"

(S. 33). — „Die Faustidee, die Idee des nach gött-

lichem Schaifensvermögen verlangenden Forschers,

wurzelt in Goethes angeboi'ener Visualität, seiner Gabe
der Gestaltung und Umgestaltung mittelst des inneren

Auges und in seiner damit eng zusammenhängenden
Art und Weise , auf überwältigende Eindrücke der

Natur und Kunst so zu reagieren, dass ein unbezwing-

barer Drang zum eigenen Hervorbringen sich betätigt"

(S. 200). So etwa zeigt sich in rohen Zügen das Bild

des Ganzen, das die Eigentümlichkeit in sich trägt, in

dieser Art und Weise wohl nie abgeschlossen, vollendet

werden zu können. Der Fragmentencharakter jeder

historischen Forschung ist gerade in solchen Augen-

blicken nur allzu deutlich, besonders, wenn alles vom
Verf. Vorgetragene stillschweigend im Schatten eines

besonderen, nur einmal (8. 4) angedeuteten Problems

steht : nicht um die Sache allein handelt es sich,

sondern auch um „Goethes eigentümliche Ausdrucks-

weise". Schon hier ergibt sich, dass der Rahmen für

derartige Arbeiten gar nicht weit genug sein kann ; er

würde denn sonst gesprengt werden.

Unter diesen Umständen kann der sachliche Inhalt

der beiden Bände nur ganz kurz angedeutet werden.

Denn da die recht grossen Materialsammlungen zwar
eine Fülle von Einzelergebnissen und Anregungen geben,

da sie aber andererseits ohne synthetische Gewalt (und

diese steht allein dem Autor zu) nicht geballt und

li
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formuliert werden können, so wird man sich mit An-
deutungen begnügen. Im ersten Band werden die

zweite und dritte Phase der Faustdichtung, also die

römische Phase v. 1788— 1790 und die „romantische"
mit Schiller und Schelling (1797—1801) vorzugsweise
erörtert , zahlreiche Datierungsvorschläge werden ge-

geben (s. z. B. S. 27, 54 usw.); dem zweiten Band
wird nicht selten schon Material bereitet, z. B. S. 15
in den Belegen zu der Tatsache, dass Goethe in der

Anwendung von Bildern u. dgl. gewöhnlich an ihn

gerade umgebende Verhältnisse oder an seine jeweiligen

Beschäftigungen anknüpft. Die Wirkungen des Eintritts

Schellings in Goethes Leben (S. 39 ff.) werden genau
geprüft. Und doch. Das alles ist nicht eigentlich

Sarauws Hauptinteresse. Der oben angedeutete Wechsel
vom einen Teil des Vielerlei in den anderen vollzieht

sich häufig und gelegentlich nicht ohne Härten (z. B.

klaifen Kapitel I und II des zweiten Bandes unüber-

brückbar auseinander) : der Einfluss der Lektüre
Helmontscher Schriften auf den jungen Goethe — das
ist Verfassers ceterum censeo ; nicht nur der Nachweis,
dass Goethe beide van Helmont (wenn auch nur flüchtig

und in der Jugend) gelesen habe (II, 71) beschäftigt

ihn, sondern weit über das hinaus wird eine ein-

schneidende und grundlegende Weiterwirkung jener

Lektüre mit ausserordentlich viel Zitaten unter Beweis
gestellt. Und wie immer bei Zitaten : von Goethes
Eigenem bliebe ihnen zufolge gar nicht mehr viel

übrig (116, 139, 145, 157, 167 u. a. m,). Ueber-
raschend sind ja nun allerdings tatsächlich die Parallelen

zwischen Goethes und der van Helnionts Aeusserungen,
wenngleich niemals Verf. hätte übersehen dürfen, dass

bei jedem dichterisch heiss fühlenden Menschen Vor-
stellungen aus jenen Reihen ganz zwang- und ,.vor-

büd"los wirksam sind — eben weil solche überzeitlich

sind und als Ausdruck gewisser künstlerischer und
religiöser Spannungen durchaus Allgemeingut solcher
Persönlichkeiten sind , dabei also Beeinflussungs- und
sogenannte Abhängigkeitsfragen jedenfalls etwas pe-

dantisch, meist geradezu einseitig und etwas gewaltsam
wirken und keinen so weitgehenden Einfluss ein-

geräumt bekommen sollten. Hierüber nachher noch
ein W'^ort insbesonders.

Die Ausführungen über die innere Form (S. 181 ff.),

die Auseinandersetzung mit dem Problem des Prometheus-
Symbols und die Konstatierung, dass Faust kein Künstler

sei, dass die Faust-Idee von keiner Idealisierung des

Künstlertums ausgehe (S. 188), seien besonders an-

gemerkt. Gerade hier jedoch zeigt sich das Missliche

des lueinandergreifens der beiden Bände besonders
deutlich, und man wird sich doch wohl in Kürze mit

der Methode und den Mitteln der Untersuchung zu

beschäftigen haben. Sarauw benutzt „Methode und
Darstellungsform des Philologen ..." (II, 4), und wenn
das Zitatesammeln allein Philologie wäre , man würde
sich nicht wundern. Denn lange Strecken hindurch
ist das Buch überhaupt nur Zitatensammlung, sogar

ein Vokabular (II, 53) fehlt nicht. Das ist nun an
sich kein Nachteil, denn als Vorarbeiten für Späteres
ist diese Sammlung bemerkenswert. Fragt sich nur,

ob die geniale Problemwechselstellung mit diesen

Mitteln allein zu betätigen war. Ref. glaubt, dies

verneinen zu müssen. Beide Bände enthalten einen

bedeutenden Anlauf und eine „Material" Sammlung. Der
grosse Sprung wird nicht gesprungen, die Synthese

fehlt, und statt ihrer finden sich unzählige Einzel-

inspirationen zur Chronologie, zur Stilkritik, zur Bio-

graphie, zu den Schriften van Helmonts und ihrer

(sicher überschätzten) Wirkung auf den jungen und
alten Goethe [sie geht so weit (I, 102): „man kann
den Faust sehr wohl als Dramatisierung der religiösen

Idee van Helmonts betrachten"]. Weil aber der

grosse Sprung nicht gesprungen wird , obgleich die

Voraussetzungen dazu an sich vorliegen, deshalb ist

dieses Buch als solches methodisch so wichtig. Denn
was Simmel gelang (Verf. kennt das Buch wohl nicht'?),

eine Summe von Problemen der Totalität von Goethes
Leben und Wesen überzuordnen in einer schlanken

Synthese, also „Formung" in knappstem Raum, das

gelang Verfasser nicht, obgleich sein kritischer Apparat
und seine philologische Schulung grösser, sein ästhe-

tisches Empfinden ebenso fein ist als bei Simmel.

Seine Mosaikarbeit wäre trefflich, wenn die Synthese
gelungen wäre. So aber geht der erste Band in die

Chronologie , der zweite in die Breite von Goethes
Leben, aber das Ganze wird dadurch diffus, anstatt

konzis zu werden, was es geworden wäre, wenn die

.synthetische Kraft ausgereicht hätte. Die Feinfühlig-

keit des Verfassers ist vorbildlich; wie er (I, 85, 87)
echte und unechte Töne zu trennen weiss , wie er

(I, 58 und II, 61) den Landschaftsvvert im Werther
anpackt (s. II, 65, 183), überhaupt alles, was die

Landschaft anlangt, zu fühlen versteht, man darf das

nicht übergehen. Aber die wiederholt gezeichnete

Grundkonzeption des ganzen Werkes, das Wider-
spiel und die Wechselwirkung einer Mehr-
heit von Problemen angewendet auf eine
Mehrheit von Formen und umgekehrt, — sie

ist nicht gelungen ' und konnte auch gar nicht gelingen.

Erstens hinderte die Ueberschätzung des Einflusses

der Helmont-Lektüre. Mögen Parallelen auch noch so

schlagend scheinen, mögen die Entlehnungen, Be-
einflussungen noch so drastisch wirken : kann nicht

trotzdem ein Geist „eigenes" denken und sagen, ohne
dass man es unterliesse, ähnliche Aeusserungen anderer

irgendwo zu suchen und zu finden? Zweitens,
mehr nebenbei erwähnt [I, 82, 83], wird einmal Goethe
teils mit Faust, teils mit Mephisto identifiziert. Die
Richtigkeit einer solchen Fragestellung muss, wie ihre

Brauchbarkeit, bezweifelt werden. Ob der Dichter

gelegentlich die eine oder andere seiner Fisuren zum
Sprachrohr pro domo, autobiographisch gebrauche, was
verschlägt's? Man wird Bedenken tragen, dadurch den
Sinn einei Dichtung als solcher zu gängeln.

Drittens: Das Zitieren aus dem Zusammenhang
heraus führt leicht zum Konstruieren; ein Gespräch-,

' Eef. hat eine solche Konzeption für die Gesamtheit
von Hoelderlins Dasein bis zur Vollendung des „Hyperion"
[nicht weiter als bis dahin] in seinem „Fr. Hoelderlin. Stil-

kritische Studien zum Problem der Entwicklung dichte-

rischer Ausdrucksformen", Karlsruhe 1910. bis ins letzte

durchzufuhren versucht. Hierin kreuzen sich zwei Begriffs-

und Problempaare in konsequenter Untersuchung stil-

kritischer Art des Hyperion und seiner sämtlichen Vor-
stufen. In diesem kleinen Rahmen war die Durchführung
möglich ; für die Weite und Breite der Goetheschen Existenz
konnte nur ein Nichtfachmann (Simmel) die Unbefangen-
heit zu einem (in der Tat geglückten) Versuch gewinnen.
Sobald aber philologische Arbeit dabei mit in Frage kommt,
wird der Rahmen gesprengt. Diesen \'orteil konnte Simmel
sich als Nichtliterarhistoriker zugute kommen lassen, weil

er ihn wohl kaum ahnte.
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ein Briefstück muss anderen Verwendungsgrundsätzen
unterzogen werden wie ein Stück aus einer ver-

öffentlichten Dichtung. Denn in dieser ist ein über-

greifender Zusammenhang schwerer zu entkräften als

dort. Vor allem hat jede Dichtung eine gewisse

Wirkungsbühne im Sinne des Künstlers, während das

Gespräch, der Brief, gleitender, gleichsam heimeliger

ist. Sarauw trennt freilich bisweilen seine beiden

Arten von Zitaten, aber mehr für den Druck als für

die Anwendung. Das übermässige Zitieren ohne innere

Gesetzmässigkeit und vorgefassten kritischen Massstab
dafür verführt vom Vielseitigseinwollen zum Vielerlei-

bringenmüssen, mit der Wirkung, dass dieses Zitat

dann den allzu gedehnten, inneren Arbeitsplan noch
mehr lockert, als er es schon ist (und sein muss), —
damit aber die Gesamtheit der Untersuchung wesent-
lich beeinträchtigt, eine Gefahr, deren Wirkungen sich

hier in den zwei Bänden zeigt. Vor allem muss
Zitieren und der Glauben an die Autorität dieses Zitats

in rechtem Verhältnis stehen und bei einer Erscheinung
wie Goethe muss das Bewusstsein , dass aus dem
Vielzuviel erhaltener und überlieferter Aeusserungen
zitiert wird , stets kritisch wirksam bleiben und die

Verschiedenwertigkeit zitierter Aeusserungen (auch

brieflicher) berücksichtigen. Auch hier möchte Verf.

gelegentlich gar zu gläubig und unkritisch gewesen
sein. Wie Simmel in seiner Vorrede (S. VII) schreibt:

„Goethes unaufhörliches Versuchen und Umformen
möglicher Standpunkte , die durch alle Gegensätze
hindurchführende Entwicklung seines langen Lebens
geben einer schwer übersehlichen Zahl von Deutungen
jener Einheit und Ganzheit Raum. Eine von ihnen

dokumentarisch so festgelegt zu meinen, dass sie alle

anderen ausschliesst, würde ich nach der Natur der

Sache, der Person und der Beweismöglichkeiten immer
für eine Selbsttäuschung halten. Die fiiessende Ein-

heit des Goetheschen Lebens ist nicht in die logische

Einheit irgendwelcher Inhalte zu bannen. Darum kann
man eine Auffassung dieses Lebens nicht ans Zitaten

(denen sich immer umgekehrt gerichtete entgegensetzen

lassen) ,beweisen- ..." Bei seiner Methode hätte Verf.

sich hiermit auseinandersetzen müssen. — Von Kleinig-

keiten sei abgesehen. Ref. versteht nicht, warum Verf.

den „Goethe" Chamberlains nicht erwähnt, dem er

nicht fernsteht. II, S. 1.j2 oben denkt man doch gern

an den Schlussatz der „\\'ahlverwandtschaften", der

eine eigentümliche Variation des dort Erwähnten bildet.

Sehr fraglich erscheint es auch, ob die Ausführungen
II, 145 ff. nicht gar zu weit gehen, wenn ganz all-

tägliche Ausdrücke eines starken Verbindungs- und
Vorstellungsgefühls eines Liebenden einer literarischen

Quelle angenähert werden, so schätzenswert die Problem-
stellung an sich und so verblüffend die Aehnlichkeit

auch ist. Gerade hier, z. B. in der Talismanvorstellung

(S. 148 ff.), macht sich der oben bereits besprochene
Mangel einer inneren, gesetzmässigen Durchdringung
von Lehre und Beispiel deutlich bemerkbar. Denn
von Helmont weg gerät bisweilen die Argumentierung
in Weiteres, Allgemeineres hinein; dadurch wird der

Eindruck des Unzusammenhängenden, des bloss Kom-
pilatorischen grosser Teile der Untersuchungen be-

sonders deutlich spürbar.

Hält man alle diese Dinge zusammen, so gerät

man immer mehr und mehr in die beunruhigende Frage

:

Wie hat sich nun eigentlich der Literarhistoriker mit

nähert er sich am
d. h. wie vereinigt

matik mit den

dem Phänomen Goethe am förderndsten auseinander-

zusetzen? Unter welcher Form der Betrachtung

besten der Lösung seiner Aufgabe,

er sinngemäss seine eigene Proble-

als „wissenschaftlich" erkannten

Methodenmöglichkeiten'? Gemeint ist natürlich

nicht der Fall von Spezialuntersuchungen, sondern der-

jenige andere , wenn die Totalität Goethe ergriffen

werden soll. Den Biographietypus ä la Bielschowsky
kann man ja wohl als aufgegeben betrachten. Wie
aber soll sich die Fülle der Methoden, die sich etwa bei

Chamberlain, Simmel, Gundolf und nun bei Sarauw
darbieten, als Mittel der Erkenntnismöglichkeiten und
als Aeusserungen von Darstellungsweisen methodo-
logisch erfassen lassen? Die literarhistorischen Prin-

zipienfragen leuchten bei dieser Frage grell auf. Denn
letzten Endes steht gerade in diesem Sonderfall eine

Eventualität im Bereich der Möglichkeiten : Soll und
darf es im Falle der Goethe-Literatur auch dahin

kommen wie in jenem anderen Falle, nämlich dem der

Literatur übei* die deutsche sogenannte Romantik —
dahin nämlich, dass ein übergreifendes Thema (hier

also Goethe) der Haken werde, an dem ein jeder seine

mehr oder weniger grosse eigene Problematik auf-

hänge? Wenn sich eine literarische Beti-achtungs-

weise wandelt von zusammenhängender, berichtender

Darstellung (Haym) weg zu Monographien, die — immer
spezialisierter — bald irgendeine Einzelheit, bald eine

Epoche (z. B. die philosophischen Grundlagen der sog.

Frühromantik) einseitig bevorzugen — soll dieser Vor-

gang nun auch die wissenschaftliche Ergründung des

Lebensablaufes eines Menschen differenzieran, zer-

setzen? Bei der Vielheit romantischer Erscheinungen,

bei dem Gedanken, dass es letzten Endes eben doch

zu jeder Zeit eine Romantik im Widerspiel zu einer

Klassik gibt, ist der Gedanke noch der Erörterung

fähig. Darf man dann aber in diesem Sinne vor-

schreiten bei einem einzelnen? obgleich man sich dabei

des inneren Zusammenhanges der Totalität dieses einen

Lebensablaufes bewusst ist?

Versucht mau sich hierüber Rechenschaft vor sich

selbst abzulegen, so scheint Ref. im Briefwechsel

Schiller-Goethe eine Stelle , die auch Sarauw kennt

(in ganz anderem Zusammenhang verwendet; I, 86)

förderlich zu sein. Am 17. Januar 1797 findet Schüler

an den Entwicklungen Goethes einen „gewissen not-

wendigen Gang der Natur im Menschen überhaupt"

und konstruiert eine „gewisse, nicht sehr kurze Periode,

die ich Ihre analytische Periode nennen möchte,

durch die Teilung und Trennung zu einem

strebten, wo Ihre Natur gleichsam mit sich

zerfallen war und sich durch Kunst und
\\'issenschaft wiederherzustellen suchte". Goethe meint

dazu am 18- Januar 1797, er leugne das nicht und

„schleppe von der analytischen Zeit noch vieles mit

sich, das ich nicht loswerden und kaum ver-
arbeiten kann. Indessen bleibt mir nichts übrig,

als auf diesem Strom mein Fahrzeug gut zu lenken,

als es nur gehen will". Vielleicht ist, die Methodo-

logie anlangend, die Fülle der Goetheliteratur zurzeit

in einer ganz ähnlichen Lage. Die Untersuchungen

Sarauws geben Ref. den Eindruck, als ob sie an einem

Wendepunkt stünden, der sich zwischen zwei Kom-
plexen von Methodenmöglichkeiten befindet. Je mehr
man die Methoden der genannten Autoren gegen-

7
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einander abhebt, desto mehr gewinnt man den Eindruck,

als ob man sich von einer biederen Geschlossenheit

(Bielschowsk}' etwa) weiterbewege zu einer „ana-

lytischen" Epoche (Monographienzeit), um alsdann

nunmehr teils mit, teils ohne das Mittel des Zitats

sich von dieser „analytischen" Epoche, so gut es geht,

zu entfernen; dafür bedeutet Sarauws doppelte Methoden-

verwendung mit ihrem Widerspiel von einigen über-

ereifenden Problemen und allzu reichlich zitierender,

nur zum Teil stilkritischer Detailarbeit einen ent-

schiedenen Uebergang. So dass man schliesslich,

vielleicht nicht einmal gern und freiwillig, zu Schillers

Eindruck des nunmehrigen Goethe auch die Literatur-

geschichtschreibung betr. käme (17. Januar 1797):

„jetzt, deucht mir, kehren Sie, ausgebildet und reif, zu

Ihrer Jugend zurück und werden die Frucht mit der

Blüte verbinden". Zuletzt taucht dann wohl die Trage

auf, ob der Zeitpunkt zu solchen letzten, jenseits der

historischen Methodeumöglichkeiten liegenden Er-

wägungen auch menschlich gegeben ist. Die Unter-

suchungen Sarauws geben die Möglichkeit, auch diese

Frage zu prüfen.

Giessen a. L. v. Grolman.

Abriss der Schwedischen Qranimatlk. Von Fil. Lic.

Gösta Bergman, Lektor der schwedischen Sprache
an der Universität Greiiswald. Heidelberg, Carl Winters
Universitätsbuohhandlung. 1921. S». 59 S.

Die Verbindungen zwischen den deutschsprechenden

Völkern und Schweden sind in den letzten Jahren immer
reger geworden, und die schwedische Sprache, die

früher einigen Sprachwissenschaftlern allein verständ-

lich war, fängt an, in Deutschland und Oesterreich ein

lernenswertes Objekt zu werden. An mehreren Uni-

versitäten sind schwedische Lehrer tätig, und sie haben,

wie es verlautet, nie Mangel an Zuhörern.

Bisher aber fehlte es an einem geeigneten kleinen

Lehrbuch der schwedischen Sprache, dass diese Lehrer

ihren Uebungen zugrunde legen könnten, und das auch

allen zugänglich wäre. Diesem Mangel hat der frühere

schwedische Lektor an der Universität Greifswald,

Fil. Lic. Gösta Bergman, mit seinem kleinen „Abriss

der schwedischen Sprache" abhelfen wollen.

Das Buch eignet sich gut zu dem Zwecke, "der im

Vorwort angegeben wird. Es ist eigentlich „nicht . . .

für den Selbstunterricht geeignet, setzt vielmehr oft

den Lehrer voraus". Und der Lehrer ist auch wirklich

notwendig. Der Verf. hat, m. E. nicht immer glück-

lich, die Umgangssprache der gebildeten Stockholmer

seiner Darstellung der Lautlehre zugrunde gelegt und

hat dabei oft eine Aussprache empfohlen, die ihm

und vielen geläufig sein mag, die aber anderen auf-

fallend klingt. Etwas mehr Vorsicht in dieser Be-

ziehung wäre angebracht gewesen. Es ist ohne Zweifel

richtiger, eine zu korrekte Aussprache zu lernen als

eine zu nachlässige. Und es ist zu befürchten, dass

man nach den Angaben des Abrisses ein nicht nur

nachlässiges, sondern zuweilen sogar etwas vulgäres

Schwedisch sprechen wird. Es wäre ja für den voraus-

zusetzenden Lehrer immer leicht, durch Beispiele zu

zeigen, wo man sich Erleichterungen und Nachlässig-

keiten der Aussprache erlauben darf — immerhin
leichter, als eine etwas vulgäre Aussprache in eine

korrektere zu ändern. Und man sollte doch korrekt

sprechen können, bevor man nachlässig sprechen darf!

Der Verf. hat weiter allzuwenig die süddeutsche Aus-

sprache berücksichtigt. Mit dem Hinweis bei a (S. 10)

„etwa wie im südd. Vater" wird wohl den v.-enigsten

geholfen sein, da die Qualität des südd. a bekanntlich

nach den Gegenden sehr wechselt. Auch wäre z. B.

bei bh, ng vor der südd. Aussprache als (etwa) j^p,

ngg zu warnen.

Ueber Einzelheiten kommen einem hie und da

Zweifel; einiges möge hier hervorgehoben werden.

S. 14 wird die Aussprache des Diphthonges eu im

schwed. renmatism als öj angegeben ; mir und vielen

Stockholmern tönt diese Aussprache entschieden vulgär,

wir sagen rJ- oder r9i(-. S. 18 soll nach dem Verf.

das r in har nur in der feierlichen Rede nicht fallen.

Das triift nicht zu ; besonders vor Vokal hört man es

oft, und vor d hat das r sogar in har du das d ver-

drängt, so dass die nachlässige (hier aber nicht emp-

fohlene!) Aussprache statt luirdu (vgl. r, Anm. 1) oder

nach dem Verf. lia'du vielmehr har'u hat. S. 19.

Das t in z. B. galet fällt nicht immer weg; im Gegen-

teil hört man es besonders oft im Part. Prät. (vgl.

S. 36, Anm.). S. 19. Man würde entschieden besser

daran tun, v in hiev und noch mehr in gav aus-

zusprechen, besonders vor Vokal. S. 81. Der Verf.

führt als „absoluten Superlativ" z. B. „ct2 ganska god
examen ein ganz gutes Examen" an, was sowohl vom
deutschen als vom schwed. Standpunkt aus etwas

merkwürdig scheint. Wir sind gewohnt, mit Superlativ

etwas Ausserordentliches zu bezeichnen, während schwed.

ganska, deutsch (Umgangssprache) „ganz" etwas ziem-

lich Mittelmässiges bedeutet. S. 38. Impf, von smüUa
kann als Intrans. small heissen, aber nicht immer; als

Trans, heisst es dagegen smällde. S. 41 habe ich im

zweiten Stück einen argen Druckfehler bemerkt : för-

kommit statt ßrxrunn/f. S. 42- Man vermisst bei

den Verbalformen die wirklich unerlässliche Mitteilung,

dass die 2. Person Plural nie mehr verwendet wird,

ausser bei feierlichen Anreden. Da im Deutschen im

Gegenteil diese Person gebraucht wird, wo es sich um
mehrere Personen handelt, die man mit „Du" anredet,

wäre ein Hinweis hier besonders nötig. S. 44. Warum
hat Verf. studcntska nicht einfach mit „Studentin" über-

setzt? S, 45. Unter „Gerundium" führt der Verf.

ausser den auch früher mit diesem Xamen bezeichneten

Bildungen auf -(e)7ide auch solche Verbalsubstantiva

wie räkning (Rechnung), döpelse (Taufe), demonstration

an. Diese Neuerung stammt aus A. Noreens Vurt

Spräk; man muss es aber als unwillkommen be-

grüssen, dass der Verf. in einem Abriss, der sonst mit

alten grammatischen Formeln operiert, eine solche Neu-

heit eingeführt hat, die hier besonders unnötig scheint.

Es werden wohl alle diejenigen, die nicht gerade Värt

Sprdk kennen, denken müssen, es liege ein Irrtum oder

ein Druckfehler vor.

Diese Bemerkungen bezwecken jedoch nicht eine

wesentliche Herabsetzung der Arbeit, die im Gegenteil

sehr empfehlenswert ist. Ihr grösstes Verdienst ist

die knappe Darstellung und die übersichtliche Gliede-

rung ; auch die Beispiele sind meistens gut gewählt.

Man muss dem Verfasser für seine Mühe dankbar sein,

und man darf wohl hoffen, dass seine Arbeit erheblich

dazu beitragen werde, die Kenntnis der schwedischen

Sprache zu verbreiten.

Upsala. Hans Re u t ercr oua.
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P. Van Tieghem, Ossian et rOssianisme dans la

litterature europeenne au XVIII«' siede. Neophilo-
logiese Bibliotheek. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters.
1920. 60 S. Fr. 2.40.

Gestützt auf die Vorarbeiten, die Ossians Eiufiuss

auf das Schrifttum der einzelnen Völker behandeln,

gibt V. T. zum erstenmal einen Europa umfassenden

Ueberblick über den „Ossianismus". Selbst Verfasser

eines zweibändigen Ossian en France (Paris 19171,

also mit dem französischen Teilgebiet wie kein zweiter

vertraut, weiss er sich auch die anderwärts geleistete

Pionierarbeit geschickt zunutze zu machen und ent-

wirft ein bisher entbehrtes, anziehendes und anschau-

liches Bild der mächtigen ossianischen Welle, die vom
Erscheinen des schottischen Barden (1760) an über

Europa hinflutete. Da er deren Höhepunkt für Frank-

reich selbst auf 1810 ansetzt (S. 22), so wundere ich

mich, dass er sich auf das 18. Jahrhundert beschränkt.

Wäre es nicht auch lohnend gewesen, das allmähliche

Verebben der Ossianbegeisterung, das Versiegen seiner

Nachahmung und das Erlöschen seines Einflusses auf

die europäische Kultur überhaupt zu schildern':' Bis

1832 hat Bruno Schnabel den Einfluss Ossians auf

die englische Literatur ', bis ungefähr zu demselben

Jahr ich selbst den auf die italienische -, ohne zeit-

liche Begrenzung Rudolf Tombo den auf die deutsche^

und Th. Hasselqvist den auf die schwedische Litera-

tur * behandelt. So hatten wir erforscht und ver-

arbeitet, was Van Tieghem zum Gelingen seines Werkes
mit benötigte. Wenig dankbar und höflich dünkt es

mich daher, wenn er von unseren Arbeiten von vorn-

herein (S. 1) nichts zu sagen weiss, als „sie stellten,

manchmal sehr unvollständig, das Schicksal Ossians

in einigen Ländern dar" ^, und jedenfalls läuft es

deutschem wissenschaftlichen Gebrauch zuwider,

wenn er nur ganz selten seine Quellen im einzelnen an-

gibt. Wenig genau nimmt er es auch mit manchen An-

gaben, die er aus fremden Arbeiten schöpft: wenn er z.B.

bei mir (S. 5) in einer Vorrede Cesarottis zu dessen

Ossian-Uebersetzung die Stelle findet, C. habe sich

von Sackville helfen lassen „avendo appena qualche

tiutura della lingua inglese", so geht er zu weit mit

der Behauptung: „II ignorait completement l'anglais"

(S. 18). Er nimmt nur für Frankreich die Ehre in

Anspruch, dass es den Versuch eines „recensement

methodique" des Ossian-Erfolges besitze (S. 13); damit

ist natürlich der von ihm selbst in seinem „Ossian en

France" unternommene gemeint. Dass auch wir

anderen denselben Versuch für unser Teilgebiet wagten

und erfolgreich durchführten, haben massgebendere Be-

urteiler als V. T. zugegeben. Uebrigens verzichtet er

selbst, der es viel leichter hatte, auf abschliessende

Würdigung des Ossian-Einflusses auf verschiedene

Gebiete, die unbedingt zum Bereich seines Themas
gehörten, z. B. auf das Drama und die Oper sowie

' Ossian in der schönen Lit. Englands bis 1832, in

Engl. Studien, Bd. XXIII. 1897.
- Ossian in der italienischen Lit. bis etwa 1832, vor-

wiegend bei Monti. Diss. München. 190-5.

' Ossian in Germany. Bibliography, General Survey,
Ossian's Influence upon Klopstock and the Bards. Diss.

New York. 1901.
* Ossian i den sveneka digten och litteraturen. Diss.

Lund ; Malmö 189.5.

^ Bei Tombo lässt er wenigstens später ,.erudite saga-
cite" gelten (S. 30).

die bildende Kunst, die er auch behandelt. Hin-

sichtlich der Malerei bedauert er einfach, dass sie

nicht vollständiger und nicht mehr im einzelnen

untersucht sei (S. 38), und die graphische Kunst tut

er mit den Worten ab : Plus curieuse encore (als

die Malerei) ä certains egards serait l'etude des
innombrables vignettes et frontispices des editions

d'Ossian dans les divers pays ; on y pourrait suivre

les variations du goüt mo3'en et les tendances esthe-

tiques successives ... (S. 39). So findet bei ihm
alles, was abseits der Literaturgeschichte liegt, zu

wenig Berücksichtigung. Gerade in Paris aber, wo er

als Professor am Lycee Condorcet wirkt, hätte er

schöne Gelegenheit gehabt , sich über Ossian in der

Kunst zu unterrichten'. Ich meine, man erwartet

doch von ihm ein allgemeineres, mannigfaltigeres Bild

des ossianischen Kultureinflusses, etwa die lebens-

volle, ausführliche Schilderung eines schöngeistigen

Ossianistenkreises , wie er z. B. in Italien Cesarotti

umgab, und wie ich ihn, freilich nur knapp zeichnete

(a. a. 0. S. 7) ^. Ausserdem hätte ihm etwa das

Auftauchen neuer Vornamen, die aus Ossian stammten
und zu einer noch heute nicht erstorbenen Modesache
wurden, u. a. mehr Anlass zur Besprechung geben
können.

Doch genug der Ausstellungen ; sehen wir den

Inhalt des Ganzen au ! V. T. gliedert sein Buch in

sieben Teile. Der erste enthält das Wissenswerteste

über die gälische Poesie und den ossianischen Dichtungs-

zyklus , über Macpherson und seine Nachahmer, über

die Eigenart des Dichters Ossian und die berühmtesten

seiner Gedichte. Im zweiten schildert er die Auf-

nahme des Barden und seine Verehrung in den ver-

schiedenen Ländern. Wir sehen zu unserer Ver-

wunderung, dass in England bis zum Ende des

Jahrhunderts sich kein Dichter von Ansehen unum-
wunden als Ossian-Jünger erklärt (S. 13), während
in Italien Cesarotti alsbald zur Ossian-Schwärmerei in

allen Gesellschaftskreisen den Anstoss gibt. In Deutsch-

land lassen sich die Bardendichter, ja selbst Herder,

Bürger, Goethe und Schiller tief von ihm beeinflussen.

Im dritten Kapitel, in dem V. T. die Uebersetzungen

und das Charakteristische ihrer Darbietung des Ossian

erörtert, stellt er fest, dass dieser in keine Sprache

mehr als ins Deutsche übertragen wurde, ja, er glaubt,

ins Deutsche so viel wie in alle übrigen Sprachen zu-

sammen (S. 20). Im nächsten Kapitel, das den

ossianischen Nachahmungen in der Literatur und der

Kunst gewidmet ist, deutet er u. a. auf einen Auswuchs
der ossianischen Namenmode hin, der darin bestand,

dass Selma, bei Ossian „eine Stadt oder ein Palast"

(vgl. Tauchnitz-Ausgabe S. 210), ohne weiteres zu einem

Mädchennamen wurde. Nicht nur in den skandinavischen

Ländern, wie V. T. meint, auch bei uns in Deutsch-

land lebt er noch munter als solcher fort, freilich

vielleicht eher als (unbewusste) Abkürzung von An-

selma. Bei den Franzosen erscheint dem Verfasser

1 Aus meinen eigenen Aufzeichnungen in der Bücherei

der Grossen Oper erwähne ich z. B. die dänische Oper
Harpe d'Ossian in drei .Aufzügen von F Kunzen, 1799 in

Kopenhagen aufgeführt. Weitere Literatur habe ich an
der Bodleiana in Oxford und an verschiedenen ober-

italienischen Bibliotheken gesammelt; ich stelle sie Ossian-

Forsohern gern zur Verfügung.
^ Von V. T. fast unverändert benützt S. 14 f.



103 1923. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 3. 4. Iü4

der Ossianismus „un peu artificiel"
;

man merkt

den französischen „Ossianiden" ' häufig die Absicht

an, sich bei Napoleon einzuschmeicheln, dessen Ruhm
sie in Gedichten ä la Ossian besiegen. Mit persön-

lichen Ansichten tritt V. T. am meisten im fünften

und sechsten Kapitel hervor. Hier geht er den Gründen

von Ossians Erfolg nach. Dessen abgerissene, leiden-

schaftliche, bilderreiche Sprache, seine an die Bibel

gemahnende rhythmische Prosa, die Hocbschätzung des

Dichterberufes, die von ihm ausging, nicht zuletzt das

echte Dichtertum, das man gerade beim primitiven

Menschen finden -wollte, gaben Anlass zu diesem Er-

folge. V. T. missbilligt es, dass der europäische Norden

Ossian für sich in Anspruch nahm, dass die Tugendhaftig-

keit Ossians und seiner Helden das „Monopol der Angel-

sachsen und Germanen" wurde (S. 45), und zeiht

M"ie de ötael, die ihn „den Homer des Nordens"

nannte, der Oberflächlichkeit des Urteils (S. 54 f.).

Im Schlusskapitel („Sentiments inspires par Ossian.

Le paysage usw.) kommt er nochmals auf diese von

den Deutschen (nach meiner Ueberzeugung in gutem

Glauben) mitbegaugene und von den Geschichtschreibern

derMnie de Stael nicht bemerkte „Geschichtsentstellung"

zurück und fasst am Ende die Bedeutung, welche die

Ossian-Frage bei den einzelnen Völkern annahm, dahin

zusammen, dass es sich in Deutschland um die Rolle

Ossians in der Bardenpoesie und um vaterländische

Zwecke, in Frankreich um die Entdeckung einer alten

Epoche des Ruhms und um den Napoleonkult handelte,

während er in England die Eifersüchteleien der

Nationalitäten aufwirbelte und im Streit um seine Echt-

heit die Geister erhitzte. In Italien, von dem V. T.

hier schweigt , möchte ich hinzufügen , ist Ossians

herrschende Stellung aufs engste mit der Verskunst

Cesarottis, aber auch mit dessen Professorenautorität

verknüpft. Sein Ruhm verblasst hier mit dem des

Uebersetzers.

Würzburg. Karl Weitnavier.

HedwigReschke, Die Spenser-Stanze im neunzehnten
Jahrhundert. Heidelberg, C. Winters Univ.-Buchh. lülö.

Vni u. 198 S. 8». Pr. M. 8. (.A.nglistische Forschungen,
ed. Johannes Hoops, Heft 54.)

Eine wichtige und gründliche Ergänzung zu jedem
Kompendium über englische Metrik , die auch Streif-

lichter über die behandelte Strophenform im 17. und

]8. Jahrhundert bringt. Die Einleitung verbreitet sich

über das Wiedererwachen Spensers im 18. Jahrhundert

(neue Ausgaben 1715, 1747, 1748) und über die Ver-

wendung der Stanza, die als sehr dazu geeignet, zu

Uebersetzungen vielfach benutzt wird, vor 1800. (Vgl.

Mortons Aufsatz in The Modern Philology 4, 6;W und

10, 365). Der Stoff ist in zwei grosse Teile zer-

gliedert, a) Die Spenser-Stanze bei den Spenser-Nach-

ahmern des 19. Jahrhunderts in elfKapiteln, und b) Byron
und die Loslösung der Spenser-Stanze von Spenser in

zwölf Kapiteln, um im Schlusskapitel die Stanze in

der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu überblicken.

Bei der Behandlung der Entstehung der Strophen-

form werden die verschiedenen Theorien bis zu der

jüngsten vorgeführt, die, noch unerwiesen, Thomas
More als Erfinder ansieht; mit Kaluza ist sie wohl

am besten als Ei-weiterang der Strophe in Chaucers
The Monk's Tale anzunehmen. Es folgen Erörterungen
über den Schmuck und den Bau der Stanze, wobei
Priors Pseudo-Spenserian stanza nicht übersehen wird.

Bei der Rückkehr zu Spensers Strophe im 19. Jahr-

hundert emanzipieren sich die Dichter teilweise von
dem alten Inhalt, so dass sie nicht nur zu Allegorien

im Stile Spensers, sondern auch zu lyrischen Stimmungs-
bildern und zu humoristisch - Burleskendichtungen

verwendet wird : am selbständigsten machen sich Shelley

und Keats. Reschke sieht auch eine Hauptaufgabe
ihrer Arbeit darin , der irrigen Meinung entgegen-

zutreten, dass die Stanze seit ihrer Erfindung ununter-

brochen geblüht habe. So ergibt sich eine literarische

Uebersicht der Dichter, die sich in dieser Strophen-

form versucht haben und deren Werke ; sie ist in

bezug auf die verschiedenen Dichtungsarten S. 197—198
zusammengefasst. Besonderes Interesse beanspruchen
die Exkurse über die Uebertragungen Homers, Vergils

und der grossen Italiener Dante, Ariost, Tasso mit

den dazu verwendeten Versformen : desgleichen der

Abschnitt über englische „Totenklagen" von Spenser
bis Matthew Arnold S. 128. In der Anmerkung hierzu

wird betreffs der Entlehnungen dieser Nänien von den
Griechen auf Rossetti und Helene Richter hingewiesen,

während mehrere Quellenuntersuchungen zu Shelley von
dem Referenten nicht angeführt werden, der auf diesem

Gebiete zum Teil gegenüber Rossetti, ganz aber

gegenüber Richter die Priorität beanspruchen muss.

Nürnberg. Richard Ackermann.

' Seihst ein Verbum ossianiser kommt vor! (S. 15 u. 30.)

Zwei anglonormannische Texteditionen : Les Proverbes
de bon enselgnement de Nicole Bozen publies pour
la premiere fois par A. Chr. Thorn. Lund, Gleerup,

und Leipzig, Harrassowitz. 1921. XXSI, 64 S. 8".

La deuxieme Collection angio-normande des JV\iracies

de la Sainte Vierge et son Original latin. Avec les

miracles correspondants des mss. fr. 375 et 818 de
la Bibliotheque Nationale par Hilding Kjellman.
Paris, Champion, und Uppsala, A. B Akademiska Bok-
handeln. 1922. CXXXI, 368 S. 8».

Die erste dieser beiden Publikationen gibt 108 ge-

reimte Sprichwörter, die sicherlich von Bozon sind.

Seine Autorschaft hat der Herausgeber überzeugend

erwiesen (Einl. VII— XIII), und es ist interessant,

diesen fleissigen Moralisator wieder in der Literatur

anzutreffen. Die Einleitung macht auch wahrschein-

lich, dass die Sprichwörter eine der ersten Schriften

Bozens sind.

Die Quelle dieser Reimübersetzung von Sprich-

wörtern ist in erster Linie die Bibel . dann ein

lateinisches Original, das der Herausg. das Glück ge-

habt hat. in einer Hds. in Cues zu entdecken. Diese

Hds. ist ein Codex Cusanus 52 , der ein Florilegium

Sedulii Scoti enthält.

Die Hdss. des anglon. Textes sind 9, 5 in Oxford

und 4 in London. Nach einer von diesen, der be-

kannten Vernonhds., hatte schon Furnivall unsere

Sprichwörter veröffentlicht (Eets, Orig. Ser. 117).

Thorn verzichtet darauf, das Verhältnis der 9 Hdss.

, näher zu bestimmen. In der Tat, wenn man bedenkt,

mit welcher Leichtigkeit die anglon. Schreiher Fehler

aller Art begehen, und die Schwierigkeit, auch mit

einem sogenannten Stammbaum der Hdss. einen auten-

tischen anglon. Text herzustellen, ist das Verfahren
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des Herausg. in dieser Hinsicht ohne Zweifel begründet.

Er begnügt sich damit, die Hdss. in zwei Gruppen zu

verteilen.

Auch auf spezielles Studium der Sprache seines

Textes hat der Herausg. verzichtet. Diese Sprache

ist hinlänglich bekannt aus anderen Schriften von

Bozon, und ebenso die Versifikatiou, die Herausg. daher

nicht im Detail studiert.

Den Test hat der Herausg. in der Weise redigiert,

dass er je eine Hds. von den beiden Gruppen abdruckt

und die Varianten der übrigen Hdss. mitteilt. Sowohl
Text als Varianten scheinen, nach zu meiner Ver-

fügung gestellten Handschriftphotographien zu urteilen,

gewissenhaft wiedergegeben zu sein.

Der Abdruck ist zu wenig normalisiert worden.

Der Herausg. schreibt Jen für reit 5 cd, destre für

(Testre 13 a, qcst für q'est 17 b usw., obwohl er anfangs

nhmi Prol. 8, Ventent, Vmj ib. 11, Ventent ib. 13

schreibt. Er lässt in folgenden Stellen den Text un-

berührt, obwohl er keinen Sinn gibt: 32b (Hds. S)

auaunce statt auaiinte (vgl. Glossar) ; 33 c Si tut le

mund en fust suen, wo en zu streichen ist (vgl. Varia

lectio); 39b, v. b (fen2 de cost vollständig unsinnig-,

lies ffen:: d'escot (Reim pot), d. h. „gens ä table",

vgl. Godefro}' III, 428; 72 b descharge (so auch im

Glossar) für descharge; 75b (Hds. E.) Que lest lor

seignour usw. für Quel est usw.; \(}2 c endorra (so

auch Glossar) für en dorra; 106 c coitrce (so auch

Glossar) für courte.

Die Deutung des Textes ist nicht immer glücklich.

Schon die Interpunktion lässt zu wünschen, z. B. 3 ab
(Hds. R) Ke en ta iuuente nas porchace En ta veillesce

hou ert treue, wo statt Punkt ein Fragezeichen stehen

muss. — Str. 1 2 hat keine Interpunktion ; setze Komma
oder Kolon nach a (in R), Kolon nach b. — In

;

St. 47 b setze Punkt statt nach c. — 47 d 1. Ferme. —
49 Komma nach a statt nach b und verstehe aprendrc

als enprcndre (Hds. R). — 69 Hds. R setze Kolon

nach c und Fragezeichen nach d. — 86 Kolon nach c

ist zu streichen; die Meinung muss diejenige von R
sein : Maint homme tient de greignour fes Un petit don

sanz promes Ke (als) grant chose usw. — 99 Kolon

nach e.

Der Kommentar ist zu knapp. Einige der oben

besprochenen Stellen hätten hier erwähnt werden sollen.

Und was will Herausg. z. B. aus l(i2d in Hds. R
machen':* Wie fasst er z. B. 70 d, 78 d aufV

Ebenso knapp ist das Glossar. Es gibt übrigens

nicht immer die richtige Deutung. He^e ist vermutlich

nicht Adj.; 1. lies e oder hese e. Unbegreiflich ist,

dass main und niaJwin zu einem Artikel zusammen-
geschlagen sind, und dass auch mahain mit main über-

setzt wird. — perctis wird mit „frappe" übersetzt; es

steht für perecus „faul". — peinc (peigne) wird nur

einmal und zwar als Substantiv aufgeführt, es ist 80 b

Verbum. — soid 94 b wird mit „rassassie" (1. rassasie)

übersetzt, es bedeutet hier „seule".

Kurz gesagt, Kommentar und Glossar scheinen in

allzu grosser Eile ausgearbeitet worden zu sein.

Die zweite hier zu besprechende Textedition ist

ein weit grösseres Werk, das über 8400 anglon. und,

als Appendix, ungefähr 3360 frauco-provenzalische

und 980 pikardische Verse enthält. Die Schwierig-

keiten in der Interpretation der anglon. Verse sind sehr

gross, da der Verfasser ein sehr schlechter Stilist, der

Kopist äusserst unkundig und nachlässig war, und die

franco-provenzalischen Kopisten sich einer sonderbaren

Mischsprache bedienen. Die kontinental-französischen

Verse hat der Herausgeber we'der in seine sprachliche

Studie noch in seinen Kommentar oder sein Glossar

mit einbegriffen ; die anglon. Verse hat er im allge-

meinen richtig erklärt, jedoch nicht immer.

Eine Introduktion von 131 Seiten enthält folgende

Kapitel : Die Mirakel des Blittelalters — Beschreibung

der Hds. Brit. Mus. Old Roy. 20 B XIV — An-

gabe der Mirakel dieser Hds. und Vergleich zwischen

diesen Mirakeln und anderen Mirakelsammlungen in

England — Sprache und Versitikation der Hds. Old

Roj' 20 B XIV — Abfassungszeit der hier ent-

haltenen Legenden — Bemerkungen über die Aus-

gabe — Die zitierten Hdss. Danach kommen die

Texte, der Kommentar, das Glossar und Indices.

Was über die Mirakel im allgemeinen und über

Mirakelsammlungen in England gesagt wird, stützt sich

auf bekannte Werke von Mussafia. Neuhaus und Paul

Meyer und anderen und hätte vielleicht kürzer gefasst

Verden können. Es ist bisweilen schwer, dem Ver-

fasser zu folgen, da sein Stil nicht immer klar ist.

Ich verweise z. B. auf S. XVII gegen Ende, S. XVIII:
Cette autre copie usw., wo ich den Text mehrere Male

habe lesen müssen, ohne sicher zu sein, dass ich ihn

verstanden habe.

Die sprachliche Studie ist sehr vollständig. Ich

werde hier einige Bemerkungen zu derselben folgen

lassen. S. LXXVIIl fen (fociis), Jeu {Jegidus), receu

enthalten nach Kjelhnan ein analogisches e; das ver-

stehe ich nicht. — S. LXXXI ^irest ist ebne weiteres

als Imp. Konj. von prendre aufgeführt (so auch im

Glossar) ; es reimt doch mit feseit, und es muss ent-

weder prcneit sein, oder besser die Reime siud feist:

preist, da der Konj. hier regelrichtig ist. Der Heraus-

geber hat hier, wie in so vielen Fällen, einen Schreib-

fehler als ein phonetisches Phänomen betrachtet. Dies

ist entschieden nicht zu billigen. - Ib. entir habe

ein i für e; entir ist ja die reguläre Form. — Ib.

ordeiner sei eine „graphie inverse" ; nein, es ist

dies eine gewöhnliche Form nach stammbetontem

ordeine (ordinat) gebildet. Ueberhaupt operiert der

Herausgeber allzu fleissig mit „graphie inverse" ; so

z. B. LXXXVI, wo entirs als „graphie inverse" für

rnters gilt; oder ib. (letzte Zeilen) wo ceoJc, feoJun usw.

ebenso aufgefasst werden. — S. LXXXVI wird gesagt,

dass offenes e nicht in nent diphthongiere; welches

ist denn nach Kjellman die Etymologie des Wortes?
Meiner Meinung nach ist sie ne inde, was ich in

Nord. Tidsslr. for FdoJ. IV, 7, S. 24 zu erweisen

gesucht habe. — S. LXXXVIII dimt wäre für doint,

aber ditnt ist regelmässig lat. doncf. — S. XCII.

Warum ist a in avisivn ein durch „confusion" zu-

gesetztes Suffix? — S. XCIII. Das «' in Jowent,

desJowe usw. ist wohl als ti zu betrachten, ebensowohl

als nach Kjellman in den Beispielen cwe usw. — S. CI

wird bemerkt, dass iJ für de stehe ; es steht auch für

eJes j3, 9. — S. CIV. Zum Perf. uJ)]ist (ouhJia) hätte

Jaiwist 14, 129 hinzugefügt werden können; oder es

steht für Imperf. Javeit. Unter den syntaktischen Be-

merkungen findet sich eine über den Gebrauch von

vordoir als umschreibendes Modalbilfsverb nach eng-

lischem Muster (S. GXVII). Nach meiner Meinung hat
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man diese Eolle von vouloir übertrieben, und ioh finde
I

die Beispiele Kjellmans nicht sehr beweisend. So
\

fasse ich Sicum il voit aver Vamur de U als eine Be-

teuerung: „so wahr er seine Liebe haben will". Das
Beispiel aus 18, 58 beruht auf Konjektur; ich werde

es unten behandeln.

Nach der Analyse der Sprache und mit Hilfe der-

selben sucht Kjellman die Abfassungszeit der Legenden

zu bestimmen. Er setzt sie zur Zeit 1230—1250

(S. CXXVIII), was richtig sein kann.

Die Interpretation des Textes gibt zu verschiedenen

Bemerkungen Anlass.

Prologue 1 , V. .3 pcnt wird nicht erklärt, bedeutet

wohl „est attache ä", cf. Godefroy X, 313. — IV, 65

egJiar wird im Glossar mit esgardc zusammengestellt,

und par eghar wird mit „en revanche" übersetzt: aber

erstens ist eghar formell von esgarde (vielmehr csguarde)

weit entfernt, zweitens bedeutet dies nicht „revanche"
;

eghar ist statt cchar(ii) mit g für c wie tncgredi 12,

308 usw. ; die Situation ist diese : Kaiser Julian be-
;

fiehlt, dass man dem Bischoff statt dessen hartes Brods

Heu gibt, und dies sagt er höhnend. — V, 96 wäre

defendent in absoluter, nicht reflexiver Bedeutung zu

bemerken. — V, 110 ff. T)eus les lia et dune coment:

Issi le osent hier la gent ist unbegreiflich; 1. Deus

les lia; et dune coment Issi le osent tuer la gent? —
VI, 23 restint muss restmt gelesen werden. — VIII,

53 Ke dist hd fist iiar avisiun gibt keine Meinung:

1. Ke dist lui fut ifust) usw. — VIII, 97 „Vees",

si funt il, „vostre ami'', 1. „Veez s/" (für ei), funt

il usw. — IX, 120 coveitir, 1. coveitie {:mie). — IX,

214 ne fere nid soil „ne faire nulle souillure", kaum
richtig, vielmehr ne faire nofi le soil {soleo). — X, 56

roliseit wird als vouleit aufgefasst (Glossar), aber es

handelt sich nicht um eine dritte Person, sondern um
die zweite, und volised steht für roJisei.?, anglon. für

volissies (rotdussiez). — X, 67 reoge, 1. reoge (Gode-

froy vioge, „vif"). — XII, 44 dut wird als di'i erklärt

(Glossar, mit einem V versehen) ; steht für deduit (Reim

nut = nuit). — XII, 275 1. Ke est purri n demesure

(est für tut). — XIV, 222 feseit: prest wurde oben

besprochen. — XVIII . 58 Ke il ne rousist enz et

hors wird in : Ke d ne rousist estre enz et h. ge-

ändert und als ein Beispiel vom Gebrauch von vouloir

zur Umschreibung des Futurs herbeigezogen ; ich sehe

in vousist ein Imperf. Konj. von rädere nach Analogie

der anglon. Formen fesist, tramisist usw., wovon
Tanquerey in UEvolution du Verhe. 8. 687 ff. handelt:

man hat dabei kein Einschiebsel zu tun. — XX, 66

Ke entreisit gute de sanc, was ist entreisit? Das
eintreissir des Glossar ist ein mir unbekanntes Wort

;

ich lese en treissit (von traire): „das Messer konnte

keinen Tropfen Blut hervorziehen." — XXII, 156 1. AI
cors und übersetze susprise mit „enlevee". — XXIII, 78

streiche Komica. — XXIV, 20 wird das handschriftl.

a uif dehle in vif a dehle geändert, aber vif denhle

ist ein bekannter, sehr malender Ausdruck, der sich

schon in Koland 746 und 3647 (Bedier ..pires demons")
findet; ausserdem in Kjellmans Text XXIV, 186. —
XXXI, 7: riches hom, assez out dunt, wn dnnt im
Glossar mit „alors, donc" übersetzt wird; ich ziehe

vor „assez eut de quoi", eine Bedeutung von (half,

die im Anglon. vorkommt, s. Dtu.r Pohnes de Nicholas

Bozon, S. 74, zu V. 173. — XXXI, 74 jlur de gJent

wird als ,,flur de gland" aufgefasst (Glossar); ist

natürhch fhir d'eglent. — XXXI, 81 f.: Issi fu
malement demene: La eheitive muille et travaile gibt

weder Reim noch Sinn, und der Kommentar gibt auch
nicht die richtige Deutung; 1. Issi fu wcdement demene
La eheitive muiller et travaile. — XXXIII, 5 kein

Semikolon, aber wohl nach 6. — XXXV, 221. Warum
sollte nicht troissent die gewöhnliche Konjunktivform

(truissent) von trover sein? Der Kommentar stellt es

mit traire zusammen. — XXXV^III, 87 garseuaile,

unbefindliches Wort; 1. garsenaile mit e für c und n
für u; die Verschwächung von -onaile zu -enaile ist

natürlich, wie z. B. auch garsencel vorkommt (Gode-

froy). — XLI, 8 fruns wird ohne weiteres mit fer

zusammengestellt (Glossar) ; es ist wahr, dass Godefroy

ein feroii „fier" hat, und dies wird wohl von Kjellman

gemeint, aber Godefroy weist selbst darauf hin, dass

Scheler ferons als ferous deutet, und dies trifft viel-

leicht das richtige. — XLI, 52 grant piece wird mit

„depuis longtemps" übersetzt (Glossar); es hat hier

vielmehr eine ursprünglichere Bedeutung ,.une grande

partie". — XLII, 87 steht puee offenbar für pucelie),

die Form v. 92, aber das Glossar nimmt puee neben

pucele auf ohne weitere Erklärung ; wenn puee wirklich

..Mädchen" bedeutet, welche schöne Stütze für Foersters

bekannte Etymologie ZrPh. XVI, 255 ; aber puee muss
Schreibfehler für pjueel sein (wie auch XLIV, 106). —
XLIV, 36. Das handschriftl. cumiue wird in eunnme
geändert, aber gar nicht erklärt ; ich lese cumine, das

für euminie steht, und cuiiiinie ist gleich eommunie =
„communion" (Godefroy); vgl. die Schreibung acumine
für aeumunic XLVII, 99. — XLIV, 60 wird contes

nicht bemerkt, es muss indes coutest (anglon. für con-

teste) oder vielleicht eontek sein. — XLVII, 8 un del

nudveis del mund ist auffallend ; 1. des malveis. —
XLVII. 14 aus a filainie wird nicht erklärt, und aus
fehlt im Glossar ; entweder ist aiis ein Verbaladjektiv

zu aiiscr oder ist aiise zu lesen, jedenfalls ist ..an

Schurkerei gewohnt" zu verstehen. — XLVIII, 143
wird satvage in einem Wort geschrieben und im
Glossar als ..le large, la mer" gedeutet; das verstehe

ich nicht : es ist sa ivage zu lesen, und wage mit

„WeUe" zu übersetzen. — XLVIII, 179 est a eheval

wird mit „est insolent" übersetzt (Glossar), vielmehr

„n'en demord pas", s. Littre Cheval 3". — L, 72.

In Ke de sa grace nos nicds surimde wäre nach dem
Glossar surunde mit ..surpasse" zu übersetzen; un-

möglich, übersetze „submerge". — LH, 10— 15 be-

dürften eine Erklärung. — LV, 73 hat für halt oder

haut wäre nicht beizubehalten und im Glossar auf-

zuführen, es ist kein anglon. Phonem, nur ein Schreib-

fehler. — Epilog 15 wird jeo tenis als je tiens auf-

gefasst (Glossar); es ist vielmehr für tenisse, und das

Reimwort ptiis als ptiisse. —• LIX, 9 sollte hey als

he'ii (hei'f) geschrieben werden. — LIX, 56 par sum
de rcif wird im Kommentar besprochen, und sum wird

als sagmn erklärt, das auch die Bedeutung „autorite"

haben könnte ; ich fasse par sunt als die alte Prä-

position (gewöhnlicher sum oder son ohne ^J«»"), die

besonders in der ChrotWjUe des Dues de Normandie
beliebt ist. z.B. v. 671 (som). 34 697 (jyar son); und
ich lese par sum le reg: jedenfalls ist das Fehlen des

Artikels bei rey auffallend. — LIX, 219 muss ein mande
zwischen i'us und la dame eingeschoben werden. —
LX. 47. In Gnaite nnt de lui oscirc sehe ich eine

Anwendung von dr als ,,pour". wovon das Anglon.
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viele Beispiele hat ; s. l^eux Föhnes de Nidiolas Bozon,
S. 32. — LX, 89 atfrussenient wird weder im Glossar
noch im Koiamentar besprochen; es ist, wie mir von
Freundes Seite angedeutet wird, offenbar esfrusseement
mit anglon. Präfixtausch.

Unter diese Bemerkungen zum Verständnis des

Textes, die leicht vermehi-t werden könnten, habe ich

die Mehrzahl meiner Bemerkungen zum Kommentar
und Glossar hineingeflochten. Indes erlaube ich mir
noch einige Kleinigkeiten zu diesen Abteilungen hinzu-

zufügen.

Zum Kommentar. S. 318 (4, 254) wird eine Er-

klärung von der Bedeutung „kommen" des Verbs
(Irrenir gegeben : dabei wnrd auch Burghardts An-
nahme englischen Einflusses hinzugezogen ; aber dcrenir

bedeutet ja oft „kommen", z. B. Entri'r tVEspagne
12 029, und vgl. eine Bemerkung von Tobler, ZrPli. II,

147; übrigens auch gewöhnlich im Italienischen und
Lateinischen; sonderbar ist dagegen, dass es die Be-
deutung „werden" erhalten hat. — S. 319, 9, 28.5

recreere wird in einer wenig befriedigenden Weise er-

klärt; es muss retrcere gelesen werden, das zum dire

des folgenden Verses passt und „erzählen" bedeutet. —
S. 323'^ 20, 87 „Sc = ce" ; mit Unrecht; se = fic —

Gloss aber im

„amour,

90. —
im Test
bedeutet

Hinweis

«. 320, 30, 129 dcltit (richtiü- wir

Text dclj/t.

Zum Glossar. JJnurie wird nur mit

affection" übersetzt ; das passt nicht XV,
Mesure 12, 275, iiioisissure; unrichtig; 1.

a deineMirc (vgl. oben). — Ostes LIX, 279
vielmehr „höre auf". — Bei pcndre wäre ein

auf I, 3 willkommen ; / pcnt bedeutet wohl hier „} est

attache, interesse". — Seer wird als Substantiv

XLIX, 50 betrachtet: nt la reine del ceJ En häuf

üeer, vielmehr „er sah die Himmelskönigin hoch sitzen''-

Uebrigens wäre die Konditionalform serreit XV, 93
aufzuführen, und dazu wäre eine Bemerkung über

Konditional im s«-Satz am Platze.

Da Kjellman die franco-provenzalischen Texte nicht

in seine sprachliche Untersuchung mit einbegriffen und
auch nicht kommentiert hat, werde ich dieselben eben-

falls übergehen. Er hatte ja nicht die Pflicht, diesen

Appendix allseitig zu erläutern. Hätte er Zeit gehabt,

hätte er es vermutlich getan, denn es findet sich darin

nicht wenig von sprachlichem Interesse ; vgl. Introd.

S. CXXXI (und Not. et Extr. XXXIV, 2, 61 ff.). Der
jiikardische Dialekt der Hds. 375 ist von geringem
Interesse (Introd. ibid.). Dass er jedoch diese Texte
veröffentlicht hat, verdient unseren Dank, denn mit

dieser Legendensaminlung und der anglonormannischen,
die in dieser Publikation vorliegt, ist die Veröffent-

lichung der französischen Sammlungen von Marien-

legenden abgeschlossen. Damit hat Kjellman eine

tüchtige und die Wissenschaft fördernde Arbeit ge-

leistet.
.j h a n \ 1 s 1 n g.

Leo Spitzer, Studien zu Henri Barbusse. Bonn,
Friedrich Cohen. 1920. 9« S. .^".

Wiltielm Friedmann, Henri Barbusse. Velhagen &
Klasings Monatshefte. 1920. S. 19-5—199.

Alain des Lys, A propos d'un livre „Le feu" de Henri
Barbusse. Par un Sergent de Tirailleurs marocains.
Angouleme 1917. 14 S. «•>.

Aeusserlich erinnert Spitzers neueste Schrift ein

wenig an das hier (1920, Sp. 114— 120) besprocheen

Buch „Die literarischen Wegbereiter des neuen Frank-

reich" von E. R. Curtius: auch hier bemerkt man das

Walten eines nichtfachwissenschaftlichen Verlegers

:

auf dem Umschlag ist der .zutreffendere Innentitel

„Studien zu H. B." durch den zugkräftigeren „Henri

Barbusse" ersetzt*. Innerlich aber bestehen zwischen den

beiden Veröffentlichungen, die lebenden französischen

Autoren gewidmet sind, beträchtliche Unterschiede. Die

Schrift von Sp. ist wissenschaftlicher, und sie setzt sich

nicht dem Verdacht einer Anbiederungsabsicht aus, da sie

einem Franzosen gilt, der in heftigster Opposition zu dem
offiziellen Prankreich der Clemenceau, Millerand usw.

steht, in Opposition auch zu den von Curtius verherr-

lichten Traditionalisten Claudel, Peguy, Gide und Suares

[vgl. den lehrreichen Aufsatz über die von Barbusse in-

augurierte „Clarte" -Bewegung von Dr. F. BI. Huebner

in der sozialistischen Zeitschrift „Die Glocke" V,

1290—1300 (10. 1. 1920)]. Auch ist Spitzer der

überdeutschen, das politische und das kulturelle Prank-

reich (selbst das der Vergangenheit!) in einen Topf
werfenden ' Verunglimpfung der Franzosen schon zu

einer Zeit entgegengetreten, wo diese Haltung m. E.

nützlicher war als heute, da weite und z. T. recht

massgebliche Kreise eher zu dem entgegengesetzten

Extrem neigen: der zweite Teil seiner Schrift („Glossen

zu Le feil'') ist ein Wiederabdruck aus der pazifistischen

Zürcher „Internationalen Monatsschrift" von 1918.

Im übrigen aber zeigt sich bei Sp. die gleiche

Ueberschätzung wie bei Curtius: S. 31/32 wird von

Barbusse, dessen Schriften (vor aUem „L'enfer" 1908,

„Le feu" 1915/l(i, „Clarte" 1918/19) allein in Frank-

reich in V2 Million Exemplaren verbreitet sind, gesagt,

durch diese Bücher marschiere Frankreich „wieder an

der Spitze der Kulturnationen". Da hätte unsere

deutsche Jugend also wieder einen neuen französischen

Führer: nur schade, dass er ungefähr das Gegenteil

von dem lehrt, was Claudel, Gide, Peguy und Suares

verkünden

!

Jene bemühen sich , den Sinn für die Tradition

zu wecken und zu stärken — Barbusse ist ein er-

bitterter Feind alles Ueberlieferten, ein Revolutionär,

der mit der Vergangenheit tabula rasa machen will.

Claudel erstrebt eine Wiedergeburt der mittelalter-

lichen Religiosität, Peguy verherrlichte das Nationale

„mit Einschluss der Armee" -, Suares war sogar Bismarck-

Verehrer und Gewaltanbeter — Barbusse ist nicht nur

ein Feind des Krieges, sondern auch des Vaterlandes,

dieser „chnse eiffreuse" , nicht nur Sozialist, sondern

auch Atheist und Antiklerikalist von schärfster Tonart.

Wo ist nun das „neue Frankreich"':' — Von Barbusse

aus betrachtet, erscheinen jene Traditionalisten bereits

als Vertreter des alten Frankreich ; insofern aber

Barbusse zweifellos von den Ideen der Aufklärung und

der Revolution genährt ist, könnte man auch ihn, den

Verächter der Tradition, als Traditionalisten, als Ver-

treter des wahren „alten Frankreich" bezeichnen. Was
nun das Alte und was das Neue sei, kann eben erst

die Zukunft lehren. Die ','2 Million Leser Barbusses hat

das offizielle Frankreich bisher nicht vermocht, auch nur

' [Was ich von vornherein annahm, wird mir durch

eine Karte Spitzers bestätigt: die irreführende Fassung des

Titels rührt ausschliesslich vom Verleger her]
- Laut Otto Flake, der das Buch von Curtius, mit

dem üblichen Seitenhieb auf uns blöde Philologen, in der

Neuen Rundschau begeistert anzeigt.
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einen Schritt von seiner Gewaltpolitik abzuweichen.

Arbeitet man mit solchen Schlagwörtern wie „altes"

und „neues" Franki'eich , so erscheint die Literatur-

geschichte' wie ein ewiges Karussell.

Wenn Sp. in Barbusse so etwas wie den grössten

lebenden Schriftsteller sieht, so dürfte das darauf be-

ruhen, dass er erstens nicht unterscheidet zwischen
Barbusse als Ethiker und Barbusse als Dichter, und
dass er sich ferner mit seiner Ethik restlos identifiziert.

Die Veröffentlichung von Lc feii, dieser Schilderung

des Krieges
, wie er wirklich ist (und nicht , W'ie die

Kriegsberichterstatter ihn schönfärbten), mitten im
Kriegstaumel von 1915/16, der wohl nirgends heftiger

raste als in Frankreich , war eine sittliche Tat von
seltener Grösse, eine Tat , deren Bedeutung wir uns
heute , da wir mit jjazifistischer Literatur förmlich

überschwemmt werden, kaum noch vergegenwärtigen
können. [Freüich hatte Barbusse hier in Liebknecht,

der in Lc fcu selbst (S. 259) gerühmt wird , einen

Vorgänger.] Als Kunstwerk dagegen ist dieses „Tage-
buch einer Korporalschaft" nicht viel mehr als eines'

der durchschnittlichen Produkte der Zola-Schule mit

allen Gebrechen eines solchen. So glänzend die äussere

Realität des Schützengrabenkrieges dargestellt ist, um
so auffälliger zeigt sich die Unfähigkeit dieses Realisten,

das innere Leben seiner Personen, das doch auch seine

„Realität" hat, zu zeichnen. Seine Helden haben wohl
Meinungen, aber keine individuellen Züge. Deshalb
lässt uns ihr Tod (im XX. Kapitel) so kalt: es ist

dem Autor eben nicht gelungen, wirkliche Anteilnahme
an ihrem Geschick zu erwecken. Sie sind eben rein

äusserlich charakterisiert: durch ihre exotische Kleidung,
durch ein künstliches Gebiss (le pere Blaire), durch
einen Tick wie Cocon, der „Zahlenmensch". Daher
ist es , wenn sie fallen, nicht viel anders, als wenn
auf der Strasse ein Unbekannter vom Schlag getroffen

wird. Wir empfinden wohl ein allgemeines Mitleid,

aber kein individuelles Miterleiden. Die Darstellung
bei Barbusse ist wohl dramatisch, aber nicht tragisch.

Dazu wäre es nötig gewesen, dass er die Menschen
innerlich wie äusserlich so gezeichnet hätte, dass sie

uns gute Bekannte, ja Freunde geworden wären. Das
aber kann er so wenig wie andere Naturalisten. Er
gibt eben bloss das , was man sieht und hört (dies

freilich mit Meisterschaft) ; er macht, wie auch andere
Impressionisten, aus der Not eine Tugend. Wollte er

einwenden, er habe ja nur durchschnittliche Menschen
zeichnen wollen, die kein besonders reiches Innenleben
hätten, so wäre das nur eine Ausrede : auch der ein-

fachste Arbeiter ist ein besonderer Mensch, von anderen
Menschen durchaus unterschieden. (Auch diesen Irrtum,
das „durchschnittliche Menschenleben" sei farblos, teilt

er mit anderen Naturalisten). In L'enfer und CJartc
nun gar lässt er seine Helden, einfache Angestellte,

von Anfang bis zu Ende in der ebenso bequemen wie
unwahi-scheiulichen und altmodischen Ichiorm erzählen:

da wir uns nicht selbst zu charakterisieren pflegen, so
wird der Held des Romans auf diese Weise kaum hin-

reichend charakterisiert. Zu Anfang des Romans erlebt

sein Simon Paulin (Clfnic) verschiedene Liebes-
abenteuer, teils vor, teils während seiner Ehe — d. h.

in Wahrheit crleht er sie nicht: sie ^irtSs/oT« ihm nur.

Man erwartet , dass sie ihn in seelische Kämpfe ver-

stricken, dass er sich frage, ob es recht sei, seine

Frau zu betrügen, ob es recht sei, die Liebe eines

Mädchens hinzunehmen, wenn man mit ihr nur spielen

will , wenn man schon von vornherein die Absicht

habe, sie zu verlassen, gleichgültig dagegen, ob man
ihr dadurch etwa tödliche Schmerzen bereitet. Solche

Gedanken aber lässt Barbusse seinem Simon Paulin

völlig fern bleiben ; nicht einmal dieses Ausbleiben

wird irgendwie erwähnt. Und da soU der Leser glauben,

dass aus diesem nicht durchschnittlichen, sondern

unterdurchschnittlichen Herrn Paulin durch das Er-

lebnis des Krieges, des Nahkampfes und einer schweren
Verwundung ein grosser Ethiker, ein crieur werden
könne, aus einem Stück Holz eine Art Heiliger, der

durch den Krieg nicht nur vom Durchschnittspatrioten

zum Kriegsgegner und Sozialisten gewandelt wird,

sondern auch in bezug auf da.s Seelische der Liebe
eine immense (larie empfängt und auch sein Haus
von aller Lüge reinigt 1 Wie viele sind bei uns — um
von Frankreich gar nicht zu reden — durch das Er-

lebnis des Krieges und des Nahkampfes gegangen —
ein Zuwachs an Ethik aber ist nicht gerade zu kon-

statieren. Im Gegenteil : die menschlichen Begierden

rasen zügelloser denn je. Erlebnisse, die von aussen
kommen (Gefahr, Krankheit, Verlust von Menschen,
die uns teuer sind) werden eben nur dann zu inneren

Erlebnissen, die uns umkehren, wenn schon vorher

ein innerliches Erleben, eine Fähigkeit zum Nachdenken,
eine Neigung, die Dinge eher zu schwer als zu leicht

zu nehmen, in uns vorhanden war. Ein seelischer

Dickhäuter wie Monsieur Pauliu wird auch durch
zehnmal schrecklichere Ereignisse nicht zu einem
geistigen Menschen gewandelt. Menschen von Fleisch

und Blut jedoch hat Barbusse nicht gezeichnet: zuerst

passiert ihm etwas, aber er erlebt es nicht (weil er

angeblich ein Durchschnittsmensch ist) — nachher ist

er plötzlich ein grosser Ethiker. aber dann passiert

ihm nichts mehr, woran sich seine neue Gesinnung
zeigen und bewähren könnte. Nachher redet er bloss

noch Leitartikel.

Barbusse dürfte seinen gi-ossen Erfolg denn auch

wohl weniger dem dichterischen als vielmehr dem
ethischen Gehalt seiner Bücher verdanken. (Ins-

besondere bei Clarte, das, ein zweiter Aufguss von

Le fe», künstlerisch schwächer wirkt als dieses, und
worin das Reden das Gestalten noch weit mehr über-

wiegt.) Gleichwohl begegnet der ethische Gehalt bei

mir noch stärkeren Bedenken als der dichterische. Er
ist weder tief noch neu. Es gibt Sozialisten aus Liebe

und Sozialisten aus Hass — Barbusse gehört zu den

letzteren. Er ist Sozialist aus Neid auf alle, denen

es besser geht als ihm. Neid auf die Besitzenden,

die sämtlich Schieber und Drückeberger seien, auf die

Leute in der Heimat, in den Bureaus, in der Etappe,

auf die Krankenpfleger, die Radfahrer — kurz auf

jeden, der nicht im Schützengraben sitzt; Neid selbst

auf die Frauen: In Le feu (S, 156) sieht ein, wie

Spitzer (S. 4) stilistisch nicht sehr glücklich sagt,

„durch die deutschen Schützengräben zu seinem in der

Nähe der Kampfstätte befindlichen Hause sich durch-

schmuggelnder Soldat" seine Frau im warmen, er-

leuchteten Zimmer in Gesellschaft ihrer Nachbarin und

zweier deutscher Unteroffiziere : „Elle souriait. Elle

etait contente. Elle avait l'air d'etre bien, ä c6te de

cette gradaUle boche, de cette lampe et de ce feu

qui me soufflait une tiedeur qua je reconnaissais."

Spitzers Worte: ..Seine Frau schäkert mit einem deut-
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sehen Offizier!" erwecken ganz irrige Vorstellungen,

als handle es sich um einen Ehebruch. Dass der

Soldat hernach begreift , dass das Leben halt weiter-

gehe (der Mann der Nachbarin ist schon seit 1 '/e Jahren

gefallen !), ist weniger erstaunlich als seine anfängliche

Aufregung über den „erschütternden Anblick" (wie Sp.

sagt). — Ein solcher Sozialismus aus Neid aber muss
dem Ethiker recht bedenklich erscheinen. Die Bücher
Barbusses sind weniger ein Mahnruf zur Liebe als

eine Aufreizung zum Klassenhass : nach ihm gäbe es

zwei Vaterländer: das der Schieber und Drückeberger

und das der Ausgebeuteten und zum Kanonenfutter

Verdammten. Es dürfte aber ethisch kein grosser

Unterschied sein, ob das Bewerfen lebendiger Menschen
mit Eisen und Feuer, das man Krieg nennt, im Kampfe
zwischen Deutschen und Franzosen stattfindet oder

im Kampfe zwischen „Proletariern" und „Bürgern".

Kann jemand , der der Wahrheit und Klarheit

dienen will, eine „exageration feconde" für wünschens-

wert halten ':' Barbusse hält sie für unumgänglich, und
der Druckfehlerkobold hat, hier ausnahmsweise ver-

bessernd , bei Spitzer (S. -10) aus der „fruchtbaren

Uebertreibungsgabe" eine „furchtbare" gemacht,

solchermassen dafür sorgend, dass auch ein schärferes

Wort der Kritik in Spitzers Arbeit gerate. Barbusses

Uebertreibungen dürften in der Tat mehr furchtbar

als fruchtbar sein. Mag einer immerhin Atheist sein —
das ist sein Privatpech. Die Beweisführung bei Barbusse

ist nicht gerade tiefsinnig: es gibt keinen Gott, „weil

es Leiden, weil es Kälte, weil es überhaupt die

Wirklichkeit gibt" (Spitzer S. 16 mit Beziehung auf

Le feu „S. 309/10" •—
• in der mir vorliegenden, 349

Seiten umfassenden Ausgabe S. 286/87), als ob ernst-

hafte Menschen noch glaubten, Gott, der nur im
Menschenherzen wohnt und nur im Menschenherzen
wirkt , mache Sonnenschein und Regen , Hitze und
Kälte, Krieg und Pestilenz. Immerhin. Ist damit aber

Barbusses sinnlose Wut auf die Geistlichen zu ent-

schuldigen? Gewiss sind nicht alle erwählt, die von

der Kirche berufen werden
;
gewiss haben allzuviele

Diener Gottes während des Krieges nur Hass ge-

predigt — allein so albern und brutal wie der Geist-

liche in L'cnfer ist keiner. Und was gibt Barbusse
das Reclit, die Priester (Le fcu S. 345 heisst es aus-

drücklich ^tous les pretres" — der Relativsatz da-

hinter ist, wie das Komma beweist, nicht einschränkend,

sondern fortführend) mit den „monstrueux Interesses,

financiers, grands et petits faiseurs d'affaires" gleich-

zustellen':' Die Priester seien aber auch allesamt

Drückeberger : man sehe sie immer bloss im Kranken-
dienst, niemals im Schützengraben. [Dabei waren nach

der Gegenschrift von Alain des Lys (S. 6) schon

damals (1917) 2500 gefallen.] Hätten sie nun aber

an der Front gekämpft, so hätte Barbusse vermutlich

ausgerufen: „So also erfüllen sie das Gebot: Dusollst

nicht töten!" — Ein Ethiker, wie Barbusse es sein

will, kann die Priester nicht hassen, selbst wenn er

ihren Glauben für irrig hält. Wieviele Menschen gibt

es denn, die ohne sie überhaupt je zum Nachdenken
und zur Innerlichkeit gelangen würden? Barbusse

aber sieht in ihnen nur Leute, „qui cherchent ä vous

exciter et ä vous endormir, jjo«*r que rien ne change,

avec la morphine de leur paradis. {Le feu, S. 345 )

Worte eines fanatischen Parteimannes, nicht eines

Ethikers.

Haben die Meinungen Barbusses über Religion und

Priester in ihrer Berserkerwut wenigstens den Vorzug

der Klarheit , so drückt er sich über den Begi-iff des

Vaterlandes ziemlich gewunden aus. Sp. meint

zwar (S. 52), die uns verletzenden Worte in der

Eingangsszene von Le feu, wo die Patienten des

Schweizer Sanatoriums die Nachricht vom Kriegs-

ausbruch folgendermassen aufnehmen: „C'est un crime

que commet TAutriche, dit l'Autrichien. — II faut

que la France soit victorieuse, dit l'Anglais. — J'espere

que l'Allemagne sera vaincue, dit l'Allemand (?)" seien

daraus zu erklären, dass Barbusse „unter dem Zwange

der Zensurknebelung seine innerste Gesinnung entstellt

und verleugnet", und nur ganz schüchtern deutet er

die Möglichkeit an, dass auch bei ihm „vielleicht" ein

leiser" Fleck von ererbter nationaler Voreingenommen-

heit zu finden wäre. Ich glaube jedoch: Barbusse

wäre nicht Franzose, wenn er nicht patriotischer

empfände, als Sp. ihn gern haben möchte. Dass B.

sich durch die Zensur wesentlich hätte beeinflussen

lassen, hätte Sp. aus Veröffentlichungen B.s nach Auf-

hebung der Zensur oder aus etwaigen Aeuderungen in

den späteren Ausgaben der Kriegsbücher beweisen

sollen. Ist es nicht vielleicht ein leises Zurechtbiegen,

wenn -Sp. (S. 40) die Worte B.s {Clartt S. 253)

„Gardons Famour de la patrie dnns »os co'urs, mais

detrönons l'idee de patrie" durch den Satz wiedergibt:

„In Ckirte wird . . . die schädliche Idee des Vater-

landes von der harndosen Liebe zum Vaterland ab-

getrennt?" (Hervorhebungen von mir). Die Antithese

zu „schädlich" wäre nicht „harmlos", sondern „nütz-

lich" gewesen, und das hätte der Bleinung B.s auch

besser entsprochen'. Aber es hat Sp. offenbar nicht

gepasst. Hier wäre auch ein Wort der Kritik am

Platz gewesen: die Liebe zum Vaterland lässt sich

von der Idee des Vaterlandes nicnt abtrennen: wenn

ich jemand liebe (z. B. einen Freund), so will ich auch,

dass seine Idee sich möglichst vollkommen entfalte,

dass er in der Welt die' höchste Stellung einnehme,

die er mit ehrlichen Mitteln erreichen kann. So will

ich denn auch, dass unsere deutschen Denker, Dichter,

Musiker, Maler in der Welt die Geltung erlangen, die

ihnen gebührt, und deshalb kann mir der furchtbare

Sturz des Vaterlandes nicht gleichgültig sein, noch

hätte ich je seine Niederlage wünschen können, wie B.

es vom „guten Deutschen" (in seinem Sinne) zu er-

warten scheint. Selbst wenn ich überzeugt gewesen

wäre, Deutschland habe den Krieg verschuldet. Dennoch

ist und bleibt der Krieg eine Scheusslichkeit ,
eine

Kulturschande. Man müsste jedoch ein gar enges

Hirn haben, wenn man den Abscheu vor dem Kriege

und die Liebe zum Vaterland (auch zu seiner Idee)

nicht vereinigen könnte (genau so, wie man den Ab-

scheu vor der gegenwärtigen französischen Politik mit

der Bewunderung der alten französischen Kultur ver-

einigt). Sp. dagegen meint (S. 40 Anm.), Nationalität

sei für Barbusse bloss Sprachgemeinschaft, und

darin berühre er sich mit Fritz Mauthner (offenbar

auch Sp.s Meinung). Demnach braucht man nur das

Esperanto einzuführen , und die nationalen Unter-

schiede wären verschwunden. Es genügt, auf die

1 D. h. seiner Meinung in „F'f«" und ,,Clarle'" — die

Bezeichnung des Vaterlandes als <hof!e affreime stand in dem
Vorkriegsroman „7>'ei)/'f''"-

8
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Schweiz zu verweisen, um diesen Irrtum zu wider-

legen. Dabei hat Sp. auch hier die Meinung B.s etwas
zugestutzt : An der Stelle des Romans Clarte, die er

offenbar im Auge hat (S. 252), definiert B. die Nation
keineswegs nur als Sprachgemeinschaft, sondern auch
als „une preference personnelle et delicate pour certaines

formes de paysages, de monuments et d'esprit" (die

freilich ihre Schranken habe). In dieser Hinsicht also

ist Sp. barbussischer als Barbusse. Um so mehr
schmunzelt man, wenn man bei ihm (S. 24) den Satz
liest : „Barbusse sucht mit einer deutsch anmidenden
(von mir hervorgehoben) Leidenschaft die Aufrichtig-

keit." Meiner Vaterlandsliebe entspricht es nicht, für

mein Volk bestimmte Tugenden zu reklamieren. Uebrigens
erinnere ich mich, in den Werken des Berliner Kritikers

Alfred Kerr die entgegengesetzte Behauptung gelesen
zu haben: „Ich liebe die grossen Aufrichtigen, — die

ich bisher m Welschland gefunden habe (Rousseau,
Flaubert)" (Gesammelte Schriften I, I, S. 211).

Gewiss gibt es bei Barbusse vieles, dem man zu-

stimmen kann. Aber die Stellen, wo man wider-
sprechen muss , überwiegen. Der Sozialismus , der
mir als der ethisch wertvollere erscheint , ist kon-
servativer im Kulturellen und radikaler im W^irtschaft-

lichen. (B. will nämlich zwar das Erbrecht abschaffen,

die individuelle Freiheit des Sichbereicherns jedoch
unangetastet lassen — obwohl er selber geschildert

hat, wie die Soldaten von wucherischen Quartiergebern,
denen der Krieg gar nicht lange genug dauern kann,
ausgebeutet werden.) Nur kulturlose Barbaren können
einen solchen Hass auf die Vergangenheit, auf die

Tradition empfinden; nur beschränkte Köpfe können
ihre clarte für die einzig mögliche und alles andere
für gemeine Heuchelei erklären, die aus den niedrigsten
Motiven entspringe. W^ie es Sozialisten aus Liebe
und Sozialisten aus Hass gibt, so gibt es auch Sozia-
listen, die da meinen: „Der Gegner ist im L-rtum;
versuchen wir, ihn zu überzeugen", und andere, die

da meinen: „Der Gegner ist böswillig — auf, lasst

uns ihn vernichten." B. steht der zweiten Art näher
als der ersten. Roh wie seine Kunst ist auch seine
Gesinnung. Wer ihn für einen Schriftsteller hält, durch
den Frankreich wieder an der Spitze der Kultur-
nationen marschiere, verwechselt „grob" mit „gross".

Immerhin verdanken wir der Spitzerschen Ueber-
schätzung dieses fleissige Buch, das sich in drei Teile
ghedert : I. Einheit und Entwicklung im Schaffen Henri
Barbusses, II. Glossen zu „Le feu", III. Psycho-
analyse des Barbusseschen Stils. Für den ersten Teil
war Sp. in der glücklichen Lage, sich auch die (grössten-
teils vergriffenen) Frühwerke des Verfassers beschaffen
zu können. Die Fäden aber, die von dem ersten der er-

folgreichen Werke, dem philosophisch-pornographischen
Roman Uenfcr (1908, wie Le feu und Clarte auch
deutsch erschienen), zu diesen Antiki-iegsromanen führen,
scheint mir Wilhelm Friedmann in seinem kleinen, ge-
wandten, aber gleichfalls nicht kritischen Aufsatz deut-
licher aufgezeigt zu haben als Sp. in seinen wort- und
Zitatenreichen Ausführungen. Man könnte ihn etwa so
fassen

: dort zeigt B. den Egoismus der erotischen
Leidenschaft, hier den Egoismus, der zur Unter-
drückung des einzelnen durch den einzelnen (Kapitalis-
mus) oder durch eine Gesamtheit (Nationalismus) führt;
wie sich der Altruismus und das Mitgefühl B.s schon
in den Frühwerken und noch in den grossen Romanen

auch auf die Tiere erstreckt , hat Sp. S. 33 ff. selu*

schön gezeigt. Aber bei B. geht neben diesem mit-

unter übertriebenen Mitgefühl {^Clarte S. 262: „Jai

tellement le respect de la vie que j'ai pitie d'une

mouche que j'ai tue") ein gewisser Sadismus her:

im dritten Teil, der „Psychoanalyse des Barbusseschen

Stiles" (der zweite, der Wiederabdruck der Glossen

zu Le feu, ist weniger wichtig), zeigt Sp., wie häufig B.

die Vagina und sogar den Mund einer Frau als eine

Wu n d e bezeichnet, und welche ungewöhnliche Vorliebe

er für das Wort saigner hat. Die von Sp. gesammelten
Beispiele sind bei weitem nicht vollständig ; z. B. findet

sich auch Le feu S. 80: .,ses dents . . . etincellent

dans la vive hlessure de sa bouche entr'ouverte, rouge

comme le cceur." Ein solches Nichtloskommen von
Assoziationen, die einem normalen Menschen fremd,

ja widerlich sind, und die um so mehr auffallen, als B.,

wie jeder sorgsame Schriftsteller, doch sonst eine

W'iederholung desselben Vergleichs vermeidet, ist kaum
anders zu deuten als auf sadistische ' Neigungen, und
jenes etwas nervöse Mitgefühl erscheint mir eher als

eine der Selbstzucht des Dichters zu verdankende
Reaktionserscheinung. Sp. selbst zieht diesen Schluss

nicht — aber seine Sammlungen zwingen ihn auf. So
jedenfalls löst sich mancher Widerspruch. Z. B. die

merkwürdige Tatsache, dass Barbusse, der Mitleids-

ethiker, in die offizielle französische Kriegsparole ein-

stimmen konnte, es gelte, „den Militarismus im Bauche
Deutschlands" zu töten! (Als ob nicht jedes Land
behaupten könnte, der Krieg gelte dem Militarismus

des Gegners, also in Wahrheit dem Kriege.) B. schildert

denn auch manche Grausamkeit mit einem gewissen

Behagen, worauf dann freilich immer ein Verdammungs-
urteil folgt. Er malt die Wollust der Grausamkeit,

und er malt auch den Teufel der Gewissensbisse dazu.

Auch scheint mir, eine so scharfe Trennung zwischen

Sinnenliebe und Herzensliebe (tendressc), die beim ge-

wöhnlichen Sterblichen zusammengehen, konnte nur

ein schuldbewusster Sadist vornehmen.
Nur ungern bin ich Sp. ins Medi-zynische gefolgt.

Aber es musste wohl sein. Wenn schon „Psycho-

analjse", dann Psychoanalyse. — Wenn Sp. übrigens

hier, im Abschnitt „Die Erhöhung des Wortes ^chair'",

' Alle Männer, die in „L'enfer" vorkommen, so ver-

schiedenen Alters und Charakters sie auch sind, wollen
— was Sp. nicht sagt — der Geliebten wehtun f/o/cc mal:
S. 69; hles»et\ dcclünr: S. .8(32; (ibimer: S. 274); vgl. S. 148:.

On se heurte, on se caresse, on se meurtrit, on se mutile,

besonders auffällig S. 3(53, wo von riol und Oftsassinat in

bezug auf eine Frau gesprochen wird, die selber in Sinnen-
lust brennt; vgl. auch ebd.: Leurs boviches se convulsent
en s'exposant a la morsiire. Erst von hier aus versteht
man die von Sp. beigebrachten Beispiele für die ewige Be-
zeichnung des Mundes und der vagina als einer „hlessure".

Und das Wort noler wird zwar französisch weitgehender
als im Deutschen in übertragenem Sinne gebraucht — aber
der Gebrauch bei Barbusse muss geradezu sadistisch ge-

nannt werden: „vergewaltigt" wird bei ihm nicht nur ein

Geheimnis (S. 104), ein Versprechen und ein Grab (S. 305),

Erinnerungen und Tugenden {S. 366). sondern auch die

Einsamkeit einer Frau im Naehbarzimmer (durch den sie

Beobachtenden, S. 21, sowie die Schamhaftigkeit einer Frau
durch sie selbst (S. 273). Vgl. noch: S. 62";63 (er sieht die

Beine eines jungen Mädchens): je buvais ce spectacle. la

figure collee a leur groupe comme un i-nmpire, und die

kühne Behauptung S. 47: Toujours, malgre les lois et les

robes, le regard m;ile se pousse et rampe vers le sexe des

femmes comme un reptile vers son trou. oder S. 41: Elle

etait Kssaillic par l'eclat de la flamme.
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darauf hinweist, die Spiritualisierung des deutschen

Wortes „Fleisch" sei nicht im gleichen Grade möglich

wie die des französischen Wortes , und zwar deshalb

nicht, weil die Franzosen viande für essbares Fleisch und

ihair für das Fleisch als Objekt sinnlichen Genusses

besässen, so scheinen mir die Stellen aus den Romanen
Heinrich Manns (der sichtlich unter französischem

Einfluss steht) nicht beweisend dafür: die Bedenken,

die Sp. gegen das seiner Meinung nach zu derbe Wort
äussert, sind m. E. darauf zurückzuführen, dass er den
deutschen Roman nicht unbefangen, sondern mit seiner

Theorie im Kopf gelesen hat.

Alles in allem eine inhaltsreiche Schrift, die (wie

obige Besprechung zeigt) auch dem von Nutzen ist,

der im wesentlichen anderer Meinung ist als der Ver-

fasser.

München. E. Lerch.

Dr. Th. Spoerri, Renaissance und Barock bei Ariost
und Tasso. V'ersuch einer Anwendung Wölfflinscber
Kunstbetrachtung. Bern, bei Paul Haupt. 1922. 47 S. 8".

Schon 0. Walzel und F. Strich haben es unter-

nommen, die von H. Wölfflin in seinen „Kunstgeschicht-

lichen Grundbegriffen" , München 1915, entworfene Be-
trachtungsweise von den darstellenden Künsten auf die

Dichtung zu übertragen. Dass es noch niemand an

der italienischen Dichtung versucht hat, ist um so auf-

fallender, als Wölfflin selbst in seinen Büchern über

„Die klassische Kunst'' und „Renaissance und Barock"

gerade dazu die ersten Fingerzeige gegeben hat. „Es
ist interessant," sagt er da unter anderem, „den neuen

Stü auch in der Poesie zu beachten. Die Verschieden-

heit der Sprache bei Ariost und Tasso drückt die ver-

änderte Stimmung vollständig aus . . . Allgemein kann
man sagen : während die Renaissance mit Liebe in

jedes Detail sich versenkte und für sein Sonderdasein

sich interessierte, also dass die Kunst weder in der

Mannigfaltigkeit noch in der intimen Durchgestaltung

des Einzelnen sich genug tun konnte, tritt man jetzt

überall weiter zurück, man will nicht nur das Grosse

im einzelneu, sondern überhaupt nur noch einen Ge-

samteindruck: weniger Anschauung, mehr Stimmung."

Dieses Thema wird von Spoerri mit viel Geschick und
Sachkenntnis ausgeführt zu einer psychologisch-sti-

listischen Anah'se des Orlando , verglichen mit der

Gerusalemme.
Zweifellos haben solche Betrachtungen ihren Reiz

und bringen auch einigen Gewinn. Sie bergen jedoch

Gefahren, denen der Verf., wie mir scheint, nicht

immer entgangen ist *. Die allgemeinen Richtungen und
Neigungen eines Zeitstiles lassen sich nur dadurch er-

fassen, dass man von mehreren Kunstwerken derselben

Epoche das Gemeinsame loslöst und begriffsmässig ver-

einigt. Man muss generalisieren. Das Beste, Wert-
vollste und eigentlich Ursprüngliche eines Kunstwerkes
liegt aber immer im besonderen und Einmaligen, nie im

Generellen. Generell sind an der Kunst die Möglich-

keiten, denen sie nachgeht, und in deren Jahresringe

sie sozusagen eingeschlossen ist, und die Mittel, die

' Strich hat in seinem ausgezeichneten Buche: Deutsche
Klassik und Romantik, München 1922, die hier bezeichneten
Klippen zu'vermeiden verstanden. Vgl. dazu meine Kritik
in der Cultura Rom, 15. Aug. 1922: ün nuovo metodo
di stilistico.

ihr jeweils zur Verfügung stehen. Das, was sie dann

in Wirklichkeit hervorbringt, das Werk, ist nie

generell — es sei denn, dass man kein Werk des

Genius, sondern eine Mache des herrschenden Zeit-

ceschinackes, ein Modefabrikat 'vor sich habe. Gerade

das künstlerisch Wesentliche entzieht sich solchen Be-

griffen wie „linear und malerisch", „geschlossen und
offen", „anschaulich und stimmungsvoll" usw. Zwängt
man es trotzdem hinein, was natürlich möglich ist, so

steckt es drin wie die Katze im Sack und wird un-

sichtbar für das kritische Verständnis und Urteil. Wem
am Leben des Kätzchens gelegen ist, der muss den

papierenen Sack wieder fallen lassen, wer aber an

diesen sich klammert, dem ist das behende Tier, bevor

er es merkt, schon längst entsprungen.

Dem Wölfflin-Spoerrischen Begriffsschema zufolge

müsste z. B. die Kompositionsweise der Gerusalemme

als eines wesentlich barocken Werkes aufVerschmelzung

der Einzelheiten in der Einheitlichkeit gestellt sein,

während der Orlando, als ein Gewächs der klassischen

Epoche, in einer gegliederten Vielheit von Einzelheiten

verharren sollte. In Wahrheit dagegen ist die wesent-

liche Einheitlichkeit, nämlich die der Stimmung, der

Inspiration, des dichterischen Interesses im Orlando

erreicht und in der Gerusalemme verfehlt. Freilich

bemüht sich Spoerri, eine einheitliche Inspiration für

die Gerusalemme nachzuweisen, und sagt, S. 42: „Das

Gefühl für die Köstlichkeit und zugleich Vergänglich-

keit des schönen Augenblicks ist der Quell der eigensten

Schönheit Tassos. Hier ist il cuore del suo more.

Von hier aus müssen wir sein Werk betrachten, wenn
wir es ganz erfassen wollen. Von hier aus verstehen

wir erst die stilistischen Eigentümhchkeiten." Alles

wäre in Ordnung, wenn dieser eine Hauptpunkt stimmte.

Aber gerade in der Gerusalemme ist das „Gefühl für

die Köstlichkeit des Augenblickes" wesentlich anders

gerichtet als das für dessen Vergänglichkeit: jenes

epikureisch , dieses christlich , das erste auf sinnlich-

sentimentale Ergötzung, das zweite auf Erbauung und

Belehrung. Ist es bis jetzt doch jedem einigermassen

nachdenklichen Leser der Gerusalemme aufgefallen,

wie schlecht die Ueppigkeit und Weichlichkeit ihrer

ornamentalen Episoden zum Heldengeist des Kreuzzug-

wesens stimmen will, und wie der Prunk des Beiwerkes

schliesslich den religiösen GruJjdgedanken erstickt.

Tasso selbst hat dieses Missverhältnis gefühlt und hat

sich und sein Werk durch eine asketische Umarbeitung

zerquält. Das sind elementare seelische Tatsachen,

die sich durch stilgeschicbtliche Begriffskonstruktionen

nicht verdecken lassen.

Wir meinen keineswegs, dass das Gefühl für die

Köstlichkeit des Augenblickes etwa an und für sich

und überhaupt unvereinbar sei mit dem Sinn für die

Vergänglichkeit. Wir wissen sogar, dass es in Tassos

Entwicklungsgang einen glücklichen Augenblick ge-

geben hat, wo die beiden harmonisch ineinanderklangen.

Nur heisst dieser Augenblick nicht Gerusalemme,

sondern Aminta. Dort allerdings haben Sinnenfreude

und Schwermut, Genuss, Zweifel und Entsagung, Leicht-

sinn und Trauer sich einhellig zusammengefunden. Dies

war möglich in der schönen Illusion einer pastoralen,

idyllisch inspirierten Welt; wie sollte aber mit dem

historischen Gegenstand der Eroberung Jerusalems ein

so traumhaftes Schwelgen zwischen Diesseits und Jen-

seits fertig werden V
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Während WöliFlin den Wert, die Ziele und Grenzen
seiner klassifikatorisclien Methode kennt und nie, so-

viel ich sehe, den Anspruch erhoben hat, die Ur-

sprürjglichkeit eines Künstlers, •// cuore dcl suo cuore,

damit einzufaugen, hat Spoerri diese „Grundbegriffe",

die zur Erkenntnis eines Zeitstiles oder Zeitgeschmackes

und nicht des ewigen, schöpferischen Genius brauchbar

sind, mit dem Eiter des allzu gelehrigen Schülers über-

anstrengt. Dies hindert nicht, dass seine kleine, fein-

sinnige Studie eine Fülle treffender Einzelbeobachtungen

enthält.

München. Karl Vossler.

Leonardo Olschki, Geschichte der neusprachlichen
wissenschaftlichen Literatur. Erster Band: Die Litera-
tur der Technik und der angewandten "Wissenschaften
vom Mittelalter bis zur Eenai.ssance. Heidelberg 1918.

459 S. — Zweiter Band: Bildung und "Wissenschait im
Zeitalter der Renaissance in Italien. Leipzig, Firenze,
Roma, Geneve, Leo S. Olschki. 19'2'3. 344 S.

Als im Jahre 1918 der erste Band des auf mehrere

Bände berechneten Olschkischen Werkes erschienen

war, da hatte man diesen Band zwar vom Standpunkt

der Kunstgeschichte und Wissenschaftsgeschichte ge-

würdigt. Man schien aber übersehen zu haben, dass

das Buch in erster Linie eine Literatur- und Stil-

geschichte , also ein philologisches Buch sein wollte.

Um zu einer wissenschaftlich lest fundierten Stilkritik

zu gelangen , entwirft Olschki an der Hand wissen-

schaftlicher und technischer Literatur in der Volks-

sprache (Alberti, Ghiberti, Filarete, Pacioli, Leonardo
da Vinci , Dürer) eine Geschichte des wissenschaft-

lichen-mathematischen Denkens und weist ohne jede

tendenziöse Fragestellung an Sprache und Stil der

einzelnen Autoren nach, wie einerseits das mittelalter-

liche Denken, andererseits die noch zur wissenschaft-

lichen Darstellung ungeeignete Volkssprache den an-

fangs vergeblichen Versuch machen, zu einer neuen
Wissenschait zu gelangen. Rückfall ins Latein bei

wissenschaftlichen Darstellungen bedeutet Hemmung,
da sich die Klischees des Scholastiker- wie des

Humanistenlateins nicht auf die neueren experimentell

gewonnenen Erkenntnisse anwenden lassen. Die Volks-

sprache kann aber ihrerseits erst dann zum Sprach-

rohr der neuen Etkenntnisse werden, wenn sie die

sprachlichen Mittel dazu besitzt. So iällt die Geschichte

des wissenschaftlichen Stils notwendig mit der Geschichte

des wissenschaftlichen Denkens zusammen. Das Ideal

wird mit Galilei erreicht. Galilei ist der ausserhalb

der ersten zwei Bände liegende Zielpunkt, auf den

Olschki durch die Wogen der vorgalileischen wissen-

schaftlichen Literatur zunächst hinsteuert.

Mit einer ebenso neuen als e.xakten Methode ent-

wirft nun Olschki von allen wissenschaftlichen Autoren

vor Galilei ein Bild ihres Stils als Folge ihrer Denk-
gewohnheiten, und er kommt zu dem Schluss, dass die

meisten Darstellungen zu viel alogische, anekdotische,

biographische, künstlerische Momente enthalten, um
auf „Wissenschaftlichkeit" Anspruch machen zu können.

Was diese Methode iür die Forschung überhaupt be-

deutet, beweist die neue Beurteilung Leonardo

da Vincis , zu der Olschki dadurch kommt. Olschki

gewinnt durch seine Art der Betrachtung aber auch

sichere Anhaltspunkte für die Abgrenzung der eigent-

lichen , ästhetischen Literaturgeschichte gegen die

Geschichte des Schrifttums der Wissenschaften, und
schliesslich gibt ihm der StU nach der erprobten alten

Buffonschen Gleichung bei den einzelnen Autoren
einen Massstab zur Beurteilung der einzelnen Persön-

lichkeiten, der Menschen.

So wird Olschkis streng wissenschaftliches Buch
zugleich zu einer ^spannenden Geschichte", die uns

das Ringen um Denkgewohnheiten und Stile als ein

Ringen, das die ganze Persönlichkeit erfasst, darstellt:

Alberti schwankt noch zwischen der lateinischen und
italienischen Darstellung: es „wurde das Problem des

Sprachgebrauchs für Alberti Gegenstand eines schmerz-

lichen ungelösten Konfliktes'' (S. 53). Schliesslich

schreibt er mit Hilfe des pi aktisch-technischen Wort-
schatzes und unter Hintansetzung der sprachlich-litera-

rischen Erungenschaften Dantes, Boccaccios, Petrarcas

sein Malerbuch (de Pictura)
,

„das erste in einer vul-

gären Sprache abgefasste Werk, welches mathematische

und physikalische Probleme in origineller Weise be-

handelt und für die Pra.xis verwertet" (S. 59). Sein

Verdienst liegt in der Erkenntnis, dass „die neuen
Künste und Wissenschaiten eine ihrer Neuheit ent-

sprechende Sprache haben müssten" (S. 88).

L. Ghiberti kommt als „impulsiv- unordentlicher

Schriftsteller", dem die genügende Sachkenntnis mangelt,

nicht über Albertis Ansätze hinaus, sondern „mit dem
unverständlichen Fachausdrucken und den Worten und
Wendungen des florentiuischen Dialekts legt sein

Werk Zeugnis vom Kampfe ab , der sich über ein

Jahrhundert bei allen Schriftstellern feststellen lässt,

welche die junge vulgäre Sprache dem wissenschaft-

lichen Ausdruck zugänglich machen wollen" (S. 105).

Bei Antonio Averlino Filarete lässt sich gut das

Ueberwiegen des Sehens , der Anschaulichkeit , über

das Denken, die Abstraktion nachweisen, das alle

Werke, des Quattrocento kennzeichnet. Sein Trattato

„konnte wegen des phantastischen Elementes seiner

Darstellung weder nützen noch befriedigen" (S. 120).

Eine Scheidung zwis'chen einem mehr wissenschaft-

lichen und einem mehr literarischen Stil ist ansatz-

weise bei Luca Pacioli vorhanden, seine Summa wirkt

wissenschaftlich , seine Divina Proportione literarisch.

Weiter kommt auch Leonardo da Vinci nicht, im

Gegenteil „das psychologische Element, welches in

der Kunst Leonardos vorzuherrschen beginnt, ver-

schiebt den Zielpunkt des Künstlers vom Objekt zum
Subjekt, und jene geduldige naturalistische Kleinarbeit

im Naturbeobachten und -nachahmen geht vom Maler

auf den Forscher und Schriltsteller über" (S. 271).

Sehr wichtig ist der Nachweis Olschkis , dass mit

Leonardo da Vincis visuellem , affektivem Stil eine

teleologische, mittelalterliche Auffassung der Natur

Hand in Hand geht, dass er also wesentlich un-

moderner ist, als gemeinhin angenommen wird. Nur
in seinen Bemühungen um das Bon naturale als

Ausgangspunkt der Forschung und um ein wissen-

schaftliches Volgare als Sprache ist er modern und

ein Vorläufer Galileis. Sonst ist Leonardo da Vinci

— hier liegt das Neue der Feststellungen Olschkis -

noch durchaus mittelalterlich. Gerade sein Stil, seine

Sprache bedeutet das Subjektive, „die Objekti-
vierung der Wirklichkeit geschieht durch die Ab-

bildung" (S. 344). Der Künstler Leonardo daVinci
ist spontanerweise in seinem Stil affektisch , lyrisch,

pers(inlich. Wenn der Stil wirklich verschiedentlich
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wissenschaftlich-objektiv wird , so liegen besondere

äussere Gründe vor: „der sachliche und streng intellek-

tuelle Stil seiner zahlreichen perspektivischen
Fragmente wird gleichzeitig von den pädagogischen

Zwecken w-ie vom mathematischen Denkverfahren ge-

fordert" (S.364). Hier, in den rein mathematischen
Betrachtungen, bestimmt eben der Stand der logischen

Wissenschaft den Stil, sonst „lässt sich Leonardos

Phantasie nicht in die Bahnen der Logik leiten" (S. 368).

jDaher ist es töricht, eine logische Einheit in seinem

Werke suchen zu wollen. Die Einheit ist in seiner

Künstler- und Praktikernatur zu finden" (S. 405).

Sehr glückhch setzt Olschki Dürers wissenschaftliche

Schriften in Parallele zu denen Leonardo da Vincis,

um an ihnen die grosseren Ansätze zu objektiver

logischer , wissenschaftlicher Darstellung klarzulegen.

Bei all diesen Ansichten kann man nicht „anderer

Meinung" sein , weil Olschki seine stilistischen Er-

kenntnisse durch eine Fülle von Beispielen und genaue
Berücksichtigung der kritischen Literatur erhärtet.

Der zweite Band behandelt die „Bildung und
Wissenschaft im Zeitalter der Renaissance in Italien".

In einem gedrängten und dennoch vollkommen klar

orientierenden Kapitel wird hier zunächst ein Ueber-

blick über die Philosophie und Forschung der Re-
naissance gegeben. Der Hauptmangel der teils noch
scholastisch , teils humanistisch gerichteten Natur-

wissenschaft ist der, dass sie fortwährend die alten

„Autoritäten" nach angeblichen Erfahrungen korrigiert,

anstatt auf sie ganz zu verzichten und selbständig zu

experimentieren. Ueberzeugend legt Olschki dar, wie

dann durch die Einführung sogenannter persönlicher
Erfahrungen die Darstellungsweise eines Porta, Cam-
panella, Cardan, Aldrovandi einen anekdotenhaften Zug
bekommt, der den Mangel an wissenschaftlicher Methode
und Sprache zugleich zeigt. Die Sprache, das scho-

lastische wie das humanistische Latein , fördert alte

Denkgewohnheiten und hemmt, neue W'ege zu gehen.

Man sucht hinter veralteten Wortbildern Realitäten

und hat für neue Ideen keine Ausdrucksmöglichkeiten.

Hochinteressant ist es nun, in einem zweiten
Kapitel zu verfolgen, wie die lateinische Sprache von
einzelnen grossen Individualitäten des Cinquecento ge-

waltsam zum Ausdruck neuer Ideen gedrängt werden
soU, wie sich dadurch neue Stile bilden. Denn „alle

Denker und Forscher, die mit Erfolg an der Erneuerung
der Bildung arbeiteten und mit neuen Ideen , wenn
auch nicht mit neuen Methoden hervortraten, sind gleich-

zeitig stilistische Individualitäten gewesen" (S. 87).

Ihr wissenschaftliches Verhängnis ist es nur, dass sie

infolge der Unreife des Italienischen für die wissen-

schaftliche Darstellung ihre Zuflucht zum Latein

nehmen.
Aber gerade diese neue Hochflut des Lateins, die

dadurch hereinbricht, befördert psychologisch den
Kampf gegen diese Sprache seitens des Laienpublikums,
den der Verfasser zum ersten Male in deutlichen Um-
rissen zeichnet. Durch die Andeutungen neuer natur-

wissenschaftlicher Theorien, die das Volk durch die

Predigt und durch die Erklärungsvorträge über die

göttliche Komödie erfährt, wird es zu Wut und Miß-
trauen gegen die Gelehrten und ihr Latein aufgepeitscht

in der Vermutung, es würde ihm die Wahrheit vor-

enthalten. Durch Persiflierung der Gelehrten in Lust-

spiel und Satire wird die Volkssprache für die Wissen-

schaft gefordert. Man entschliesst sich daher, zur

Laienbildung naturwissenschaftliche Fragen mündlich

und schriftlich in der Vulgärsprache zu diskutieren.

Mit dem Gebrauch der Vulgärsprache stellt sich aber,

wie Olschki zeigt, die Ueberzeiigung ein, „die Sprache

sei nicht der äussere Aufputz , sondern das Wesen
selbst der Erkenntnisse" (S. 162). Das Buon naturale

schatft sich mit Hilfe der technischen Terminologie

der Kunst- und Handwerkssprachen erstmalig einen

wissenschaftlichen Ausdruck in vulgäi-em Gewände.
Aber wie kommt das Volgare zu einer dem Latein

einigermassen entsprechenden Darstellung wissenschaft-

licher Dinge, da sich der rhetoi-ische Stil Boccaccios

mit den grossen Perioden nicht dazu eignet und Leo-
nardo da Vinci über Ansätze zu einer eigentlich w^issen-

schaftlichen Prosa nicht hinauskommen konnte V Dieser

Frage widmet das vierte , das längste Kapitel seine

Aufmerksamkeit. Es würdigt eingehend die Bemühungen
der Akademien um eine italienische '/.oii')j, zeigt, wie

die Uebersetzungsliteratur mit ihrem griechisch-latei-

nischen Scheinitalienisch die Lösung der Frage nicht

fördert, und wie schliesslich in der Anlehnung an die

toskanische Umgangssprache der gesuchte Stil von den

Vulgarisatoren der Wissenschaft intuitiv gefunden wird.

Das Hauptverdienst gebührt hier Alessandro Picco-

lomini. „Die peinliche Pflege des Ausdrucks, die

niemals in Pedanterie und Preziosität ausartet , die

gefeilte, übersichtliche, fein abgetönte, leidenschaftslos

korrekte und anspruchslos - feierliche Satzbildung, in

welcher der abgeklärte Geist dieses edlen Mannes sich

widerspiegelt , machen aus ihm einen Sprachmeister

des Cinquecento und den vorbildlichen populärwissen-

schaftlichen Schriftsteller" (S. 226). So steht, wie

Olschki durch eine Fülle von Zitaten und Nachweisen
belegt. Piccolomini an der Spitze jener grossen ita-

lienischen Prosa, die sich, aus der Vermischung des

natürlichen Witzes . . . mit der höfischen und aka-

demischen Feierlichkeit ergeben hat, und deren Meister . .

.

Galilei wurde" (S. 280).

Im Schlusskapitel, in dem der Verfasser im ein-

zelnen die Formen der wissenschaftlichen Darstellung

(Traktat, Dialog, Brief, Pamphlet) beleuchtet, kommt
er auf die Tatsache zurück, dass hinter diesem neuen

Stil vor allem eine neue Gesinnung steht, die die

italienisch schreibenden Autoren scharf von den

lateinisch schreibenden, den neuen Geist vom alten

trennt: „Die vulgär schreibenden Autoren legen den

Nachdruck auf die Praxis und halten die gelehrten

Quellen konsequent im Dienste der Empirie, nach

welcher sie deren Aussagen beurteilen und verwerten;

die Gelehrten tun das Entgegengesetzte, um die über-

lieferten oder a priori angenommenen Prinzipien

durch die Erfahrung zu bereichern und umzudeuten"

(S. 805).

Dadurch, dass Olschki das Stilproblem mit Recht

nicht rein formal fasst, sondern zugleich als eine

geistesgeschichtliche und sprachphilosophische An-

gelegenheit behandelt, gelingt es ihm schliesslich un-

schwer, zu zeigen, dass in der nämlichen Richtung

wie die Naturwissenschaftler auch historich orientierte

Köpfe (Machiavelli, Guicciardini) an der neuen wissen-

schaftlichen Prosa mitgearbeitet haben.

Die in diesen zwei schönen Bänden angewandte

Methode einer streng wissenschaftlichen literarischen

Kritik kann als längst ersehnt nur freudigst begrüsst
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werden '. Wenn man bedenkt, dass Olschki hier mit
ästhetisch extremstem Material operiert, kann man
sich einen Begriff davon machen , was diese Methode
zu einer möglichst objektiven Würdiguno- literarischer

Kunstwerke beitragen könnte, wenn sich ähnlich

gründliche und intuitive Forseher wie Olschki ihrer

annähmen.
Frankfurt a. M. Helmut Hatzfeld.

demente Merlo, Fonologia del dialetto di Sera.
Estratto dagli Annali delle ITniversiti'i. Toscane, 1919,
Nuova Serie, Vol. IV. fasc. V. Pisa, C. F. Mariotti. 1920.
167 S.

Die gründliche und mit ungewöhnlicher Selbst-

kritik verl'asste Arbeit ist, um dies gleich hier hervor-

zuheben, weit mehr als wie der bescheidene Titel säst,

nur eine Lautlehre des kleinen Volskerstädtchens.
"Weit tlber den Rahmen der Lokalmundart hinaus
werden unteritalienische Probleme aufgerollt, neu be-

lichtet und zumeist endgültig gelöst. Man sieht, hier

redet der beste Kenner der sprachlichen Verhältnisse
Unteritaliens, der, auf reiche Ertkhi-ungen gestützt,

überall aus dem vollen Born eigener Sammlungen
schöpfen kann.

Die Stellung der Mundart von Sora zum Süd-
italienischen überhaupt ist nicht ganz leicht zu be-

stimmen. Heute bildet sie einen der äussersten Eck-
pfeiler gegen die römisch- umbrische Gruppe der Zentral-

mundarten, und so trägt sie all die Spuren einer

Grenzmundart, die sie z. B. von dem Idiom des be-

nachbarten Arpino wesentlich differenziert, offen zur
Schau. So bleibt im Gegensatz zu Arpino, wo ä vor
folgendem / (n) zu ic diphthongiert, u der Tonsilbe
unangetastet. Unter denselben Verhältnissen diph-

thongieren in Arpino r und ö zu /(•, n'j, während Sora
heute nur c und o, also wohl spätere Rückbildung
unter dem Einflüsse des Römischen, bietet. Kaum
geringer sind die Unterschiede in der Entwicklung der
Konsonanten. Hervorgehoben sei, dass Sora heute nicht

mehr zu jenem Gebiet gehört, das intervokalisches d
zu r wandelt, doch dürfte auch hier die Schwundstufe
(vgl. sudare > saä) auf sekundäre Entwicklung
{sudare > surare > suare) weisen. Ueberhaupt müssen,
wie Merlo feststellt, die Erscheinungen der südlichen

Sprache einst viel weiter nach Norden gereicht haben.
So linden sich fossile Ueberreste der Entwicklung von
-sj- zu -s- nicht nur noch tief in der Campagna
Eomana, sondern gar noch in Arcevia (S. 176, Anm. 2),

so hat auch der Wandel von // > .s sicher einst bis

an die Tore Roms gereicht. Solche erratischen Blöcke
in dem ursprünglichen Verbreitungsgebiet der südlichen

Sprache glaube ich, ausser in diesen lieiden Fällen

auch z. B. in ferui (< fcria), Jwri.i (< corium)- zu
sehen (S.174), die neben den regelmässigen ara (< area),

para (< parla), mor.i (< morio) die typische Ent-
wicklung des Südens zeigen ^.

So ist der Uebergang von den Mundarten des

Zentrums zu der südlichen Sprache ein fliessender,

und nur ganz allmählich und etapi)enweise ist es der

Schriftsprache im Bunde mit den Zentralmundarten
gelungen, in den Grenzgebieten das Bild der ehemaligen
Sprache zu verwischen. Wer es daher unternehmen
wollte, hier an der Hand der wichtigsten Laut-
erscheinungen mittelst Isophonen ähnhch wie auf fran-

zösischem Gebiet die , Grenzlinie' zwischen südlicher

und nördlicher Sprache kartographisch festzustellen,

würde kläglich enttäuscht werden. Kaum zwei der

meist den Kontinent quer schneidenden Isophonen
zeigen einen gleichen Lauf. Zumeist führen sie, in

grösserem oder kleinerem Bogen nach Süden aus-

holend, in weiter Entfernung voneinander her und
lassen so zwischen Sulmona und Salerno eine breite

,zona grigia' entstehen.

Zum einzelnen seien hier nur ein paar kurze Be-
merkungen gestattet. S. 131 siiiinwla könnte mit -i-

aus einer südlichen Mundart (Sizilien?) importiert sein.

Schwierig ist es , die romanischen Vertreter von lat.

foemiin unter einen Hut zu bringen. Während Frank-
reich , Spanien und Rumänien ein r fordern, können
die italienischen Formen nur auf f' zurückgehen (S. 135),

d. h. wir haben es hier wohl mit jenem alten faenum
zu tun, das uns wiederholt in der lateinischen Bauern-
sprache begegnet; vgl. Varro 1. 1. VII, 96. Cato agr.

cult. 53, 60, auch Plautus hat Most. 605 im Ambrosianus
faenus. Dass gerade auf italischem Boden ein Wort
der alten Bauernsprache sich bodenständig hielt, während
in die Provinzen die Form der städtischen Umgangs-
sprache (foemoit) verpflanzt wurde, dürfte kaum wunder-
nehmen. Dazu kommen nun hauptsächlich auf abruzze-

sischem Gebiet eine Reihe von Formen, die im Anlaut

ein //- erfordern, und die nach Merlo aus einer Kon-
tamination von fcnuiii und florcs entstanden sind.

Sollte hier nicht einfach *fcnuhim > ficnum ^ zugrunde
liegen '?

Merkwürdig ist der Wandel von // > nn in tanna
,tallo' S. 200, das sich durch die ganzen abruzzesischen

und römischen Mundarten findet. Nun treffen wir

aber auch in Sizilien ein taim<(, hier aber seltsamer-

weise im Sinne von iaglia , Kerbholz', , Steuer' Liegt

hier Einfluss von fhamnmii, thanmun ,strauchartiges

Gewächs' vor? Zu lampaz.ia (< lajyafhiioii) S. 218
sei auf Gamillscheg-Spitzer , Die Bezeichnungen der

, Klette' im Galloromanischen S. 19 u. 22 verwiesen,

wo analoge Formen aus dem Provenzalischen an-

geführt werden^. In kola ,coda' sieht Merlo (S. 225)
mit Salvioni Wirkung eines Hiatus-?: roda > coa >
Cola. Dem vermag ich nicht beizustimmen. Warum
sollte der Hiat in iijc3 ,dodici', S9ä (< sudare) weniger
anstössig sein als gerade in koa? Warum erfolgt

Hiatustilgung gerade durch / und nicht durch r oder g,
wie wir es anderwärts beobachten? Warum endlich

Sora kola und span. cola trennen? Da beide Gebiete

natürlich nicht in irgendeine Beziehung gebracht werdea
können, müssen wir wohl annehmen, dass hier Reflexe

eines bereits vulgärlat. '^rola (neben roda) vorliegen,

1 Sie bildet bis jotzt -.volil die einzige ]j h il o 1 ogisch
orientierte Stilistik modernen Gepräges neben der Kunst-
geschiclitlich gericliteten, die augenblicklicli Oberwasser hat.

^ Vgl Maglie (Terra d' Otranto) niiii. toriu. iiioriu

(Panareo S. 18).

' Eine einigermassen stabile .Dialektgrenze' bildet

allenfalls der Abruzzenkamm von westlich Teramo bis

südlich Sulmona.
- Aehnlich möchte ich ital. fiitn(ht, prov. fronda usw.

aus fnndidii > flunda erklären. Dass bei diesem Wort
nicht von />-, sondern fl- auszugehen ist, beweist calabr.
ruHila (Scerbo :W).

" Vgl. auch M. L. Wagner, Stldsardische Lautlehre

§ 199. . : . ^ . .
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wobei ich nicht mit Me j-er- L übke an Einmischung
von culus (Et. Wb. Nr. 1774) denken, sondern Einfluss

von colis ,Stengel' annehmen möchte, das in der Tat
bereits bei Plinius 11, 50 (111) im Sinne von , Stengel

des Ochsenschweifes' begegnet. Eine solche Ver-
schiebung von coda zu coJis (> cola) konnte um so

leichter eintreten, als beide Wörter auch das ,männ-
liche Glied' bezeichneten '.

Dunkel scheint das über die Dialekte des Zentrums
verbreitete MirJ^iJa (Sora), tosk. grosciJe, Ancona
grrgih'u usw. ,Vogelmagen' S. 228. Merlo erschliesst

eine Basis *cresuJc, für die freilich im Lateinischen

jeder Anknüpfungspunkt fehlt. Ich möchte \sX. gigerium
,Magen und Eingeweide des Geflügels' vorschlagen, das

ja auch in franz. gt'sier zugrunde liegt. Allerdings

können die italienischen Typen nicht direkt auf das

lat. Wort zurückgehen. Es muss vielmehr mehrfache
Umstellung der Buchstaben stattgefunden haben, derart,

dass gigcrium über g[r]egii-ii(i)i zu gregiliiini, greglle

geworden wäre. Ein schwieriges Problem bilden die

unteritalienischen Fortsetzer von medius (S. 173 f.).

Wir haben hier drei Gruppen zu unterscheiden : meso,

meszo und memo. Letzteres ist besonders weit ver-

breitet: siz. menzv, -a, Lecce iiiienzu, iiienza, Velletri

menzo, Altamura nwnzj, Sersale (Kalabr.) »levdzu, auch
bereits im Sydrac Otrantino inrnzo. -n (AGl. XVI, 44).

Diese jj-Formen dürften wohl mit tosk. niezzo zu

identifizieren sein, vgl. grandrnza im Sydrac (a. a. 0.

S. 44) und campid. (Bitti) menzus statt mezzuft

(< mclhis), (Formi, Samugheo usw.) niengiis statt

niegiiHS (< meJius) Wagner, Lautlehre S. .58 u. 66.

Was aber ist ital. mezzv selbst? Man würde nach
inoggio, raggio, paggio ein meggio erwarten. Nun
finden wir aber auch neben raggio ein razzo. neben
moggio ein mozzo. d. h. denselben Wechsel zwischen
alveolarer und postdentaler Zungenstellung, der auch
im Wechsel von sard. (Fonni) )g(ju (< filius), ogga

(< folia). pagga (< palea) und (Bitti) izzu, ozza,

pazza (Wagner S. öS) erscheint, und den wir in viel

weiterem Massstabe bei dem ständigen Durcheinander-
lau fen von -accio und -azzo, -iccio und -izzo. -iiccio

und -Kzzo (vgl. auch Merlo S. 179 Anm.) wieder-

finden -. Haben wir es in diesem Wechsel der beiden

Reihen, der sich durch ganz Italien verfolgen lässt,

nun mit ursprünglich mundartlicher Differenzierung zu

tun, oder hat, was Merlo annimmt, der Ueberaranf
von der einen zur anderen Reihe in dem ursprünglichen

Wechsel zweier verschiedener Suffixe seineu Ausgangs-
punkt genommen? Die Frage wird sich mit Sicherheit

nicht leicht beantworten lassen. Vollständig von niezzo

und menzo zu trennen sind dagegen die Formen mit
stimmlosem -s- : Sora mesd, Canistro meso, Subiaco
ittesu, abruzz. mieS3- Liegt hier nun ein lat. mensus
.abgemessen' oder griech. uiao? zugrunde ? Oder sollte

sich in diesen Bergdialekten gar vorrömisches Gut ver-

borsen halten ?

Kat t enau. Gerhard Rohlfs.

' Vgl. auch im älteren Kalabresischen lola ,männl.
Glied-.

- Vgl. noch log. trizza, frizza, trozza, hezza neben
campid. trkVa, frecAi, trocca, heci^o mit unsardischer Ent-
wicklung (Wagner S. .51 f.).

Angel Ganivet, Spaniens Weltanschauung und Welt-
stellung. Münclien, Georg Müller Verlag, lyi'l. 1.5-5 S. 8°.

Von Inhalt und Bedeutung des Idearium espanol— so lautet der Titel des spanischen Originals, das
hier zum erstenmal in deutscher Sprache erscheint —
soll im folgenden nicht die Rede sein. Wer sich

dafür interessiert, möge beispielsweise die Besprechung .

von W. Mulertt {ISeuere Sprachen XXX, 174) lesen,

die einen guten Begriff davon gibt , was eigentlich in

dem sonderbaren Buch alles drinnen steht. Hier soll

nur die Arbeit des deutschen Uebersetzers in aller

Kürze an ein paar Proben charakterisiert werden.

S. 7 : In Spanien nämlich, irie in. allen vorn

Christentum ergriffenen Ländern, läuft neben der

evangelischen Propaganda eine rationalistische Auf-
fassung lier, die erstere erJi-lären und ergänzen ivill.

Hier ist das deutsche Wort evangelisch gänzlich falsch

am Platze, denn es bedeutet zweierlei: 1. alles, was
sich auf die christliche Heilslehre bezieht, 2. lutherisch.

Im Spanischen fehlt ihm die zweite Bedeutung voll-

ständig. Da nun aber im deutschen Sprachgebrauch
von beiden Begriffen der letztere bei weitem an Häufig-

keit überwiegt, so kann man sich denken, was für ein

schiefes Bild die Stelle bei den meisten Lesern hervor-

ruft. Die einfachste und beste Uebersetzung wäre ge-

wesen : Verbreitmig des Evangeliums.

S. 9 und öfter wird visigötico beharrlich mit der

der deutschen Sprache doch eigentlich recht fremden
Form visigotisch statt einfach mit uestgotiscJi wieder-

gegeben.

S. 10: Der spanische (reist ivird niclit stumm,
tcie manche glauhcn, um der AJdion freies Feld zu
lassen. Was er tut, ist, dass er durch die Aktion
redet. Neun Zehntel aller deutschen Leser des Buches
— das doch in erster Linie für Leute bestimmt
ist , die . ohne das Original lesen zu können , den
Wunsch haben, Spanien so kenneu zu lernen, wie es

der Spanier sieht — vermögen sich unter dieser zwei-

maligen Afition rein gar nichts vorzustellen. l)enf,-

ivürdigheiten eines Jfanncs der Altion, so hiesse nach
diesem Rezept der Titel eines bekannten Romans von
Pio Baroja. Und es wäre doch so naheliegend ge-

wesen, das spanische acciön ebenso einfach wie richtig

mit Ted zu übersetzen.

S. 11 : Dir Autodafes. Du lieber Gott! Dass
diese Missgeburt immer noch nicht sterben kann'.

Wenn sie wenigstens aus deutschen Büchern endlich,

endlich einmal verschwände ! Wo doch die richtige

Form (autos de fe) so einfach zu bilden ist.

S. 20 und 26 muss es in den beiden Ausdrücken
der ideale Zusammenbruch und die ideale Enticiclilung

jedesmal ideell statt ideal heissen.

S. 35 : In Italien haben tvir die Krieger des

gremadiniscJicn Kreises in ein Heer umgewandelt, dessen

Organisedion die beste war usw. Was sich wohl der

des Spanischen unkundige Leser unter dem grana-
dinisclien Kreis alles vorstellen wird? Die richtige

Uebersetzung wäre wieder gar nicht schwer gewesen.
Im Original steht cerco de Granada, das heisst auf

deutsch die Belagerung von Granada, und gemeint
sind die spanischen Krieger von anno 1492.

S. 40 und 43 muss es statt des zweimaligen

Guerillakrieger (hölzernes Holz!) das erstemal Guerilla-

füJirer, das zweitemal GHerillaldimpfer heissen. Ei-
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pichte Sprachreiniger würden auch das noch in Klein-

kriegführer und KUinhriegkämpfer umwandeln.

S. 42 : Falsch ist roii einem Peseta mifnärts.

Richtig wäre von einer Feseta anficärts.

S. 60 : Das spanische alcoha und das deutsche

Alkoven sind zwei grundverschiedene Dinge. Das erste

bezeichnet ein Schlafzimmer, das zweite ein fenster-

loses Nebengelass. Daraufhin sehe man sich den
folgenden Satz näher an : In allen Fragen der Legitimität

ii/iisste es (^ das kastilische Volk) sich also so nahe
als möglich an den Alkoven seiner Fürsten heran-

drängen.

Wer suchen wiU im wüden Tann,
Manch WafFenstück noch finden kann,

Ist mir zuviel geworden.

München. Lu d wig P fan dl.

Zeitschriften u. ä.

Qermanisch-Romanlsche Monatsschrift X, 11/12. Nov./
Dez. \'ä-l-l: S. Exner, Der Katalog 1 Her Platten 1—2000
desPhonogrammarchivs der Akademie der Wissenschaften.
— Fr. Seiler, Goethe und das deutsche Sprichwort. —
H. Richter. Shelley als Dramatiker. — Angela Hämel,
Don Gustave Adolfo Becquers Legenden. — \V. Ricken,
Par exemple. — Martin Günther, Zur Quellenge-
schichte des Simplicissimus. — L. Mühlbausen, Ein
Beitrag zur Mabiuogionfrage. — Fr. ß. Schröder, Zum
Ackermann aus Böhmen. — Victor Schirm unski,
Kümmermann — Ludwig Tieck. — W. Kücliler, Paul
Verlaine in deutschem Gewände.

Die Neueren Sprachen XXX. 9 10. Nov./Dez. 1922: Eber-
hard Moosmann, Shakespeares Macbeth in Prima. —
Max Kuttner, Zur französischen Negation. — Giovanni
Vittorio ."Vmoretti, Profili di Scrittori Italiani Con-
temporaiiei — R. Riegler, Vulgärfranzösisch. — Joseph
Hess, Emile Verliaeren. — Walther KUchler, Biblio-

theque Fran(;aise. — Ders., Ein neues Buch über die

Kunst des Barock. — Anzeiger: Philipp Aronstein,
Methodik des neusprachlichen ünterrichts(AlbertStreuber).
— Elise R i c h t e r , Lautbildungskunde (Karl Ettmayer). —
Rob. Mertner. Fremde Sprachen durch mechanische
Suggestion (F. Dörr). — Walter Fischer, Die Briefe
Rieh. Mouckton Milnes', ersten Barons Houghton an
Varnhagen von Ense (Georg Herzfeld). — Leo Spitzer,
Hugo -Schucbardt- Brevier. — Shakespeares Werke in

Einzelausgaben. — Romain Rolland, Ulerambault. —
Wolfgang von W^urzbach, Lope de Vega. — Arthur
Luther, Meisterwerke der russischen Bühne (Walther
Küchler). — Arturo F a r i n e 1 1 i , Dante in Spagna, Francia,
Ingbilterra, Germania (Giovanni Vittorio Amoretti). —
G. W e

i g a n d , Spanische Grammatik. — F. Leiffholdt,
Praktischer Lehrgang der spanischen Sprache (F. Krüger).
— Arthur Schurig, Francisco Pizarro, der Eroberer
von Peru (H. Petriconi).

Zs. für französischen und englischen Unterricht 21, 4:

Inhalt: Arnold, Miltons Lycidas deutsch. — Arns,
Siegfried Sassoon. — Heinrich, Thomas Carlyle und
Waldemar Bonseis. — Freytag, Grundzüge und Bei-
spiele für die Behandlung der französischen Aussprache
im 4. Schuljahre. — Sanftleben, Bedenken gegen reine
Textausgaben. — .lantzen, Der 18. Allgemeine Deutsche
Neuphilologentag zu Nürnberg. — Oczipka, Kurse zur
Englandkunde an der Universität Breslau. — Schle-
sisclier Neuphilologentag in Breslau. — Literaturbericbte:
Klapper, Bibliotheque fran(;aise 34, 36, 37 (Toepffer,
Musset, Lamartine). — Oczipka, Mu.sset, Poesies nou-
velles. — Sand. La Petite Fadette. — Flaubert, Trois
contes. — L'histoire de deux enfants. — Erckmann-
Ohatrian, Histoire d'un consent. — Beck, Racine,
Britanniens usw. — Moliere, Le bourgeois gentil-

homme usw. — Flaubert, Trois contes. — Bossuet,
Oraisons funfebres. — Wershofen, Lectures scientifiques.
— Boerner-Werr-Holl, Lehrbuch der französischen

Sprache II, 1— 3. — Schm id, Lehrgang der französischen
Sprache lU. — Jantzen, Pandora 23, 37, 50, .51. —
Rousseau, Bekenntnisse. — Jahnke, Mein Freund
Lindwurm. Isolde Alfinger. — Shakespeare, Kauf-
mann von Venedig. — Aronstein, 0. Wilde. — Jacob}'
Englische und deutsche Mannesart. — Gl öde, Stevenson,
Treasure Island. — Graham, Victorian Era. — Gade.
Stories of the Great War. — Weyrauch, Krüger,
Wiederholung der englischen Sprachlehre. — Ders.,
Dunstan, Englische Phonetik. — Brunöhler, Bernhard,
Praktische englische Handelskorrespondenz. — Ders.,
Orlopp, Englische Handelskorrespondenz. — Hillebrand,
Neue Tauchnitzbände: 4-53.5, 4544, 4549. — Freundt,
Neue Tauchnitzbände: 4550, 45-53. — Lejeune, Dernehl,
Spanisch für Schule, Beruf und Reise. —

- Günther,
j

Schilling, Don Basilio- — GoldHchmidt, La Lengua
espaüola- — Jahrbuch des Vereins für das Deutschtum

I

im Auslande 1922. — Schubert, Die Weltpresse. —
Zeitschriftenschau : J a n t z e n , Shakespeare-Jahrbuch 57. —
Ders., Leuvensche Bijdragen 13. — Oczipka, Spanien 1

und 2-

Münchener Museum für Philologie des Mittelalters
und der Renaissance IV, 2: Adolf Hofmeister, Zur
friechisch-lateinisehen Uebersetzungsliteratur des früheren
littelalters. Die frühere Wiener Handschrift lat. 739. —

K. Th. Strasser, Ein unbekanntes Versbuch des 17. Jahr-
hunderts. — Daniel Czepko, Drey Rollen verliebter Ge-
dancken. — Arthur Beohtold, Zu H. J. Christoph
von Grimmeishausen- — T. 0- Achelis, Die Fabeln
Avians in Steinhöwels Aesop. — Friedr- Wilhelm,
Hermann Paul f. — Ernst Ochs, Wenn der Mann geht
ins Mahd. . . — Friedr. Wilhelm, Neidhart von Reuen-
thal ein Oberbayer. — L. Steinberger, Ein urkund-
liches Zeugnis filr Walter von der Vogel weide? — Max
Ortner, Der Name Walters von der Vogelweide. —

! J. Rest, Zum Verzeichnis der Drucke der Historia
! Septem Sapientum Romae.
Neophilologus VIll, 2; Alexander Haggertv Krappe,

Rollo's Vision in the Norman chronicles ol Dudo of St.

Quentin and bis successors. — J. van Zoelen, Alfred
de Vigny, penseur. — Adalbert Hämel, Bemerkungen
zur Chronologie der Comedias von Lope de Vega. —
Leon Polak, Entstehung der Szene „Wald und Höhle"
in Goethes Faust. — \\. Heldt, A chronological and

I

critical review of the appreciation and condemnation of

the Comic dramatists of the Restoration and Orange
Periods. IL — Ed. Herm an n, Assimilation, Dissimilation,

j

Metathesis und Haplologie. — Paul Lehmann, Zu
I

Band VIII, 67 ff. — Besprechungen: K. R. Gallas,
Annales de la Societe Jean-Jacques Rousseau. — Jean
Pommier, KUchler, Ernest Renan, der Dichter und der
Künstler. — K. Sneyders de Vogel. Scheuermeier, Einige
Bezeichnungen für den Begriff „Höhle" in den roma-
nischen Alpendialekten: lialma, sjiehinrtt , cri/pta, tana,

culnihan. — H. Jantzen, Neue Gerhart-Hauptmann-
Literatur. — Kurze Anzeigen: Louis Halphen, Les
Classiques de Ihistoire de France. — R. F. Arnold,
Allgemeine Bücherkunde zur neueren deutschen Literatur-
geschichte. — Willy Flemmin g, Andreas Gryphius und
die Bühne. — H. Seris, La collecciön Cervantina de la

Sociedad Hispanica de America. — G. J. Geers, Anto-
logia castellana. — G. Weigand, Spanische Grammatik
für Lateinschulen, Fniversitätskurse und zum Selbst-

unterricht.

The Modern Language Review XVIII, 1. Jan. 1923:

Hope Emily Allen, Some Fourteenth Century Borrow-
ings from „Ancren Riwle". — Madeleine Hope Dodds,
Gondaliand. — Alexander Bell, The Single Combat in

the .,Lai d'Haveloc". — A. F. Chappell, Rabelais and
the Authority of the Ancients. — E. Allison Peers,
Later Spanish Conceptions of Romanticism. — H. G.
Fiedler, Goethe's Lyric Poems in English Translation.—
E. M. Butler. Heine and the Saint-Simonians. The Date
of the Letters from Heligoland. — Elizabeth M- AVright,
The Word „Ablov'' in „Sir Gawavne and the Green
Knight" I, 1174. — Aubrey F. G.'Bell, The Year of

Fray Luis de Leon's Birth. — Charles E. Gough,
„Üfriden" in -Meier Helmbrecbt". 428. — Margaret D.
Ho wie, Kosegarten's Legenden and Sebastian Brant.

—

Reviews: 0. iJespersen, Language; its Nature, Deve-
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lopment and Origin (W. E. Collinson).— R. W. C h ?,m b e rs

,

Beowulf : An Introdaction to the Poem (Allen Mawer). —
The Lavvs of the Earliest English Kings, ed. by F. L.

Attenborough (K. Sisam). — The Gild o£ St. Mary,
Liohfield (A. Hamilton Thompson). — The Donet of

Reginald Pecock, D. D., ed. bv E. V. Hitchcock
(.T. H. G. Grattan). — R. W. Boflwell, The Life and
Works of John Heywood (Arthur W. Reed). — F. L.

Lucas, Seneca and Elizabethan Tragedy (H. B. Charl-

ton). — H. J. C. Grierson, Lord Bjtou; Arnold and
Swinburne (Oliver Elton). — Ysop e t-

A

vionn e t: The
Latin and French Tests, ed. bv K. McKenzie and
W. A. Oldfather (John Orr). — A. Tilley, Moliere

(F. C. Johnson). — La Divina Commedia, con il Commento
di Tommaso Casini. Per Cura di S. A. Barbi (E. G.

Gardner). — Minor Notioes: Bibliographv of English
Language and Literature 1921. — E. Weekley, An
Etymological Dictionary of Modern English.

Publications of the Modern Language Association of

America XXXVII, 4. December 1922: Barry Cerf,
Wordsworth's Gospel of Nature. — B. H. Lehman,
The Doctrine of Leadership in the Greater Romantic
Poets. — B. Sprague Allen, William Godwin's Influence

lipon John Thelwall. — Newman I. White, An Italian

„Imitation" of Shelley's „The Cenci". — Roger Philip

McCutcheon, The Beginnings of Book-Revievving in

English Periodicals. — Henry Dexter Learned, The
Accentuation of Old French Loanwords in English. —
Ray P. Bowen, An Analysis of the Priest Genre in

the Modern French Novel. — James Taft Hatfield,
Goethe and the Ku-Klux Klan.

Modern Language Notes XXXVIII, 1. Jan. 1928: Paul
Kauf man, John Foster's Pioneer Interpretation of

the Romantic. — F. Kluge, Alte und neue Wort-
geschiohten. — H. T. Baker, A Shakespearean Measure
of Morality. — Alice D. Snyder, A Note on Coleridge's

Shakespeare Criticism. — Douglas Bush, „Runaways'
Eyes" again. — Reviews: P. de Nolhao, Ronsard et

l'humanisme (J. L. Gerig). — Emil Ludwig, Goethe,
Geschichte eines Menschen (0. Manthey-Zoru). — George
Saintsbury, Minor Poets of the Caroline Period
Vol. III; H. J. C. Grierson, Metaphysical Lyrics and
Poems of the Seventeenth Century (Ben C. Clough). —
Correspondence: Rene Guiet. An English Imitator of

Favart: Isaac Bickerstaffe. — Neil C. Brooks, Scogan's
„Quem Quaeritis" and Till Eulenspiegel. — F. Kluge,
Engl. We.ss = lat. hcneiKcere. — G. L. van Roosbroeck,
„Under the Sonne he loketh". — H. R. Patch, „ünder
the Sonne". — Brief Mention : H. Clement Noten tt,

The Storv of Glaucus in Keats' Endymion. — XXXVIII, 2.

Febr. 1928: R. S. Crane, and J. H. Warner, Gold-
smith and Voltaire's ..Essai sur les mceurs". — Chr.
Gauss, Propliecies by Stendhal. — W^. P. Mustard,
Shakespeare's „Broom-Groves". —-J. C. Blankenagel,
Evaluations of Life in Heinrich von Kleist's Letters. —
S. B. Hustvedt, „L'Allegro" 45—48. — A. Thaler,
Churchyard and Marlowe. — Carleton Brown, AVilliam
Herebert and Chaucer's „Prioresses Tale". — W. C.

Curry, „Fortuna Maior". — R.E. Parker, A Northern
Fragment of the ..Life of St. George". — Besprechung:
W. Dibelius, Handbuch der englisch-amerikanischen
Kultur (F. Schoenemann). — Wilfred A. Beardsley,
Infinitive Constructions in Old Spanisli (F. C. Tarr). —
G. Du long, L'Abbe de Saint-Real. Etüde sur les

rapports de l'histoire et du roman au XVIL siecle (B. M.
Woodbridge). — P. Selver, Modern Czech Portry (E. M.
Jewett). — L. A. Shears, The Influence of Walter
Scott on the Norels of Th. Fontane (F. Schoenemann). —
Correspondence: A. M. Trombly, A Translation of

Rossetti's. — H. Ashton, A neglected portrait of M""'

de la Fayette. — G.B.Watts, An Epigram erroneously
asoribed to Voltaire. — Killis Campbell, Three Notes
on Lowell. — S. C. Chew, Lycidas and the Play of

Barnavelt. — W. H. Wells, Mobv Dick and Rabelais. —
W. P. Reeves, Romance of the "Rose 170.=). — E. N. S.

Thompson, The Source of the „Courtier's Calling". —
Brief Mention: Pauli Franklin Baum, The Prin'>iples

of English Versification.

University of California Publications in modern philo-

logy. Vol. VII, nos. 1—5. Berkeley, University of

California Press, gr. 8". 1: Beatrice Quijada Cornish,
Francisco Navarro Villoslada. 85 S. 1918. Doli. 0.90.—
2: Elizabeth McGuire, A study of the writings of

D. Mariano Jose de Larra, 1809—1857. 44 S. 1918.

Doli. 0..50. — 3: S. Griswold Morley, Studies in Spanish
dramatic versification of the Siglo de Oro. Alarcon and
Moreto. 43 S. 1918. Doli. 0.50. — 4: John Taggart
Clark, Lexicological evolution and conceptual progress.
26 S. 1918. Doli. 0.25. — 5: Gilbert C hin ard, Chateau-
briand, Les Natchez, livres I et II. Contributiou a
l'etude des sources de Chateaubriand. 6t S. 1919.

Doli. 0.7.5. — Vol. VIII, nos 2 and 8. gr. 8"; 2: Wilham
Girard, Du transcendantalisme considere sous son aspeot
social. 74 S. 1918. Doli. 1.-3: Percival B. Fay, The
use of „tu" and „vous" in Moliere. 60 S. 1920. Doli. 0.50.

University of Iowa Studies. Humanistlc studies. Vol. II,

no. 1. Iowa City. 119 S. gr. 8. Cont. : Nellie Slayton
Aurner, Hengest. A study in early English hero legend.

Studies in language and literature. University of
Minnesota. No. 2. Minneapolis 1915. V, 71 S. gr. 8".

Doli. 0.50. Cont.: Eimer Edgar Stoll, Othello. An
historical and comparative study.

Revue de litterature comparee III, 1. Janvier-Mars 1928

:

W. P. Ker, L'idee de la Comedie. — F. L. Schoell,
Les emprunts de George Chapman a Marsile Ficin,

..philosophus platonicus". — V. Bouillier, La fortune
de Chamfort en Alleraagne. — ,J. Sarrailh, Un inter-

mediaire: Pougens et l'Espagne. — Ed. Maynal, Flaubert
orientaliste et le „Livre posthume" de Maxime Du Camp.
— N. Melloni, Note sur Marivaux en Italic. — F. B.,

Le poete Bondi et Jacques Delille. — F. B., Lettre«
inedites de Zacharias Werner ä M"'«-' de Stael. — F. B.,

Une invitation indirecte de Richard Cobden a Victor
Hugo. — .J.-J.-A. Bertrand, Une source inconnue du
Verlorene Sohn de P. Heyse. — Necrologie: F. Baldens-
perger, Philippe Godet (1850—1922). — Comtes rendus
critiques: J. Mathorez, Histoire de la formation de la

Population fran^aise: les etrangers en France sous l'aucieu

regime. I, II (P. Baldensperger). — ,J. Bauwens, La
Tragedie fran^aise et le Theatre hollandais auXVIIe siecle.

1: L'influence de Corneille R. Gallas). — Z. Baranyai.
Langue et civilisation franfaises en Hongrie au XVIII''

siecle (H. Tronchon). — Un ouvrage suedois sur Dante
iJ. Vising, Dante, Göteborg 1921). — Influences etran-

geres en Pologne au XVII'' siecle. — Sebastien Mercier

en Allemagne (über J. San-Giorgiu, Sebastien Merciers
dramaturgische Ideen im Sturm und Drang, Diss. Basel

1921). — L'Espagne dans le romantisme francais (über

Martinenche, L'Espagne et le romantisme fran(;ais.

Paris 1922). — Balzac et les influences feminines (über

,1. H. F 1 o v d , Women in the life of Balzac. N ew York,
Holt, XXXIV, 820 S. 8». — Victor Hugo et Swinburne
(aus Anlass von Paul de Reul, L'CEuvre de Swinburne).
— Sainte-Beuve et Matthew Arnold (aus Anlass von
Furrer, Der Einflu.ss Sainte-Beuves auf die Kritik

Mathew Arnolds. Diss. Zürich 1920). — Un Italien

d'Angleterre (aus Anlass von H. Dupre, Un Italien

d'Angleterre : le poete-peintre D. G. Rossetti. Paris,

Dent. 1921). — L'Angleterre vue par Emerson (P. Cha,-
vannes, Les Anglais; esquisses de leur caractfere. Paris

1922).

Indogermanische Forschungen XL, 4/5: H. Möller,
Hochton nach Auftakt. — J. Bruch, Lateinische Etymo-
logien. — Anzeiger: W. Hörn, Sprachkörper und Sprach-

funktion (K. Helm). — Schopf, Die konsonantischen

FernWirkungen: Fern-Dissimilation, Fern-AssimUation und
Metathesis. Ein Beitrag zur Beurteilung ihres Wesens
und ihres Verlaufs und zur Kenntnis der Vulgärsprache

in den lat. Inschriften der römischen Kaiserzeit (Manu
Leumann). — M. Schönfeld, Goti. S.-A. aus Paulys
Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft

(V. Griehberger). — C. B. van Haeringen, De ger-

maanse inflexieverschijnselen („umlaut" en „breking")

phoneties beschouwd (M. H. Jellinek'. — Er. Noreen,
Eddastudier (Gustav Neckel). — O. Bremer, Deutsche

Lautlehre (Sütterlin). — Erik Rooth, Eine westfälische

Psalmenüber-setzung aus der ersten Hälfte des 14. Jahr-

hunderts. Untersucht und herausgegeben (Agathe Lasch).

9
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Zs. für Deutschkunde ;!6, .5: H. Wocke, Briefe Kudolf
Hildebrands an Micliel Breal. — J. Weisweiler, Kötker
der Deutsche. Zu seinem 900. Todestage. — W- Brecht,
Grillparzer, Ansprache gehalten bei einer Gedenkfeier. —
H. Kohl, Charaktere in der deutschen Dichtung des
19. .Jahrhunderts. — K.B ergm an n , Kulturgeschichtliche
Wortbetrachtungen. Die Frauenfrage. — Fr. Brehmer,
Deutschkunde und Musik. — Deutschkundliche Ferien-
vorlesungen in Düsseldorf, Ostern 19'<i2. — Literatur-
berichte 1919 22: K. Eeuschel, Märchen, Sage, Volks-
lied. — W. Hofstaetter, Zum deutschen Unterricht. —
7: 0. Romme 1, Die Symbolik von Gerb. Hauptmanns
Glashüttenmärchen „Und Pippa tanzt". — K. Hiiber,
Vom Expressionismus. — 0. Rübmann, Kasimir Ed-
scbmids K^ovelle „Die Fürstin". — R. Petsch, Von der
Bühnendichtung der jüngsten Vergangenheit. — H.
West er bürg. .Johannes R. Bechers „Gesang vom
Schnee". — Literaturbericht: J. Ivühn, Die neuere Lyrik.

Zs. für deutsches Altertum und deutsche Literatur LX,
1/2: Ij. J'olak, I^nteituclumgen über die Sage vom
Burgunilenuntergang. 111. Das sächsische Lied. — H.
Patzig. Zur Inschrift des Ecksteins. — G. Müller,
Strophenbildung bei Ulrich von Lichtenstein. — E. S.,

Genöz. — A. v. Premerstein, Zu den Inschriften der
Ostgermanen. — H. de Boor, Die Handschriftenfrage
der Thidrekssaga. — .T. Seh wiet erin g. ^Mittelalterliche

Dichtung und bildende Kunst. 1. Zur Geschichte des
deutschen Vesperbildes. 2. Der Graltempel des jüngeren
Titurel. — E. S., Ein Fragment der Goldenen Schmiede.— R. Meissner, Gustrate. — W. Ziesemer, Bruch-
stück einer .Jeroschinhandschrift. — E. Schröder, Der
deutsche Lanzelot in Prosa ein Werk aus dem Anfang
des 1:J. .Jahrhunderts. — E. S., Bruno von Braunschweig
und Bruno von Schönebeck. — E. S., Weiteres zur Ueber-
lieferung des mlat. „Philo". — Anzeiger: Kaumann,
Primitive Gemeinschaftskultur (Mogkl. — Vogt, Vatns-
diela saga (de Boor). — Dörr, Die Kreuzen.steiner
Dramenbruchstücke (Frings). — Vo g t- Terh ors t. Der
bildliche Ausdruck in den Predigten Taulers (Neumann).
— Gebhardt, Die Briefe und Predigten Seuses, nach
ihren weltlichen Motiven und dichterischen Formeln
behandelt (Neumann). — Borinski, Geschichte der
deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegen-
wart (H. Schneider). — Benz, Blätter für deutsche Art
und Kunst. 1— 4 (Panzer). — Flemming, Andreas
Grypliius und die Bühne (Kaulfuss-Diesch). — Erma-

. tinger. Die deutsche Lyrik in ihrer geschichtlichen
Entwicklung von Herder bis zur Gegenwart (Walzel). —
Ders., Das dichterische Jvunstwerk (Walzel). — Bischoff,
Nik. Lenaus Lyrik, ihre Geschichte, Chronologie und
Textkritik (Köster). — Kurze Anzeigen: Stern, Die
Kindersprache, 2. Aufl. (Sperber). — Nielsen, Der drei-
einige Gott (Duhm). — E. A. Kock, .Jubilee jaunts and
jottmgs (.Jellinek). — Feist, Einführung in das Gotische
(.Jellinek). — Dahlerup, Ordbog over det danske .sprog II

und III (Eanisch). — Noreen, Värt sprak, Heft 14-80
ä(Ranisch). — Johnsen, Olafs saga hins helga (W. H.
Vogt). — E. J u n g , Germanische Götter und Helden in
christlicher Zeit (Ranke). — Wolters und Petersen,
Die Heldensagen der germanischen Frühzeit (Ranke). —
Tegethoff, Studien zum Märchentypus von Amor und
P.syche (Ranke). - Berendsohn, (Trundformen volks-
tümlicher Erzählungskunst in den Kirjder- vmd Haus-
märchen der Brüder Grimm (Ranke .

— F. R. Schröder,
Nibelungenstudien (Ranke). — Blau,Böhmerwälder Haus-
industrie iRanke). — R.öt lisberger. Die Architektur
des Graltempels im jüngeren Titurel (Panzer). — (jrab-
mann, Neuaufgefundene lateinische Werke deutscher
Mystiker (G. Müller). — Bayerische Hefte für Volkskunde,
VllI, IX (Schröder). — Brunner, Heimatbuch des
bayerischen Bezirksamts Cham (Schröder). — Schiff-
mann, Das Land ob der Enns (Schröder). — Carstenn,
Was die Danziger Strassennamen erzählen (Schröder). —
Classen, Das bürgerliche Mittelalter (Schröder). —
Schwerin, Der Altmärker, '.i. Aufl. (Schröder). —
Bresslau, Die Chronik Heinrichs Taube (Schröder). —
Kaiisch, Morant und Galie (Schröder). — F.Schultz,
Steinm.ar im Strassburger Münster (Schröder). — Stü-
binger, Untersuchungen zu Gundacker von Judenburg
(Schröder). — McK night, Middle English humorous

Tales (Schröder). — Lommatzsch und Wagner, Ro-
manische Texte, 4—6 (Schröder). — Minor, Aus dem
alten und neuen Burgtheater (Schröder). — B. v. Arnims
Sämtliche Werke, herausgegeben von Oehlke, VII
(Schröder). — G. Kellers Werke, herausgegeben von
H. Maync, I—IV (Schröder). — Miscellen: H. Jacob-
sohn, Strava. — E. Ochs. Spätahd. sitindd. — E. S.,

Gestrickte Kleider? — E. S., Ava und Bettina. — A.
Hadamowsky, Ein Beitrag zur Theatergeschichte des

17. Jahrhunderts.

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 47, 2: .\. Wallner, Reinhart Fuchs. Lesungen
und Deutungen. — Ders., Der Eingang des Willehalm.
— H. Schneider, Eine mhd. Liedersammlung als

Kunstwerk. — J. Loewenthal, Germanische Kult-
altertümer. — Ders., Altgermanische Völkernamen. —
L. Schücking. Die Beowulfdatierung. Eine Replik. —
H.Kowalski-Fahrun, Alkuin und der ahd. Isidor.

—

A. Lasch, Der Konjunktiv als Futurum im Mhd. und
im As. — W. Ziesemer. Zum AVortschatz der Amts-
sprache des deutschen Ordens. — F. R. Schröder,
Süden. — Ders., Zur Runeninschrift auf dem Marmor-
löwen im Piraeus. — S. Singer, Athis und Prophilias. —
J. L. Campion, Mhd. eidsclöbm. — W. E. C ol lin son,
Nachträge zu Holthausens Nordfriesischen Studien. —
A. Lindqvist, Erklärung.

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde
40, 1: A. Kluyver, Bilderdijk's „Afscheid" (1811). —
J. L. Walch, Theatraal. — J. van Mierlo, Hadewych
en de Ketterin Blommardinne. — H. J. Eymael,
Hugeniana: Costelick Mal vs. 2S4; Bontwerker. — C. G. N.
De Vooys, Een Utrechtse, navolging van Huygens'
Voorhout.'— J. Prinsen, Gloriant. — 23: W. De Vries,
Etymologische Aanteekeningen. — J. Prinsen, Rom-
melsoo I, 2. — R. Priehsoh . Die Passion der hl. Christine
in mnl. Strophen. — D. C. Hesseling, Kandeel. —
J. Prinsen, Gedrukte Nederlandsche fragmenten in de
Universiteitsbibliotheek te Cambridge. — J. W. Muller,
Een en ander over den Nieuwnederlandschen tweeklank
<ji of öii (ui). — G. J. Boeken oogen , De mansnaam
Wi<ifeii. — Willem De Vreese, Velthem IV, 22, 65. —
A. Ä. Verdenius, Lexicologische aanteekeningen bij

stichtelijk proza uit de Middeleeuwen. — J. L. Walch,
Nog eens: Het Proza in „Mariken van Nieumeghen". —
J. W. Muller, Bontwerker. - F. A. Stoett, Johannes
in eodem blijven. — 4: G. Neckel, Zur Lehre von den
german. Synkopen. — J. F. M. Sterck, Tessalica. —
Fr. Kossmann, De wijs van het Wilhelmus in l:"i74.

—

Ders., Toelichting bij de Tabel. — C. B. van Hae-
ringen, Sporen van Fries buiten Friesland. — C. G. N.
De Vooys, Twee mystieke traktaatjes uit de eerste

helft van de veertiende eeuw. — C. Bake. Huygens en
de Groote Zaal. — Ders., Huygens over Hofwyck.

Mededeelingen van de Zuidnederlandsch Dialectcentraie .

Uitgegeven door L. Grootaers. 1922, 1: L. Grootaers.
Wetenschappelijk Onderzoek der Zuidnederlandsche Dia-
lecten.

Arkiv för nordisk filologi 39, 2. Inneh.: B. M. Olsen,
Et Bidrag til Sporgsmaalet om Helgedietenes Oprindelse.

Efterladt Afhandli'ng. — A. Kock, TUl tydningen av
svenska runinskrifter. I—IV. — T. Wennström, Studier

över vokalismen i Äldre Västgötalagen. Växlingen a:

se: e i stamstavelser. — E. A. Kock, Anmälan av
..Beowulf and the Fight at Finnsburg, edited, with In-

troduction, Bibliography, Notes. Glossary and Appendices,

'

by Fr. Klaeber". — E. Blümel, Zur Besprechung von
Sievers' Metrischen' .Studien IV (Die Altschwedischen
Upplandslagh), Ark. NF. XXXIV, 104 ff.

Namn och Bygd. Tidskrift för Nordisk Ortsnamns-
forskning 10, 2—3: ,J. Jakobsen, Gamle elvenavne og
fiskepladsnavne pä Shetland. — J. Kaien, Nagra ort-

namn frän Kinds och Marks hiirader. — S. Friberg,
Tefälla, Fräfälla och andra ortnamu frän Skaraborgs län.

— J. V. Svensson, Pytheas' bärnstensö. — E. Noreen,
Nägra värmlämlska härads- och sockennamn. — E.

Wessen, Till de nordiska äringsgudarnas historia. —
A. G. Högbom, .S(f(-namnen ännu en gÄng. — J. Sabl-
gren, Ända mer om ^«(((-namnen. — 10, 5. Bil. A:
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2. Ortnamnen i Värmlands Län. Pii offentligt üppdrag
utgivna av Kungl. Ortnamnskommitten. Del IV. Gill-

bergs Härad.

Englische Studien 57, 1. Inhalt. Abhandlungen: A. E. H.
Swaen, Contributions to Old English Lexicography. — J.

Koch, Chaucers Belesenheit in den römischen Klassikern.
— S. B. Liljegren, Four middle English versions of

the legend of the Eleven Thousand Virgins. — Walther
Sorg, Ein Beitrag zur Geschichte der englischen Kurz-
schrift. — Besprechungen: Northup, Tlie present biblio-

graphical Status of Modern Philology. Chicago 1911

(Heinrich Spies). — Philological Quarterly. A Journal
devoted to Scholarly Investigation in the Classical and
Modern Languages and Literatures. Volume I. January
1922. Number 1. Published at the University of Iowa.
Iowa City, Iowa (.1. Koch). — Grandgent, Old and
New: Sundry Papers. Cambridge, Harvard Univer-sity

Press. 1920 "(Fr. Klaeber). — Moore and Knott, The
Elements of Old English. Michigan 1919 (Hermann M.
Elasdieck). — Lefranc, Sous le Masque de ,William
Shakespeare', William Stanley, VIe Comte de Derby.
Paris 1918-19 (J. F. C. Gutteling). — Hecht, Daniel
Webb. Ein Beitrag zur englisclien Ästhetik des acht-

zehnten Jahrhunderts. Hamburg 1920 (F. Asanger). —
Deutschbein, Das Wesen des Romantischen. Cöthen 1921

(Friedrich Brie). — Miszellen: Hermann M. Flasdieck,
Zu me. müde. — Wolfgang Keller, Noch einmal Draytons
angebliche Jlitarbeit an Heinrich VI. — W. Franz,
Gustav Krüger f- — Bernhard Fahr, Theodor Vetter f.

—
Leo Müller, Neudrucke englischer Literaturwerke des

16. und 17. Jahrhunderts. — Kleine Mitteilungen.

Zs. für romanische Philologie XLII, 4: E. Lerch, Das
Imperfektum als Ausdruck der lebhaften Vorstellung. IL
— C. Appel, Zur Chan9un de WiUelme. — D. Sche-
in dko. Zur Eütstehungsgeschichte von Aucassin et

Nicolette. — W. Meyer-Lübke, Frz. diner, span. miii-

troso. — W.Kaspers, Zur Palatalisierung des lat. c.

—

0. Schultz-Gora, 1. tast e milau bei P. Vidal, 2. naz
Eva? — W. Benary, Zur Sage von Karl und Elegast.
— Besprechungen: W. v. Wartburg, Meyer-Lübke,
Historische Grammatik der französischen Sprache, 2. Teil.

W^ortbildungslehre. — Ders., Haust, Le dialecte liegeois

au XVlIf sieole. — G. Rohlfs, Spitzer, Aufsätze zur
romanischen Syntax und Stilistik. — XLII, h: W. Suchier,
Albert Stimming f- — Jorgu Jordan, Lateinisches vi

und </ im Süditalienischen. — W. Suchier, Fablel-

studien. — L. Spitzer, Afrz.-dialektfrz. ton(f(7/e „Zwerch-
fell". — C. S. Gutkind, Nfrz. cponx, ejjouse. — A.

Stimming, Bemerkungen zu Otts Ausgabe von Gautier
deCoincys Christinenleben. — Besprecliungen: G. Rohlfs,
Melillo, II dialetto di Volturino (Foggia). — Ders.,
Klemperer, Einführung in das Mittelfranzösisohe. — E.

Richter, Thorn, Les Proverbes de bon enseignement
de Nicole de Bozon, p. pour la prämiere fois. — H. Breuer,
Arohiv für das Studium der neueren Sprachen und Litera-

turen.

Oiessener Beiträge zur Romanischen Philologie X:
Georg Walther, Die Bezeichnungen der Buche im
Galloromanischen. Giessen, im Selbstverlag des Roma-
nischen Seminars. 85 S. 8». M. 4.50.

Revue de Philologie fran9aise XXXIV, 1922, 2: S. Eringa,
L'infinitif pur apres un verbe impersonnel. — W.v. Wart-
burg, Notes lexicologiques. — Melanges: Le genre de
„gens" et de „personne". — Jam: ja. — Besprechungen:
W. M e y e r - L ü b k e , Romanisches etymologischesW örter-

buch. — L. Sainean,Le langage parisien au XIX« siecle.

— J. Vendryes, Le langage. — A. Longnon, Les
noms de Heu de la France. — H. Bauche, Le langage
populaire.

Revue du seizieme siecle IX, 1922, 2: P. Spaak, Jean
Lemaire de Beiges. III. — L. de Santi, Rabelais et

Nicolas Bourbon. — A. Cavens, La Fontaine et Ra-
belais. — M. Raymond, A propos des amours de
Ronsard. — Besprechungen: u. a. P. Villey, Essais de
Montaigne. — F. Fleuret et L. Perceau, L'Espadon
satyrique de Cl. d'Estemod.

Literarisches Zentralblatt 48: H. J. Pos, Zur Logik der

Sprachwissenschaft (Theodor Kluge). — Cassirer, Idee

und Gestalt. Goethe, Schiller, Hölderlin, Kleist (H. K.). —
Phil. Aronstein, Methodik des neu^prachlichen Unter-

richts (Albert Streuber). — 49: W. Kosch, Geschichte

der deutschen Literatur im Spiegel der nationalen Ent-

wicklung von 1813 bis 1918 (Curt Hille). — Gottfr. Aug.
Bürger und Philippine Gatterer, Ein Briefwechsel

aus Göttingeos empfindsamer Zeit. Hrsg. von Erich

Ebstein (Gerullis). — 50: Paul de Reul, L'CEuvre de

Swinburne (F. Asanger). — Clair Hayden Bell, The
Sister's Son in the medieval German Epic. A study in

tlie survival of matriliny (Fr. Werner). — Goethes Werke.
Auswahl in 15 Bänden." Hrsg. von E. v. d. Hellen. —
G. Neckel, Die Ueberlieferungen vom Gotte Balder. —
51 '.52: G. Bertoni, Guarino da Verona fra letterati e

cortigiaai a Ferrara U29— 1460 (M. J. W.). — Der alt-

franz. Prosa- .\lexanderroman, hrsg. von Alfons Hilka
(-er). — Geir Tomasson Zoega, Islenzk-ensk ordbok

;

Sigfus Blöndal, Islandsk-Dansk Ordbok (P. Herrmann).
— Ad. Hauffen, Johann Fischart. 2. Band. — Emil
Ermatinger, Die deutsche Lyrik in ihrer geschicht-

lichen Entwicklung von Herder bis zur Gegenwart (Hans

Heinr. Borcherdt). — Frühe Balladen von C. F. Meyer.

Hrsg. von Martin Bodmer; Bohnenblust, Anfänge
des Künstlertums bei C. F. Meyer (Fr. Schröder). —
1923, 1: Volkslieder, Historische, der deutschen Schweiz.

Ausgewählt... von 0. v. Greyerz; S. Gessner, Dich-

tungen. Ausgew. von H. Hesse; C. F. Meyer, Ge-

dichte. Ausgew. von E. Korrodi; A. Frey, Lieder

und Gedichte. Ausgew. von G. Bohnenblust; CA.
B er Ulli, Nietzsche und die Schweiz; J. Bosshart,
Zwei Novellen. Ausgew. von H. Jess (Ulrich Baltzer). —
2: F. R. Schröder, Nibelungenstudien (-tz-). — P.

Merk er, Neuere deutsche Literaturgeschichte. Wissen-

schaf tl. Forschuna,-sberichte VIII (M. Koch). — 3: W.
Linden, C. F. Mever. Entwicklung und Gestalt (0.

Dammann). — 4: Friedr. Bruns, Modern thought in the

German Ivric poets from Goethe to Dehmel. University

of Wisconsin Studies in Language and Literature Nr. 13

(H. W. Keim). — Hof f m ann- K r ay er , Volkskundhche
Bibliographie für das Jahr 1919 (Karl Reuschel). — 5'6:

A. Steinitzer, Shakespeares Königsdramen (M. J. W.).

— J. Becker, Goethe und die Brüdergemeine (Otto H.

Brandt).

Philosophisches Jahrbuch der Qörres-Qesellschaft 35, 4:

A. Birkenmajer über Histoire litteraire de la France

Tome XXXIV: Suite du XIV« siecle.

Hessenland. Hessisches Heimatsblatt. Zs. für hessische

Geschichte, Volks- und Heimatkunde, Literatur und
Kunst 36, 11/12: A. Fuckel, Hessische Volkssage im

Lichte der heutigen Sagenforschung.

Zs. für die Geschichte des Oberrheins XXXVII, 4:

K. Hol! über H. Levin, Die Heidelberger Romantik

Museum XXIX, 10. Juli 1922: J. te Winkel, De ont-

wikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde V. — B.

Delbrück, Grundlagen der nhd. Satzlehre. — Aucassin
und Nicolette ed. W. Suchier. — XXX, 1. Okt.

1922; Willy Flemming, Andreas Gryphius und die

Bühne. — J. John, Die mittelenglische Spielmanns-

ballade von Simon Fräser. — Chateaubriand, Vie de

Rance (ed. Bordes). — Chateaubriand, La vie de

Rance (ed. Julien Benda). — R, M u c h , Deutsche Stammes-

kunde. — XXX, 2. Nov. 1922: C. H. 0. M. v. Winning,
Johan de Brune de Oude. — H. Gose, Goethes Werther

(Bausteine zur Geschichte der deutschen Literatur XVIII).

— Conon de Bethune, Chansons ed. Wallensköld. —
Annales Jean-Jacques Rousseau. — W. Göricke, Das

Bildungsideal bei Addison und Steele.

Studien LIV, dl. XCVIII, Juli 1922: J. v. Ryckevorsel,
Moliere-legenden. — Okt. 1922: L. P. P. Franke, Gilbert

Keith Chasterton. — Nov. 1922: J. van Ryckevorsel,
Twee drama's uit het boerenleven. — Dez. 1922: J.

V a n M i e r 1 o , Joannes Ruysbroeck en de Duitsche mystiek.

Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri,

1922, 5: O. Sylwan, Lorensbergsteatern i Göteborg.

Shakespeare o'ch Per Lindberg. — Olle Holmberg,
Stora testamentet, av Franfois Villon , övers. av Ane

Randel. — 6: Johnny Roosval, Orientaliska inslag i
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svensk unggotik. — Charles Kent. Norsk digtning i

äret som gik. IV— V. — 7: Oluf Fiiis, Holberg og
den daiiske skueplads. — Hans Olrik, Holbergs-litteratur

in anledning af den danske skueplads' 200-ars jubileiim. —
H. Duve, Gerb. Hiaiptniann. — C. Burchardt, Ny ro-

mantik i engelsk b'tteratur. — 8: Fr. Vetterlund,
1922-talets svenska lyrik. — Erik Noreen, Eiriksroäl

och Hakonarmal.

The Colonnade (New York), t. XIV: E. S. Quimby. The
Indebtedness of Lyly's Eupliues to certain of its prede-

cessors. — J. W. Draper. The sumina of Eomanticism. —
E. P. Stein, The maniiscript Diary of Garrick's Trip to

Paris in 17.51.

Publications de la Faculte des Lettres de l'Universite
de Strasbourg. FabC. 10: Leon Zeliqzon, Dictionnaire
des Paiois Konians de la Mo.«elle. Premiere Partie.

A—E. XVII, l^2b6. Fr. 13. (Für dieselbe Sammlung
befindet sich unter der Presse: M L. Cazamian, Le
Roman et les Idees en Angleterre. L'lnfluence de la

Science. 1860—1900. — G. Cohen, Le Livre de scfene

du Myatere de la Passion joite a Mons en 1.501. — Als
weitere Publikationen sind angezeigt: Hubert Gillot,
La querelle des Anciens et des Modernes en France, de
Perrault au Romantisme. — E. Hoepffner, La Poesie
des Troubadours: Etudes liiteraires. — M. Lange, Etüde
critique svir le comte de (iobineau. — G. Maugain,
Dante en France au XIX'' sifecle. — E. Pons, Le tbeme
et le sentiment de la nature dans la poesie Anglo-
Saxonne)

Revue des cours et Conferences, 15. 4. 22: H. Girard,
Emile Deschamps et les relations du romantisme avec
l'etranger, d'apres la these de l'auteur. — 30. 4. 2'2:

F. de Jessen, Louis, baron de Holberg, l'emule scan-
dinave de Moliere. — 1.5. .5. 22 u. ff.: .1. Vianey, La
Bible dans la poesie fr. depuis Marol.

Bulletin de la Societe d'histoire moderne, .Juni 1022:

P. van Tiegliem, L'honime primitif et ses vertus dans
le preromantisme europeen.

Bulletin de l'lnstitut national genevois XLV, 1: P.
Kohler, „Valerie", ou iiiaitres et imitateurs de M""'
de Krüdener.

Nouvelle Revue d'ltalie. Kumero special eonsaore :'i

Moliere. Articles de P. Hazord, E. Ripert, L. Becard,
M. Mignon, G. Soulier etc. Paris, Champion. 2.57 S.

8». 25 Fr.

Atti del Reale Istituto Veneto LXXVI: A. Med in. In
memoria de Charles Dejob. — LXXVII, 19181919: L.
Messedaglia, Ecbi della parlata dei XllI Comun'
Veronesi. — Ders., L' Italia e gli stranieri nel pensiero
di Teofilo Folongo.

Atene e Roma, N. S. III, 7-9, Luglio-Sett. 1922: M. Praz,
Le tragedie „grcche" di C. Swinburne e le fonti del-

l'Atalanta in Calydon. — M. Co nspodon ico, Una
probabile Selva inedita del Poliziano. — L. Bianchi.
Versioni da Fr. Hölderlin.

La Cultura. Revista mensile di filosofia, lettere, arti I,

11. 15 Sett. 1922: Guilio Natali, Uu po' di storia della
critica ariostesca. — Besprechungen: C. De Lollis,
Poliziano, Le Stanze, l'Orfeo e le Rime. — Ders., N.
Tommaseo, II Duca d'Atene, il Sacco di Lucca, l'Assedio
di Tortona. — Ders., C. Levi, Studii Molieriani; Moliere.
— I, 12. 15 Ott. 1922: Mario Praz, Swinburne. — Be-
sprechungen: F. Albeggia ui, G. Gentile, Frammenti
di estetica e di letteratura. — C. De Lollis, G. Mana-
corda, Studi Foscoliani; C. Voss 1er, Letteratura italiana
contemporanea; A. M eo z zi, Caiducci. — P. P. Trompeo,
T. Andre. Xavier de Maistre. — Ders., Ch. Baussan,
Joseph de Maistre et l'idee de l'ordre. — II, 1. 15 Nov.
1922: Maria Ortiz, „Caliste" di M'"f de Charriere e
„Adolphe" de B. Constant. — Besprechungen: P. P.
Trompeo.M.Ziino, RaffrontiManzoniani.— C. de Lollis,
M. Fubini, A. de Vigny. — M. Praz, Ch. Carmichael
Stopes. The Life of Henry, Third Earl of Southampton,
Shakespeare's Patron.

—
" II, 2. 15. Die. 1922: Giulio

Bertoni, I fondamenti morali dell' opeva di L. A.
Muratori. — Arrigo Cajumi, I'rofili: Andre Chevrillon.
— Cesare de Lollis und Bruno Migliorini, Lettera-
tura scolastica. — Besprechungen: ü. Bosco, N. Scalia,

Giovanni Verga. — L. Miranda, A. Tilgher, Studi sul

teatro contemporaneo.

Calabria vera. Rassegna di vita regionale III, 9—12;

G. Rohlfs. La lingua greca in Calabria.

Folklore. Rivista trimestrale di tradizioni popolari
VIII, •_': Eaf. Corso, Epiteti e motteggi. — G. Amalfi,
II nostro calendario. — Fr. Sabatini, La lirica nei

canti popolari romani. — G. Gambatesa, II dialetto

pugliese ed il suo contributo alla formazione della lingua
italiana. — E. Vivaldi, Spigolatore. — N. Borrelli,
Apologhi popolari di Terra di Lavoro. — Iv. Sirianni,
Canti popolari di Soveria Mannelli. — G. Rohlfs,
Novelline popolari calabresi.

Boletin de la Real Academia Espanola VIII, cuad. 39:

M. de Toro Gisbert, Revindicaciön de americanismos.
(Forts.) — E. Cotarelo, Ensayo sobre la vida y obras
de don Pedro Calderon de la Bar'ca. — M. de Saralegui,
Escarceos filolögicos. — N. A. C ort es, El teatro en
Valladolid V. — M. S. y S., Un documento bilingue de
Alfonso VII. — Notas" bibliograficas. — VIII, 40: E.
Espinosa Maeso, Nuevos datos biograficos de Jvian
del Encina. — E. Cotarelo, Ensayo sobre Calderon
de la Barca. (Forts.) — A. Salvador, Sobre el uso
de la dieresis en la conjugacion de los verbos en iar. —
M. de Saralegui, Escarceos filolögicos: Ex libris,

bordear. — D. Granada, Terminologia Indiana: Apun-
tamientos sobre la encomienda. — Notas bibliograficas. —
IX, cuad. 41: A. Ribalta, Concepto y diferencias de la

prosa v del verso. — E. Cotarelo, Ensayo sobre
Calderon de la Barca. (Forts.) — M. de Saralegui,
Escarceos filolögicos. — F. R odriguez Marin, Nuevos
datos piara las biografias de algg. escritores esp. de loa

siglos XVI y XVII. (Forts.) — M. S. y S., Inventarios
aragoneses de los siglos XIV y XV. (Forts.) — Biblio-

grafia. — IX, cuad. 42: A. Farinelli, El ultimo suefio

romäntico de Cervantes. — M. de Saralegui, Es-
carceos filolögicos. — A. Salvador, Sobre el uso de la

dieresis en la conjugacion de los verbos acabados en iar.

(Forts.) — F. Rodriguez, Nuevos datos para las bio-

grafias de algg. escritores esp. de los siglos XVI y XVII.
(Forts.) — M. S. y S., Inventarios aragoneses. (Forts.) —
J. Alan da, Catalogo de autos sacramentales, historiales

y alegoricos. (Forts.) — Bibliografia. — IX, cuad. 43:

M. S. y S., Bartolome Palau y su historia de Santa-
Librada. — E. Cotarelo, Ensayo sobre . . . Calderon
de la Barca. (Forts.) — M. G. Re'miro, Los manuscritos
rabinicos de la Biblioteca Nacional. (Forts.) — D. Gra-
nada, Terminologia Indiana. — N. A. C ort es, El teatro

en Valladolid. (Forts.) — J. Alenda, Catalogo de

autos . . . (Forts.) — Bibliografia.

Neu erschienene Bücher.

Blei, Franz, Der Geist des Rokoko. Hrsg. München.
Georg Müller. 1923. XXII, 451 S., Taf. 4». Hldrbd.
M. 22 000.

Kiekers, E., Sprachwissenschaftliche Miscellen = Acta
et commentationes I.^niversitatis Dorpatensis. III, -5.

Dorpat 1922.

Landauer, Gustav. Skepsis und Mystik. Versuche im
Ansohluss an Mauthners Sprachkritik. 2., verb. u. erw.

Aufl. Köln a. Eh., Marcan-Block-Verlag. 1923. 74 S. 8".

Gz. Papphd. M. 3..50; Lwbd. M. 5.

Lehmann, P., Die Parodie im Mittelalter. München,
Drei-Masken-Verlag. 252 S. gr. 8".

Nelson, Axel, Gallimatias. Ett Försök tili ny tolkning.

Ur: Strena philologica üpsaliensis. Festskrift tillägnad

prof Per I'ersson pä hans 65- ärsdag nyärsafton 1922.

Uppsala. S. 289—308.

AI brich, Konrad, Goethe und Christian Gotthilf Salz-

mann. Heft 2. Langensalza, H. Beyer & Söhne. 1923.
yo .= Friedrich Mann's Piidagog. Magazin. Heft 679.

2. Salzmanns „Eevolutionsgespräche" im „Boten aus

Thüringen'- und Goethes "Dichtungen „Der BUrger-
general', ,,Die Aufgeregten" und „Hermann und Doro-
thea". 31 S. Gz. M. 1.6Ö e. Scblz.

Andersen, V., V. Topsoe. Et bidrag til den danske
Realismes Historie. Kopenhagen, Gad. 7 Kr. 50.
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Arnim, B. v., Sämtliche "Werke. 7. Band: Gespräche mit
Dämonen. Gedichte, Märchen, Briefe. Hrsg. mit Be-
nutzung ungedruckten Materials von W. eh 1 ke. Berlin,
Propyläen- Verlag. 488 S. mit 13 Taf. u. 1 Faksini.

Bartels, Adolf, Die deutsche Dichtung von Hebbel bis

zur Gegenwart. Neue Ausg. in 3 Teilen. Teil 1. 2.

1922. 8». 1. Die Alten. 10. bis

M. 400; Hlwbd. M. fwO. 2. Die
Vm, 278 S. M. 400; Hlwbd.

Leipzig. H. Haessel Verl.

12. Aufl. XVI, 360 S.

10.— 12. Aufl.Jüngeren
M. ööO.

Bell man. C. M.,
Bellmansällskapet.

Berger, Karl, Schiller. Sein Lfben
In 2 Bänden. Bd. 1. 2. München, C.

Skrifter. Standardupplaga utg. av
II. Stockholm, A. Bonnier. Kr. 14.

und seine Werke.
H. Becksche Verlli.

1922—1923 [Ausg. 1922]. 8». Gz. M. 20; Hlwbd. M. 28;
Hldrbd. M. 4-5. 1. 44.-46. Tsd. 19ü2. VII. 633 S. mit
1 Bildn. 2. 40.-43. Tsd. 1923 [Ausg. 1922]. VÜI, 824 S.

mit 1 Bildn.

Berg er, Lya, Les Femmes poetes de la Hollande. Paris,

Perrin. Fr. 8.

Bezold, Friedrich von, Das Fortleben der antiken Götter
im mittelalterlichen Humanismus. Bonn und Leipzig,
K. Schroeder 1922. IV, 113 S. gr. 8". Gz. M. 2.

Blanckmeister. Franz, Goethe und die Kirche seiner
Zeit. Dresden, F. Sturm & Co. 1923. 187 S. 8». Pappbd.
M. .500.

Blöndal, Sigfüs, Islandsk-Dansk Ordbok. Hoved-Med-
arbejdere: Björg ]\ Blöndal, Jon Ofeigsson, Holger "Wiehe.

I. Halvbind. Reykjavik. 1920—1922. I kommission hos
Jiörarinn B. [»orläksson, Reykjavik, og hos H. Aschehoug
it Co. (W. Nygaard) Kobenhavn og Kristiania. Prents-
midjan Gutenberg. XII, 480 S. gr. 4. Kr. 35.

Bö ekel, Otto, Die deutsche Volkssage. Uebersichtlich
dargest. 2. Aufl. Dnveränd. anast. Abdr. Leipzig und
Berlin, B. G. Teubner. 1922. IV, 122 S. kl. 8» = Aus
Natur und Geisteswelt. Bd. 262. Gz. M. 1 ; Pappbd. M. 1.30.

Boer, E. C. Edda. Mit historisch-kritischem Kommentar.
2 Bände. Haarlem, H D. Tjeenk en Willink. 30 fl.

Brandes, Georg. Heinrich Heine. Mit 2 Rad. [Taf.] von
Hermann Struck, 3 Bildbeig. [Taf.] u. einem Schriftfaks.

[Taf.]. Hamburg, BerÜn, Hoffmann & Campe. 1922.

XX. 127 S. 4« = Heine-Gedächtnisdruck. 4.

Brentano, Chr., Der unglückliche Franzose oder Der
Deutschen Freiheit Himmelfahrt, ein Schattenspiel mit
Bildern. Ms. von 1816. Aschaffenburg ISöO. Faks. Neu-
druck. Herausgegeben von L. Toepf er. Wien, L. Heid-
rich. 64 S. 8».

Cattanes. H., Les „Fastnachtsspiele" de Hans Sachs.

These. Paris. 92 S. 8". Smith College Studies in Modern
Languages.

Chamisso, Ad?lbert von, Peter Schlemiels Schicksale.

Die Urschrift des „Peter Schlemilü". Leipzig, Insel-

Verlag. -M. 8000; Hldrbd. M. 18 000: Ldrbd. M. 30 000.

ehrest in, Z., Das Goetherätsel. Eine Entdeckung zu
Goethes Jugenddichtung ..Joseph". Hamburg, Hoffmann
& Campe. 42 S. 8°. M. 10.

Curme, G. 0., A Grammar of the German Language.
Revised and enlarged. New York, Maomillan Co.

Dahlerup. V., Ordbog over det danske sprog. IV. Kopen-
hagen, Gj-ldendal. Kr. 12.

Deutsche Sammlung. Reihe: Geschichte. Band 4:

Friedrich Wiegau d, Dante und Kaiser Friedrich VII.
Greifswald, Moninger. 68 S. 8".

Dingeisted t, Franz, und Julius Hartmann, Eine Jugend-
freundschaft in Briefen. Herausgegeben von W.Deetjen.
Leipzig, Insel- Verlag. 199 S. 8".

Dörrfuss, A., Die Religion Friedrich Schillei's. Ein Bau-
stein zum Wiederaufbau der deutschen Seele. Stuttgart,
Cotta. 108 S. 8".

Engel, Eduard, Geschichte der deutschen Literatur von
den Anfängen bis in die Gegenwart. 30. -36. Aufl. 2 Bde.
Bd. 1, 2. Wien, Hölder-Pichler-Tempskv A.-G., Leipzig,
G. Freytag. 1922. 4». Gz. Hlwbd. M.'^ 30. 1. Von den
Anfängen bis zum 19. Jahrb. Mit 25 Bildn. [auf Taf.] u.

14 [eingedr.] Hs. XVI, 601 S. 2. Das 19. Jahrh. und die
Gegenwart. Mit 76 Bildn. [auf Taf.] u. 22 [eingedr.] Hs.
541 S.

Engel, Eduard, Deutsche Stilkunst. Mit 18 [eingedr.] Hs.
30., umgearb. u. verm. Aufl. 47. —57. Tsd. Wien, Hölder-
Pichler-Tempskv A.-G.: Leipzig, G. Freytag. 1922. 5.50 S.

gr. 8». Gz. Hlwbd. M. 15.

Fabarius, Gottfried. Aus Goethes Werkstatt. Niesky O.-L.,
P. Jenke [verkehrt nur direkt]. 1923. 79 S. 8». " M. 60.

Flöring, Karl, Die historischen Elemente in -^.dalbert

Stifters „Witiko". Die Verbreitung einiger Mehlspeisen-
und Gebäcknamen im devitschen Sprachgebiet. Teildr.

:

Die Bezeichnung der Mehlspeise „Klösse" von Gertrud
Florin. Giessen. v. Münchowsche Univ.-Druckerei. 1922.

71, 24 S. gr. 8" = Giessener Beiträge zur deutschen
Philologie. 5. M. 9C0.

Friedli, Emanuel, Bärndütsch als Spiegel bernisohen
Volkstums. Bd. 5. Bern, A. Francke. 1922. gr. 8°.

5. Twann. Seeland Teil 2. Mit 174 111. im Text u. 11 Ein-
schaltbildern [z. T. färb. Taf.] XV, 636 S. Fr. 20; geb.
Fr. 25.

Friedrich, Ludwig, Die Geographie der ältesten deutschen
Personennamen. — Die Mundarten des Kreises Alsfeld.

Von Heinrich Heidt. Giessen, v. Münchowsche Univ.-
Druckerei. 1922. 48, 18 S. gr. 8" = Giessener Beiträge
zur deutschen Philologie. 7. M. 675.

Galster, K., Ingemanns historiske Romaner ng Digte-
Kopenliagen, N. Aschehoug. 8 Kr. 50.

Gering. Hugo, Glossar zu den Liedern der Edda (Sae-

mundar Edda). 5. Aufl. Paderborn, Sohöningh. X, 231 S.

8". Grz. .M. 7.

Goethe, Johann Wolfgang von, u. Christiane von Goethe,
Goethes Ehe in Brieten. Hrsg. von Haus Gerhard Graf.
Mit y Bildertaf., 1 Faks. |auf 2 Taf.J u. 1 [eingedr.]

Schlussstück. Frankfurt a. M., Literar. Anstalt Rütten &
Loening. 1922. XII, 587 S. 8". Hlwbd. M. 3000.

Goethes Briefwechsel mit Zelter. Hrsg. von Mary S a b i :\.

Leipzig, Wolkenwanderer- Verlag. Gz. Lwbd. M. 8.50;

Hpergbd. M. 12; Hldrbd. M. 15.

Grabbe-Buch. Das. Hrsg. von Paul Friedrich und
Fritz Ebers. Detmold, Meversche Hofbuchh. 1923. 170 S.

gr. 8". Gz. Hlwbd. M. 2. ^[Aufsätze über Grabbe u. a.]

Graf. Emma, Die Pfarrergestalt in der deutschen Er-
zählungsliteratur des 19. Jahrhunderts. Eine ideen-

geschichtl. Studie. Konstanz ^Baden), Reuss & Itta. 1922.

121 S. 8°. Gz. 3.

Grill parzers Geheimschriften. Hrsg. von August Sauer.
Wien, Gerlach & Wiedling.

Grimm, Jacob, u. Wilhelm Grimm. Deutsches Wörter-
buch. Bd. W, Ltg. 2. Zu- -Zudem. Bearb. von Dr. G.
Rosenhagen. Sp. 161—320. Leipzig, S. Hirzel. 1922.

4». -M. 1922.

Harich, Walter, E. T. A. Hoffmann. Das Leben eines

Künstlers dargest. 3. Aufl. 2 Bde. Bd. 1 , 2. Nebst
Auseinandersetzung mit Hans von Müller. Berlin, E. Reiss.

1922. 11, 290; 400 S. 8». Gz. Hlwbd. M. 1-5, e. Schlz.

Heiberg, J. L., Memoirer og Breve. üdg. af .J. Clausen
og P. F. Rist. Kopenhagen, Gyldendal. Kr. 12.

Hellquist, E.. Svensk etymologisk Ordbok. Hafte 10.

Lund, Gleerup. 3 Kr. 75.

Heusler, Andreas, Nibelungensage und Nibelungenlied.

Die Stoffgeschichte des deutschen Heldenepos. 2., um-
gearbeitete Ausg. Dortmund. Fr. Wilh. Ruhfiis. 1922.

326 S. gr. 8». Gz. M. 4; geb. M. -5.

Hirt, Ernst. Das Formgesetz der epischen, dramatischen
und Ivrischen Dichtung. Leipzig und Berlin. B. G.

Teubner. 1923. IV, 227 S. gr. 8". Gz. M. 2.70; Hlwbd.
M. 4; e. Schlz.

Hol b erg. L., Comoedier. Udg. af H. Brix med H.
Tegners Illustrationer. I, IL Kopenhagen, Gyldendal.

Hottenroth, Friedrich, Deutsche Volkstrachten vom XVI.
bis zum XIX. Jahrhundert. 2. Aufl. [Anast. Neudr.]

3 Teile in 1 Bd. Mit 215 Textabb. u. 144 handkolor. Taf.

Frankfurt a. M., H. Keller. 1923. XI, 223; VII, 218;

VII, 244 S. 8'». Lwbd. M. 12 000.

Hugle, Richard Friedrich. Zur Bühnentechnik Adolph
Müllners. Leipzig, A. Pries. 1922 (lt. Mitteilung: Offen-

burg, G. Roth in Komm.]. 32 S. gr. 8°. Gz. M. 0..50.

Münster in Westf., Phil. Diss. von 1921. Von der Fakultät

genehmigter Teildruck.
Jespersen, 0.. Modermälets Fonetik. 2. Udg. Kopen-
hagen. Gyldendal. Kr. 5.

Johnson,' F., The German Mind as reflected in their

Literature from 1870 to 1914. London, Chapman & Dodd.
10 s. 6 d.

Jonsson, F., Den oldnorske og oldislandske Literaturs

Historie. 2. üdg. II, 2. Kopenhagen, Gad. Kr. 15.
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Jorman, .Tolian Älbrecht, Frankfurter Messgedicht (War-
haffter und eigentlicher Schau-Platz der weit berühmten
Franckfurter Mess . . .). 1696. [Kachdr.] Mit einem Vorw.
von Kudolf Jung. (Als Privatdr. hergest.) Frank-
furt a. M., Haus Offenbach; Messamt. 1922. IX, 12 S.,

1 Taf. gr. 8" = Festgabe des Frankfurter Messamts.
Veröffentlichung 3. M. 2.50.

Kossmann, F.. Nederlandsch versrvtlime. Im Haag.
M. Nijhoff. fl. 5.

Kramnier, Mario, Theodor Fontane. Berlin, O. v. Holten.
1922. VI. 126 S.; in Schwarz- u. Botdr. 4". Pappbd.
M. 3000.

Kühn, Hugo, Bilder und Skizzen aus dem Leben der
Grossen Weimars. Mit 19 Bildern auf Taf. u. 26 [eingedr.]
Federzeiclm. 4. Aufl. 8.— 10. Tsd. Weimar. A. Duncker.
1922. 188 S. kl. 8'\ Gz. M. 1; geb. M. 2.

Kuehne, O. R.. A study of tlie Thais legend with special
reference to Hrotsvitha's „Paphmatius". Diss. Uuiversity
of Pennsylvania. Philadelphia 1922.

Lavater, Johann Caspar. Lavater und die Seinen. Hrsg.
von Eduard Castle. Zürich, Leipzig, Wien, Amaltliea-
Verlag. 1922. 10 S., 17 Umschläge verschiedener Grösse
mit aufgekl., z. T. färb. Abb. u. I aks. 2" ---= Die Samm-
lung Lavater, Mappe 1. In Hlw. Mappe M. 36 000.

Linden. W'altlier, Conrad Ferdinand Mever. Entwick-
lung u. Gestalt München, C. H. Becksche Verlli. 1922.

V, 249 S. 8°. Gz. M. .5..50; Lwbd. M. 7..50.

List, Fr., Der junge Goethe als Sozialerzieher. Giessen,
Ferber. 41 S. 8».

Mis, Leon, Les ,Etudes aur Shakespeare" d'Otto Ludwig
exposees dans un ordre methodique et precedees d'une
introduction litteraire. Lille. 109 S. 8°.

Mis, Leon, Les ffiuvres dramatiques d'Otto Ludwig. I.

Lille. 419 S. 8».

Möller, A., Hallgrimur Peturssons Passionssalmer. En
Studie over islandsk Salmedigtning fra det 16. og 17. Aar-
hundrede. Kopenhagen, Gyldendaal. Kr. 10..50.

Mortier, Alfred, Introduction au ..Faust" de Goethe.
Paris, Chiberre. 132 S. 8». Fr. 3.

Neckel. G., Altnordische Literatur. Leipzig, B. G.
Teubner = Aus Natur u. Geisteswelt. Bd. 782^

Neubecker, Friedr. Karl, Technisch-terminologische Be-
merkungen zu den skandinavischen Kaufgesetzen unter
eingehender Berücksichtigung ausländischen Rechts.
Sonderabdruck aus Tore Almen, Das skandinavische
Kaufrecht. Deutsche Ausgabe Band III. Heidelberg,
Winter. LIIl S. 8°. Vgl. dazu: Die skandinavischen
und englisch-amerikanischen Kaufgesetze sowie das in-
dische Vertragsgesetz. Herausgegeben von F. K. Neu-
b eck er. Sonderabdruck aus der gleichen Publikation
Band III. 273 S. 8".

Obenauer, Karl Justus, Der faustische Mensch. 14 Be-
trachtungen zum 2. Teil von Goethes Faust. 1.—3. Tsd.
Jena, E. Diederichs. 1922. 2.53 8. 8". Gz. .M. 6: Hlwbd.
M. 9.

Olrik, A., Danske folkeviser i üdvalg. 1. Sämling. 5. Udg.
Kopenhagen, Gyldendal. Kr. 3.

Sterling, A., C. A. Hagberg. Minnesteckning. Stock-
holm. A. Bonnier. Kr. 6.

Perticone, G., Heine. Lanciano, Carabba. 72 S. 8°.

PlooiJ, D., A primitive text of the Diatessaron. The
Liege Manuscript of a Mediaeval Dutch Translation.
A preliniinary study by Dr. D. Plooij. With an Intro-
ductorv Note bv Dr. J.'Rendel Harris. Levden, A. W.
Sijthoff. 85 S. "B". 4 Tafeln.

Proost, K. F., De religie in onze literatuur. 1880—1920.
Zeist, J. Ploegsma. fl. 2.40.

Proost, K. F., A. Strindberg. Zijn leven en werken.
Een inleiding. Zeist, J. Ploegsma. fl. .")..50.

Quellen und Darstellungen zur Geschichte der Burschen-
schaft und der deutschen Einheitsbewegung. Hrsg. von
H.Haupt. VII. Band. Heidelberg. Winter. (Darin u. a.:

H.Reuter, Heinrich Hoffmann von Fallersleben. 1798—
1874. — Fr. Zinkernagel, Wilhelm Hauff. 1802—1827.
W. Hopf, Fritz Reuter. 1810-1874. — E. Heyck,
J.V.Scheffel. 1826-1886.)

Rottau seh er, Alfred. Das Taghorn. Dichtungen und
Melodien des bayrisch-österr, Minnesangs. Eine Neuausg.
d. alten Weisen'f. d. künstlerische Wiedergabe in unserer
Zeit. Mit beigefügter Klavierbegleitung. In 3 Bänden.
Dichtungsgeschichtl. Teil u. neuhochdeutsche Uebertr.

Rychner, M.^G. G.
geschichte.

S a n - G i o r g 1 u

,

Sturm und Drang.
Scheuer, O. F.

von Altred Rottauscher. Musikal. Teil von Bernhard
Paumgartner. Bd. 1—3. Wien, C. Stephenson. 1922.
4". Gz. Pappbd. M. .50: sign.Vorzugsausg.. Hldrbd. M. 100.

1. Allgemeiner Teil. XIII , 83 S. mit Abb., z. T. färb.
Taf. 2. Die Dichtungen. 12.5 S. 3. Die Sangesweisen.
78 S,

Gervinus. Ein Kapitel über Literatur-
Bern, C. Hönn. IX, 136 S. S".

J., Seb. Merciers dramaturgische Ideen im
Diss. Basel. 1921.

Heinrich Heine als Student. Bonn,
A. Ahn = Aus dem Studentenleben berühmter Männer. 2.

Gz. M. -.80; geb. M. 140.

Schiller, Pliilosophische Schriften und Gedichte (Auswahl).
Zur Einführung in .seine Weltanschauung. Mit ausführl.
Einl. hrsg. von Eugen Kühnemann. 3. Aufl. Leipzig,
F. Meiner. 1922. 4:« S. 8" = Philosophische Bibliothek.
Bd. 103. Gz. M. 7; Hlwbd. M. 8..50: Hldrbd. M. 12.

Schlegel, August Wilhelm, Briefwechsel mit seinen
Heidelberger Verlegern. Hrsg. von Erich .Jenisch.
Festschrift zur Jahrhundertfeier des Verlags Carl Winters
üniversitätsbuchhandlung in Heidelberg. 1822— 1922.

Heidelberg, Carl Winter [Verl.]. 1922. 219 S. gr. 8».

Gz. Pappbd. M. 8, e. Sohlz.

Schmitt-Soeder, Regina. Die Anschauungen Gottfried
Kellers vom Wesen und der Aufgabe des Künstlers.
Giessen, v. Münchowsche Univ.-Druckerei. 1922. 42 S.

gr. 8" = Giessener Beiträge zur deutschen Philologie. 8°.

M. 67.5.

Schönbach, Anton E., Walter von der Vogelweide. Ein
Dichterleben. 4. .Aufl., neu bearb. von Hermann Sehn eider.
Berlin, Ernst Hofmann & Co. 1923. VIII, 212 S., 1 Titelb.
8» = Geisteshelden. Bd. 1. Gz. M. 2..50; geb. M. 3.80.

Scholz, Wilhelm von, Hebbel. Das Drama an d. Wende
d. Zeit. 3- Aufl. Stuttgart und Berlin, Deutsche Ver-
lags-Anstalt. 1922. 70 S., 2 Taf., 2 Faks. 8». Pappbd.
M. 700.

Schweiz, Die. im deutschen Geistesleben. Eine Samm-
lung von Einzeldarstellungen und Texten, hrsg. von
Harry Maync. Leipzig, H. Haessel. 1922. 8". Jeder
Band geb. Schw. Fr. 2..d0. 1. Volkslieder, Historische,
der deutschen Schweiz, ausgewählt, eingeleitet und er-

läutert von 0. V. Greyerz. — 2. Gessner, S., Dich-
tungen, ausgewählt und eingeleitet von Hermann Hesse..
— 3. Meyer, C. F., Gedichte, ausgewählt und einge-
leitet von E. Korrodi. — 4. Frey, A., Lieder und Ge-
dichte, au.sgewählt und eingeleitet von G. Bohnen-
blust. — 5. Bernoulli, C. A.. Nietzsche und die

Schweiz. — 6. Bosshart, J., Zwei Novellen, ausge-
wählt und eingeleitet von H. Jess.

Shears, L. 0., The influence of Walter Scott on the
novels of Tb. Fontane. New York, Lemcke & Buechner.
8». Doli. 1..50.

Singer, Samuel. Die Dichterschule von St. Gallen. Mit
einem Beitr. von Peter Wagner: St. Gallen in der
Musikgeschichte. Leipzig, H. Haessel, Verl. 1922. 96 S.

kl. 8" = Die Schweiz im deutschen Geistesleben. Bdch. 8.

Pappbd. M. 1000: Hldrbd. M. 2000.

Soergel, Albert, Dichtung und Dichter der Zeit. 16. Aufl.
55.-.56. Tsd. Mit 34.5 Abb. Leipzig. R. Voigtländer.
1922. XII, 892 S. gr. 8". Gz. Lwbd. M. 20; Hldrbd.
M. 3.5, e. Schlz.

Söffe. Emil. Charles Sealsfield (Karl Postl). Brunn, L. &
A. Brecher. 1922. 66 S. 8° = Veröffentlichung der
deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in

Brunn. Kc. 15.

Stefanskj', Georg, Das Wesen der deutschen Romantik.
Kritische Studien zu ihrer Geschichte. Stuttgart, J. B.
Metzler. 1923. VII, y24 S. gr. 8». Gz. M. 9..50. e. Schlz.

Steinmeyer, Elias von, und Eduard Sievers, Die alt-

hochdeutschen Glossen. Ges. u. bearb. Bd. ö. Berlin,

Weidmannsche Buchh. 1922. 4". 5. Erg. und Unter-
suchungen. Bearb. von Elias von Steinmever. Nachw.:
E. Sievers. XII, .524 S. Gz. M. 15.

Stephan, Heinz, Die Entstehung der Rheinromantik.
Köln, Rheinland- Verlag. XX, 111 S. 8°.

Stoessl , Otto, Conrad Ferdinand Meyer. Mit vielen Vollb.

[Taf.]. 5.-8. Tsd. Berlin, Brandussche Verlagsbuchh.
1922. 62 S. kl. 8" = Die Literatursamnilung Brandus.
Bd. 2.5. Gz. Pappbd. M. 2.
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Stolz, Heinz, Der Niederrhein in der Dichtung. Köln,
Saaleok-Verlag. 1922. 109 S. S» = Saaleck-Bücher. Bd 3.

Pappbd., Preis nicht mitgeteilt.

Strassburger Holzschnitte zu Dietrich von Bern. Herzog
Ernst. Der HUrcen Sej-frid. Marcolphns. Mit 89 Ab-
bildungen. Strassburg, "Heitz. 43 S. i". Drucke und
Holzschnitte des XVI. Jahrh. XV.

Teudeloff, Friedrich, Beiträge zur LTebersetzungstechnik

der ersten gedruckten deutschen Bibel auf Grund der

Psalmen. Berlin, E. Ehering. 1922. 188 S. gr. 8» =
Germanische Studien. Heft 21. M. 1440.

Vogel, Agnes, Die Gedichte Walters von der Vogelweide
in neuliochdeutscher Form. Ein Beitr. zur Geschichte

u. Technik d. deutschen Uebersetzungskunst. Giessen,

V. Münchowsche Univ.-Druckerei. 1922. 118 S. gr. 8° =
Giessen, Beiträge zur deutschen Philologie. 4. M. 67.5.

Berner Dissertation.

Tide man, Wilhelm, Friedrich Hebbel und die Gegen-
wart. Die trag. Situation d. nord. Menschen. Prien,

gr. 8" = Philo-

Studien über
Denken und

lyrische An-
S. gr. 8» =

Kampmann & Schnabel. 1922. 91 S
sophische Schriften. 2. Gz. M. 3..50.

Unger, Rudolf, Herder, Novalis und Kleist,

die Entwicklung des Todesproblems in

Dichten vom Sturm und Drang zur Romantik. Mit einem
ungedr. Briefe Herders. Frankfurt a. M., M. Diesterweg.
1922. VII, 188 S. 8" = Deutsche Forschungen. Heft 9.

M. IßOO.

Wald er, Hanns, Mörikes Weltanschauung. Zürich, Rascher
& Cie. 1922. 166 S. 8». Gz. M. 23; Hlwbd. M. 5; Schlz.

nicht mitgeteilt.

Weise, Oskar, Blicke in das Leben und das Wesen unserer
deutschen Sprache. Jena, Frommannsche Buchh. 1923.

Vin, 176 S. gr. 8°. Gz. M. 3.60.

Wessely, K., Goethes und Schopenhauers Stellung in der
Geschichte der Lehre von den Gesichtsempfindungen.
Rektoratsrede. Berlin, Springer. 43 S. 8". Grund-
preis M. 1.

Wich mann, Ilse, Detlev von Liliencrons
fange. Berlin, E. Ehering. 1922. I\', 100

Germanische Studien. Heft 23. M. 840.

Will, Hans, Die ästhetischen Elemente in der Beschreibung
bei Zesen. Giessen , v. Münchowsche Univ. -Druckerei.
1922. 72 S. gr. 8" = Giessener Beiträge zur deutschen
Philologie. 6. M. 900.

Wolff, Max Josef, Heinrich Heine. Mit einem [Titel-]

Bildn. München, C. H. Becksche Verlh. 1922. VII,

6.57 S. 8» = Gz. M. 12.50; Lwbd. M. 17; Hldrbd. M. 24.

Wolfram von Eschenbach. Parzival. Willehahn.
Titurel. Lieder. Leben. Berlin, E. Ehering. 1922, 224 S.

kl. 8". [Umschlagt.] == Dr. Emil Eherings Bücher der
Weltliteratur. 1/3. M. 90. Bildet zugleich einen Teil des

3. Bandes einer Geschichte der Deutschen Literatur (mit

den Dichtungen in verkürzter Fassung.)
Wvchgram, Jakob, Schiller. 7. Aufl. Mit 12 Lichtdr.

|Taf.], 40 Beil. u. 214 Abb. im Text. Bielefeld und Leipzig,

Velhagen & Klasing. 1922. VIII, .542 S. 4». Lwbd.
M. 12 000.

Wvchgram. Marianne. Der Göttinger Hain. Eine Aus-
wahl, besorgt u. eingel. 1772— 1922. Göttingen, Turm-
Verlag W^ H. Lange. 1922. XXXI, 116 S, 8" = Bücher
der Spinnstube. Bd. 7/8. Gz. M. 1.2.5.

Ziehen, Julius, Kunstgeschichtliches Anschauungsmaterial
zu Lessings Laokoon. .5. Aufl. Bielefeld und Leipzig,

Velhagen & Klasing. 1922. VI, 66 S. mit Abb. 4°. M. 560.

Zilchert, Robert, Goethe als Erzieher. 3. u. 4., erw.
Aufl. Leipzig, J. C. Hinrichs. 1922. VII, 207 S. kl. 8».

Gz. M. 2.20; Pappbd. M. 3.20.

Z i ra m e rm a n n , Felix, Neues Leben aus Klopstock. Dresden,
Sibyllen-Verlag. 1922. 58 S. gr. 8». Gz. M. 1.25; Hlwbd.
M. "2.50.

Zoega, Geir Tomasson, Islenzk-ensk oritabok (Icelandic-

English dictionary). Ünnur ütgafa aukin (Second edition

enlarged). Reykjavik 1922. Sigurdur Kristjänsson. 632 S.

gr. 8°. Halbfrz. geb. Kr. 25.

Brie, Friedrich, Englisches Lesebuch. Neunzehntes Jahr-

hundert. Heidelberg, Carl Winter [V^erl.l. 1923. gr. 8» =
Germanische Bibliothek. 1, Reihe 3, Bd. 5. M. 6.25 -l-

UQOC/o T. Neunzehntes Jahrhundert. VIII, 312 S.

Browne, Sir Thomas, Religio Medici. Ed. byW. Muriso n.

Cambridge, University Press. 4 s. 6 d.

Child, T. A., The Life and uncoUected poems of Thomas
Flatman. Philadelphia, University of Pennsylvania.

Cohen, Helen Louise, Lj'ric Forms from France. New
York, Brace & Co.

Cooper, J. F., Correspondence of James Fenimore Gooper.
Edited by bis grandson. New Haven, Yale University
Press. 2 vols.

Cruickshank, A. H., Massinger and „The Two Noble
Kinsmen". Oxford, B. Blackwell. 2 s. 6 d.

Feuillerat, A., Shakespeare est-il Shakespeare? Revue
des deux mondes. l./ll. 22.

Flom, George T., South Scandinavian Rock-Tracings.
A survey of the Material and a brief account of hke
Sculpturings in England and Scotland. Reprinted from
Scandinavian Studies and Notes VII, 1922.

Fowler, H. W., On Grammatical Inver.sions. (S. P. E
Tract No. X). Oxford, Clarendon Press. 2 .sh. 6 d.

Frijlinck, W. P., The Tragedy of Sir John Van Olden
Barnavelt, anonymous Elizabethan play, edited from
the manuscript with introduction and notes. Amsterdam,
H. G. van Dorssen.

Furrer, P., Der Einfluss Sainte-Beuves auf die Kritik

Matthew Arnolds. Diss. Zürich.

Grasso, T., II bardo Ossian nella sua poesia. Milano,

La stampa commerciale.
Graves, T. S., Recent Literature of the English Re-

naissance. In : North Carolina Studies in Phil. XIX, 3.

July.
Graves, T. S., Sonie references to Elizabethan Theaters.

In: North Carolina Studies in Phil. XIX. 3. July.

Hall, Ernest Jackson, The satirical elements in the

American novel. Philadelphia, University of Pennsylvania.

Halevy, Daniel, George Moore. Revue de Paris. 15. 10. 22.

H u g h e s , J. L., The Real Robert Burns. London, Chambers.

6 s.

Hunt, Leigh, Poetical Works. Ed. by H. S. Milford.
London, H. Milford.

Keller, E. L., Walt Whitman in Mickle-Street. New
York, Mitchell Kennerly. Doli. 2.50.

Marston, J., Antonio and Meilida and Antonio's Revenge.
Malone Society Reprints.

Masson, Thomas L.. Our American Humorists. New
York, Moffat, Yard & Co. Doli. 2.50.

Milton, The Sonnets of. With Introduction and Notes

bv John S. Smart. Glasgow, Maclehose, Jackson & Co.

:SLVL 195 S. 8».

Minnigerode, Meade, Some personal letters of Herraan
Melville and a bibliography. New York, The Brich Row
Book Shop. Doli. 2.

Morley, Edith, Blake, Coleridge, Wordsworth, Lamb etc.,

heing selections from the remains of Henry Crabb
Robinson, edited. Manchester, University Press; London
and New York, Longmans, Green & Co. Doli. 2.50.

Mumford, Lewis, The Story of Utopias. New York,

Boni & Liveright. Doli. 3.

Round, Louise, American Ballads and Songs. Collected

and edited. New York, Charles Scribner's Sons.

Eebora, P., Jonathan Swift. Roma, Formiggini. 112 S.

8«. L. 2.70. Profili No. 60.

Roh de, Eleanor S., The Old English Herbais. New York,

Longmans, Green & Co.
Rovster, J. F., Old EnglLsh causative Verbs. In „North
Carolina Studies in Phil." XIX, 3. July.

Schröer, M. M. Arnold, GrundzUge und Haupttypen der

englischen Literaturgeschichte. Teil 2. Berlin und Leipzig,

Vereinigung wibsenschaf tl. Verleger W. de Gruyter & Co.

1922. kl. 8" = Sammlung Göschen. 287. 2. Von Shake-

speare bis zur Gegenwart. 2., verm. Aufl. Durchges.

Neudr. 1.56 S. Gz. M. 1, e. Schlz.

Schücking, L. L., Character Problems m Shakespeares

Plays. London, Harrap. 10 s. 6 d.

Shus'ter, George N., The Catholic Spirit in Modern
English Literature. New York, The Macmillan & Co.

Smith, H., A PrvitfvU Sermon vpon Part of the -5.

Chapter of the first Epistle of Saint Paul to the Thessa-

lonians. Ed. bv H. T. Price. Halle, Niemeyer.

Thomas, H., Shakespeare and Spain. The Tayloriaii

Lecture 1922. Oxford, Clarendon Press. 2 s.
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Tolkien, J. R. R., A Middle English Vocabulary. Oxford
Clarendon Press. 4 s. 6 d.

Van der Laan, J., An Enquiry on a psychological basis

into the use of progressive form in Late Modern English.

Gorinchera, F. Duym.
Viglione, Francesco, Studio critico-filologico su L'Anglo-
Saxon Chronicle. con saggi di traduzioni. Pavia 192i!.

Viliar, A., Contributions to the historv of the Durham
Dialects. Diss. Lund. 1922.

Wells, Carolyn, and A. F. Goldsmitb, A Concise
bibliographv of tlie "Works of Walt Whitman. Boston,
Houghtou, Mifflin * Co. Doli. ö.

Work, E. W., The Bible in English Literature. New
York, Revell,

Aitken, M., Etüde sur le miroir ou les Damnees de Robert
de Gretham. Suivie d'extraits inedits. Paris, Champion.

Alagna, Michele, Di alcimi oaratteri della poesia dialettale

di Antoniuo Veneziano ; note critiche. Sciacca, tip. ed.

B. Guadagna. 84 S. 8».

Alfieri. V., Le Tragedie, scelte e illustrate da Michele
Scherillo. Seconda edizione rifatta. Milano, Hoepli. V'IIL

476 S. 80. L. 1250.

Alvarado,L., La poesia lirica en Venezuela eu el ultimo
teroio del siglo XIX. Caracas, hup. Bolivar. 29 S. 4".

Antona-Traversi, Camillo, Studi. ricerohe e bagatelle
letterarie. Sanremo, casa ed. La Costa azzurra. 179 S.

8". L. lU.

Ashton, H., Madame de La Fayette. Cambridge, Uni-
versity Press. 25 s.

Bailly, A., L'ecole classique fran(;aise. Les doctrines et

les hommes. Paris, A. Colin. Fr. 5.

Balzac, H. de, et Charraud, Correspondance inedite
1830—1850. Revue des deux mondes. 15. 12. 22. —
M. Bouteron, Dne amitie de Balzac. Ebenda.

Barbey d'Aurevillv, J., Victor Hugo. Paris, 6. Cres
et Gie. 288 S. 8°. Fr. 7.

Barnard, H. C, The French Tradition in Eduoation.
Ramus to Mad. Necker de Saussure. Cambridge, Uni-
vorsity Press. 10 s. 6 d.

Baudelaire, Ch., Le Spleen de Paris. Petits poemes en
pro.se. Ed., revue sur les textes originaux, accompagnee
de notes et de variantes et publiee par Ad. Van Bev^er.

1.5- ed. Paris, Cres et Cie. 291 S. 8". Fr. 6.

Beaunier, A., Litterature francjaise de Belgique. Revue
des deux mondes. 1. 11. 22.

B edier, Jos., Le roman de Lanoelot du Lac. Revue de
France. 1. 11. 22.

Bellis, N. de, II teatro di Paolo Ferrari. Saggio critico.

Roma, Maglione e Strini. 142 S. 8». L. 6.

Belmonte Bermüdez, L. de, La hispalica. Publ. por
D. Santiago Montoto. Sevilla, Lib. de Sobrino de Iz-

quierdo. 10 pes.

B i o n d o 1 i 1 1 o , F., L' unitä spirituale nella Divina Commedia.
Messina, Principato. L. 10.

Bosurgi, G. E., La caricatura della donna nel Berni e in

due lirici spagnuoli del secolo XVll. (In: Studi in onore
di Francesco Torraca. ) Napoli, Soc. ed. Dante Alighieri.

Bouillier, V., La Fortune de Montaigne en Italie et en
Espagne. Paris, Champion. 72 S. 8". Fr. 4.

Bradi, L. de, La vraie Colomba. Paris, Flammarion.
Bremond, H., La Vie mystique de Desmarets de St.-

Sorlin. I. Revue de France. 1. u. 15. 11. 22.

Brockstedt, Gustav (f), Benoit de SainteMaure und
seine Quellen. Die Entstehung der mittelalterlich-fran-

zösischen sogenannten Volksepik. Kiel, Cordes. IV',

2:^8 S. 8».

Brügger, Alice, Les noms du roitelet en France. Diss.

Zürich.
Brunet, Theophile Gautier, pofete. Mercure de France,

15. 10. 1922.

Cardin, Luis, Some notes on the Portuguese-English and
English-Portuguese Grammars to 183Ü. Estracted from
Nos. 5, 6 of the „Revista da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto. 1922.

Cejador y Frauca, .!., La verdadera poesia castellana.
Floresta de la antigua lirica popolar. II. Madrid, Rev.
de Archivos. pes. 7.20.

Cervantes Saavedra, Miguel de, Obras completas. edit.

IJ. Schevill et A. BoDillii. 12 vol. paru.s. ä Fr, 12. Paris,

Champion,

Champagne, P., Essai sur Albert Mockel. Contribution
ä l'histoire du svmbolism en France et en Belgique.

Paris, Champion. .54 S. 8». Fr. .5.

Chateaubriand. Amour et Vieillesse. Reproduction en
phototypie du ms. autographe de la Bibliotheque Natio-

nale. Aveo une introduction par V. Giraud. Paris,

Champion. III, 43 S. Fr. 20.

Chevalier, J., Les Maitres de la pensee framjaise. Pascal.

Paris, Plon-Nourrit et Cie. 386, XN'III S. Fr. 9.

Conservateur litteraire, Le, 1819—1821. Edition

critique par J. Mars an. 1. Paris, Hachette.
Cordier-Delaporterie, Etüde medico-psychologique
sur Paul Verlaine. 1844—1896. .\lcoolisme et Genie.

Paris, Champion. 212 S. 8». Fr. 15.

Groce, B., The Poetry of Dante. Transl. by D. Ainslie.

London, Allen & ünwin. 10 s. 6 d.

Dante Alighieri, La Divina Commedia annotata da

G. L. Passerini. Nuova edizione, interamente rifatta e

riveduta sul testo della Societä dantesca italiana. Vol. I,

IL Firenze, Sansoni. 2 voll. XVIII, 741 S. 8». L. 7.20.

Dante Alighieri, La Divina Commedia. Traduzione in

dialetto siciliano di Filippo Guastella. I—II: Inferno,

Purgatorio. Palermo, casa ed. lorio, di E. Sabbio. 2 Bände.
207, 203 S. 8».

Dante Alighieri, La Vita Nuova, sul testo raffermato
da Michele Barbi per la societä dantesca italiana . . .

Bergamo, Istituto italiano d' arti grafiche. XCIII. S. 4.

Dante e Arezzo, a eura di Giuseppe Fatini. Arezzo 1922.

Comitato aretino della D. Alighieri (soc.' tip. Aretina).

8 fig. p. VI, 398. L. 15. Somm.: G. F. Gamurrini,
Ai giovani. — A. Bini, Arezzo ai tempi di Dante. —
G. Fatini, Orme dantesche nell" aretino; II culto di

Dante in Arezzo. — C. A. Lumini, II culto di Dante
in Arezzo. — E. Caioli, Spiriti e forme dantesche negli

spiriti aretini. — U. Tavanti, La chiesa di Certomonao_.
— C. A. Luniini, ßibliografia dantesca di scrittori

aretini. — G. Paliotti, Echi aretini della morte di

Arrigo VII. — G. Fatini, II secentenario dantesco

neir aretino (Appendice). — Atti della r. accademia Pe-
trarca, nuova Serie, vol. II.

Dante e il Piemonte: miscellanea di studi danteschi.

Pubblicazione della r. accademia delle scienze, a comme-
morare il VI centenario della morte di Dante. Torino
1922. Fratelli Bocca (V. Bona). 8". p. VI, 647. L. 100.

Somm.: V. Cian, II Dante nostro. — C. Calca terra,
GH studi danteschi di Vincenzo Gioberti. — E. Passa-
monti, Cesare Balbo e la sua Vita di Dante. — L.
Piccioni, La fortuna di Dante nell' opera di Giuseppe
Baretti. — D. Bianchi, Dante e Vittorio Alfieri. —
V. (^ian, Un Dante di Vittorio Alfieri. — F. Barbieri,'
La Vita di Dante, di Cesare Balbo. — L. Negri, Un
dantista piemontese in America: Vincenzo Botta. — P.
Egidi, Frammenti di codice della Divina Commedia del

secolo XIV. — L. Negri, Saggio di bibliografia dantesca
per gli antichi Stati sabaudi.

Dante e Prato: conferenze tenute nel salone della r.

accademia dei Misoduli in Prato da F. Flamini, C. A.
Lumini, R. Caggese, V. Biagi, S. Nicastro, con dedica
di 1. Del Lungo. Prato, soc. coop. la Tipografica. 183 S.

8». L. 12. —
Deffand, M""- du, Lettres ä Voltaire. Introduction et

notes de Joseph Trabucco. Paris, Editions Bossard.
275 S. 80.

Desthieux, F.-J., Paul Bourget. sa vie, son ceuvre. Paris,
Le Gamet critique. 72 S. 8". Fr. 3.75.

Desthieux, F.-.I., Mistral, sa vie, son ceuvre. Felibrige
et regionalisme. Paris, Le Carnet critique. 68 S. 8*.

Fr. 3.75.

Dondo, M., Vers libre. A logical development of Frenoh
verse. Paris, Champion. 90 S. 8". Fr. (j.

Escoube, P., La Femme et le Sentiment de l'amour chez
Remy de Gourmönt. Mercure de France. 15. 10. 22.

Esteve, Edm., Leconte de Liste. L'homme et Toeuvre.

Paris, Boivin et Cie. 244 S. 8". Fr. 7.

Evrard, E, Nos mandarins. Barres, Brieux, Bourget,
France etc. Tourcoing, Duvivier. 317 S. 8".

Farinelli, A., Consideraciones sobre los caracteres funda-
mentales de la literatura espafiola. Madrid. 25 S. 4*.

Publicaciones de la Universidad de Madrid.
Fattorello, Fr., Ippolito Nievo. Udine, Uhr. Carducci.

43 S. 8». L. 2.50.
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I'elice Lancellotti, V. de, La donna nella vita di '

Dante; saggio critico. Roma, P. Maglione e C. Strini.

125 S. 8». L. 7.

Ferrari, D., Commento delle Odi di G. Carducci. III.

Bologna, Zanichelli. L. 9.Ö0.

Flers, R. de, La langue fran(,'aise et la guerre. Paris,
Perrin et Oie. Fr. 2.

F 1 e u r e t , F., et L. P e r c e a u , Satires fran^aises du
XV^ siecle. T. I, IL. 288, 268 S. Paris, Garnier freres.

Florian. Oeuvres. Les Arlequinades. Strasbourg, Heitz.
100 S. 8». Fr., 3. Bibl. Romanica. 286/287.

Francone, Itaüa, Rousseau: sa vie et ses oeuvres. 1712

—

1778. Bari, Soc. tip. ed. barese. 68 S. 8». L. 7.

Franke, Felix, Phrases de tous les jours. Erg.-Heft.
Leipzig, O. R. Reisland. 1923. 8". Gz. M. —.80. Erg.-Heft.
9. Aufl. VI, .56 S. mit Abb.

Frittelli, Ugo, Si puö rinfamar SapiaV Chiosa dantesca.
Siena, tip. Lazzeri. 31 S. und 17 Tafeln.

Gallarati-Sco tti, Tommaso, Vita di Dante. Milano,
Istituto italiano per 11 libro del popolo. 212 S. 8".

Garcj-on, Le, et l'aveugle. Jeu du XlII« siecle, edite par
M. Roques. 2«' ed. revue. Paris, Champion. VII, 18 S.

Fr. 1..50.

Genest et Duberry, La Maison de Meliere connue et

inconnue. Paris, Fischbacher. VI, 331 S. 8». Fr. 12.

Gentile, G., La coltura toscana dell' ottocento. Bari, La-
terza.

Geoffroy, G., La comedie bourgeoise. Paris, Fasquelle.
Fr. 6.75.

Gerbert de Montreuil, La Continuation de Perceval.
Ed. par Mary Williams. T. L vers 1—7020. Paris,
Champion. V, 215 S. 8". Fr. 8. Classiques franijais du
raoyen äge. 28.

Gesellschaft für romanische Literatur Band 44: Die
Liederhandschrift des Kardinals de Rohan (XV. Jahrb.).

Nach der Berliner Hs. Hamilton 674 herausgegeben von
Martin Löpelmann. Göttingen 1923. Halle, Niemeyer.
XXII, 428 S. 8».

G i r a u d , V., Pascal. L'Homme, l'ffiuvre, l'Influence. 4'' ed.

Paris, Boccard. 290 S. 8». Fr. 7.50.

Glossaire des Patois de la Suisse Romande. Vingt-
Quatrifeme Rapport annuel de la Redaction. 1922. Neu-
chatel, Impr. Paul Attinger. 1923. 7 S. 8°.

Goldberg, L, Studies in Spanish-American Literature.
New York, Brentano's; London, G. G. Harrap. 10 s. 6 d.

Gourmout, R. de, Dante, Beatrice et la poesie amoureuse.
Essai sur l'ideal feminin en ItaUe ä la fin de XIII" siecle.

Paris, Mercure de France. 79 S. 8". Fr. 1.50.

Grappe, G., Le Roman de Diderot. Jacques le Fataliste.

Revue hebdomadaire. 28. 10. 22.

Grautoff, Otto, Die Maske und das Gesicht Frankreichs
in Denken, Kunst und Dichtung. Gotha, Perthes. 179 S. 8".

Grevin, .Jacques, Theätre complet et Poesies choisies.

Avec notice et notes, par Lucien P i n v e r t. Paris, Garnier
freres. XLIX, 365 S.

Gros, .J., AI. Dumas et Marie Duplessis. Paris, Conard.
Fr. 12.

Guglielrainetti, R., La Vergine Madre nel poema sacro.

•Torino, libr. ed. Internazionale. 78 S. 8".

Hugo, V., et G. Sand, Correspondance inedite. — G.
Simon, V. Hugo et G. Sand. Revue de France. 1. 12. 22.

Hut ton, E., Some .^spects of the Genius of G. Boccaccio.
Proceedings Brit. Acad. Vol. X. London, Milford.

Hut ton, E., Pietro Aretino, the Scourge of Princes.

London. Constable. 12 s.

.Jacopone da Todi, tratto da' suoi cantici a cura di

Aurelio Alunno. Cittä di Castello, casa ed. II Solco.

240 S. 8». L. 8.

J an in , C, Victor Hugo en exil. Paris, Le monde nouveau.
Fr. 7.50.

Jourdan, L., Essai sur la nevrose de G. Flaubert. Mont-
pellier, Firmin et Montane. VIII, 39 S. 8».

Köhler, F., Rousseau. Sechs Vorträge. Bielefeld, Vel-

hagen & Klasing. M. 24.

La Boetie. Discours de la servitude volontaire, suivi du
memoire touchant l'Edit de janvier 1562 (Inedit) et d'une

lettre de M. le conseiller de Montaigne. Introduction et

notes de Paul Bonnefon. Paris, editions Bossard.

215 S. 8».

Lachevre, Fr., Bibliographie des recueils collectifs de
poesies du XVI" siecle (du Jardin de plaisance 1502, aux

recueils de Toussaint du Bray 1609) donnant: 1. la de-
soription et le contenu des recueils ; 2. une table generale
des pieces anonymes ou signees d'initiales de ces recueils
(titre et premier vers), avec l'indication du nom des
auteurs pour Celles qvii ont pu etre attribuees. Paris,
Champion. 621 S. 4".

Lachevre, F., Les Recueils collectifs de poesies libres et
satiriques publiees depuis 1600 jusqu'a la mort de Theo-
phile 1626. Paris, Champion. 98 S. 4». 20 f.

Lachevre, F., Les Successeurs de Cyrano de Bergerae.
T. 10 du Libertinage au XVII'- siecle. Paris, Champion.
XVIII, 279 S. 8». Fr. 30.

Lalou, Rene, Histoire de la litterature frani,-aise con-
temporaine. (1870 a nos .iours.) Paris, Cres. XII, 708 S.

8». Fr. 10.

Lazarillo de Torrn es, La vida de. Ed. by H. .J.

Chaytor. Modern Language Texts. Spanish Series.

Manchester University Press. 3 s. 6 d.

Leon, Luis de. De los nombres de Cristo. Madrid, La
Lectura. 15 pes. (Clasicos castellanos XX VIII, XXXII [,

XLI.)
Leroux, A., Etüde critique sur le dix-huitieme siecle ä
Bordeaux. Bordeaux, Biere, Feret et fils. XIll, 416 S. 8».

Levaillant, M., Splendeurs et Miseres de M. de Chateau-
briand. Paris, Ollendorf. 253 S. 8». Fr. 12.

Levi, Cesare, Moliere. Roma, Formiggini. 80 S. 8".

L. 2.70. Profili No. 59.

Ligne, Prince de, Ecarts posthumes. Publ. par F. Leuri-
dant. Paris, Champion. 32 S. Fr. 2..50.

M a n z o n i , A., I promessi sposi : storia milanese del

secolo XVII scoperta e rifatta, e Storia della colonna
infame. Precede uno studio su gli anni di noviziato
poetico del Manzoni. Di Michele Scherillo. Terza edizione

accresciuta. Milano, Hoepli. LXX, 682 S. 8". L. 24.

Opere di A. Manzoni Vol. I.

Massen, G. A., Comtesse de Noailles, sa vie, son ceuvre
Paris, Le Carnet critique. 68 S. 8". Fr. 3.75.

Massen, G. A., Paul Fort, sa vie, son oeuvre. Paris,

Le Carnet critique. 72 S. 8». Fr. 3.75.

Mattiauda, B., L' idioraa dei liguri nel giudizio di Dante
e in cento voci della Divina Commedia. Note ed appunti.

Savona, Ricci. 136 S. 8». L. 10.

Mat-tone- Vezzi, Ernesto, Fra Bartolomeo da Colle,

commentatore della Divina Commedia: notizie storiche,

col testo dantesco e commento. Siena, tip. s. Bernardino.
122 S. 8".

Menendez y Pelayo, M., Estudios sobre el Teatro de

Lope de Vega. Ed. por A. BoniUa y San Martin.
III. Obras completas XII. Madrid, R. Velasco. 12 pes.

Meyer-Lübke, AV., El espaüol comparado con las otras

le'nguas romanicas. Äladrid. 12 S. 4". Publicaciones de
la Cnive.rsidad de Madrid.

Millardet, G., Linguistique et dialectologie romanes.
Problemes et methodes. Paris, Champion. 553 S. 8".

Fr. 30. Publications speciales de la Societe des langues
romanes. t. XXVIII.

Misciatelli, P., Dante poeta d' amore. Milano-Roma,
casa ed. d' Arte, Bestetti e Tumminelli. XVI, 278 S. S".

Moioli, A., Jean Racine et Vittorio Alfieri. Clusone,

B. Ferrari.
Mongredieu, G., Etüde sur la vie et Tceuvre de Nicolas

Vauquelin. 1567-1649. Paris, Picard. 301 S. Fr. 25.

Montaigne, M. de, Essais. Publies par P. Villey. II.

Paris, Alcan. Fr. 12.

Morillot, P., Le roman francais durant l'epoque classiciue.

1600—1800. London, Dent. 6 s.

Nolhac, P. de, Un centenaire oublie. Joachim Du Bellay.

Revue des deux mondes. 1. 11. 22.

Palissy, Bernard, (Euvres. Recepte veritable. Strasbourg,

Heitz. XXXL 178 .S. 8". Fr. 3. Bibl. Roman. 279-281.
Parini, G., Odi e sonetti. Introduzione e note di Ettore

Allodoli. Torino, ünione tip.-ed. 188 S. 8». L. 7.^

Parodie tragiche del setteceuto (Rutzvanscad il Gioviue,

di Cattuffio Panchianio; Socrate, di Vittorio Alfieri).

A cura di G. Brognoligo. Lanciano, Carabba. XVI,
17, 1.55 S. 8». L. 4.

Pascal, Blaise, Les Provinciales. Ed. by H. F. Stewart.
Paris, Champion. Fr. 12.

Patch, H. E., The Dramatic Criticism of Theophile Gautier.

Bryn Mawr Diss. Bryn Mawr. VIII, 165 S. 8».

10
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Pellico, Silvio, Tragedie (Francesca daEimini; Corradino).

Introduzione e note di Acliille Corbelli. Torino, Unione
tip.-ed. LVl, 110 S. 8". L. 6.

Pf an dl , L., Spanische Literaturgeschichte. Bd. 1. Leipzigi

B. G. Teubner = Teubners span. und hispano-amerikan.
Studienbücherei. TI, 122 S. 8».

Pirozzi, Giov. Gius., La Vergine nelT anima e n eil" arte

di Dante. Valle di Pompei, scuola tip. per i Figli dei

carcerati. XII, 167 S. 8». L. 5.

Platz, Hermann, Geistige Kämpfe im modernen Frank-
reich. München, Jos. Kösel & Fr. Pustet. XIX, 672 S. 8^

Pons y ümbert, A., El ideal de justicia de Don Quijote

de la Mancha. Resumen critico. Madrid , Talleres tip.

de la „Editorial Reus". 137 S. 8°. Publicaciones de la

Real Academia de Jurisprudencia y Legislaciön XLIX.
Pozzolo, Lodovico Dal, I sensi morali del canto XVII

del Paradiso. Contributo agli studi danteschi. Novara,
La Tipograiica. 19 S. 8».

Rabelais, Fr., (Euvres. Edition critique p. p. Abel Le-
franc, .1. Boulenger, H. Clouzot, P. Dorveaux, J. Plattard,

L. Sainean. T. III, IV: Pantagruel, avec une introduction.

Paris, Champion. CXXVII, 354 S. 4». Fr. 5.5.

Rafanelli, Antonio, Gli Amori di Sigismondo e d' Isotta

nel Liber Isottaeus di Basinio Parmense. Citta di Ca-
stello, soc. tip. Leonardo da Vinci. 32 S. 8".

Raynaud, E., Baudelaire. Paris, Garnier frferes. 408 S.

8». Fr. 10.

Reneault, Abbe, üne fille inconuue de P. Corneille. Paris,

Champion. 44 S. 8».

Ribera, J., La müsica de las Cantigas. Estudio sobre
SU origen y naturaleza con reproducciones fotogräficas

del texte y transcripoiön moderna. Madrid, Tip. de la

Revista de Archivoa. 345 S. Fol. Cantigas de Santa
Maria. Las publica la Real Academia Espanola. III.

Rivers, J., Figaro: The Life of Beaumarchais. London,
Hutchinson. 18 s.

Robertson, .1. M., Voltaire. London, Watts. 2 s.

Ronsard, P. de, (Euvres completes III: Ode de la raix
(1550). Tombeau de Marguerite de Valois (1551). Cinquieme
livre des Ödes (1550). Ed. crit. avec une introduction et

commeutaire, par Paul Lau monier. Paris, Hachette.
XVI, 226 S. Fr. 15. Societe des textes fran9ai8 modernes.

Rossi, C, II romauzo immortale. Commento estetico ai

„Promessi Sposi". Milano, Caddeo. L. 12.

Rousseau, J. J., Verfall und Aufbau. Eingeleitet und
herausgegeben von Karl Bosch. (Frommanns philo-

sophische Taschenbücher, herausgegeben und geleitet von
Hans Ehrenberg. 3. Gruppe. Vv eltalter. Band 3.) Stutt-

gart, Frommann. 104 S. 8".

Rubertis, Acliille de, L'Antologia, di Gian Pietro
Vieusseux. Foligno, F. Campitelli. X, 236 S. 8». L. 18.

R ubio y Lluch, A., Documents per l'historia de la cultura
catalana mig-eval. Vol. II. Barcelona. Impr. de la Casa
de Caritat. CXV, 4.53 S. 4".

Rudwin, M., Supernaturalism and Satanism in Chateau-
briand. In: Open Court XXXVI.

Ruegg, August, Dantes Divina Commedia. Eine Gedenk-
rede. Freiburg i. Br., Herder & Co. l'J22. 120 S. 8».

Gz. Pappbd. M. 2.80.

Sainz y Rodriguez, F., Estudio Hobre la historia de la

critica literaria en Espafia. Don Bartolome .Jose Gallardo

y la critica literaria de ,su tiempo. New York. 387 S.
'4". Repr. fr. the „Revue Hispanique" LI.

Sanctis, Francesco De, Storia della letteratura italiana.

Nuova edizione, riveduta e corretta. 3-' ristampa. Napoli,
Morano. 2 voll. 3.56, 367 S. 8». L. 12.

Sand, G., and G. Flaubert, Lettera. Transl. by A.
McKenzie. London, Duckvvorth. 21 s.

ScliUck, H., Allmän litteraturhistoria. IV: Den franska
klassiciteten. Stockholm, H. Geber. Kr. 12.50.

Schwan, Eduard, — Dietrich Behrens, Grammaire de
l'ancien fran^ais (Grammatik des Altfranzösischen). Trad.
frani;aise par Oscar Bloch. P. 1'2. Leipzig, 0. R. Reis-

land. 1923. gr. 8". 1/2. Plionetique et morphologie.
31'" ed., d'apres la llrat' ed. allemande. VII, 316 S. Gz.
M. 6.

Servals, E., Le genre romanesque en France. Depuis
l'apparition de la „Nouvelle Heloise" jusqu'aux approches
de la Revolution. Paris, Colin. 440 S. 8». Fr. 30.

Sevilla, A., Cancionero populär murciano. Reoogido,
anotado y preoedido de una introduccion. Murcia, Su-
cesores de Nogues. XX, 899 S. 9.

Studi SU Dante, e rassegna bibliografica delle pubblica-
zioni del secentenaiio (r. Deputazione toscana di storia
patria). Firenze, soc. ed. La Voce, '232 S. 8". L. 18.

A. Solmi, Stato e chiesa nel pensiero di Dante. — 6.
Mazzoni, II nome di Dante e le due societa italiana

intitolate da lui. — I. Del Lungo, II „giusto giudizio"
imprecato da Dante. — A.Panella, Firenze e il secolo
critico della fortuna di Dante. — C. Levi, Dante „drama-
tis persona". — F. Maggini, La mosti-a dantesca alla

Laurenziana di Firenze. — A. Sapori, Rassegna delle

pubblicazioni dantesche italiane del secentenario).

Tanquerev, F. J., Le Roman des romans et le Sermon
en vers. Deux poemes moraux en anglofranfais. Paris, .

Cbamiiion. 196 S. 8». Fr. 10.

Tille y, A., Modern France. A Companion to Frenoh
Studies. Cambridge. University Press. 35 s.

Tristane: gli episodi principali della leggenda in versioni
francesi, spagnole e italiane, a cura di Vincenzo de
Bartholomaeis. Bologna, N. Zanichelli. Collezione di

testi ad uso delle scuole di filologia romanza I. VII,

53 S. 8°. L. 5.

Tech ich, Günther, Dr., Retif de la Bretonne. Katalog
e. Samml. s. Werke. Mit e. biograph. Einl. von Arthur
Schurig, zahlr. bibliograph. Erl. u. 9 Abb. [auf Taf.].

Berlin, Antiquariat am Lützowplatz. Komm.: C. F.

Fleischer, Leipzig. 1922. 110 S. 8°. M. lOO.

Urfe, Honore d', L'Astree. Publ. par H. Vaganay.
Premiere Partie: Livres IX—XII. Strasbourg, Heitz.

S. 477—715. Fr. 3. Bibl. Rom. 282—285.
Vaganay, H.. Lodge and Desportes. Mäcon.
Valli, Luigi, II segreto della Croce e delT Aquila nella

Divina Commedia. Bologna, Zanichelli XX. 342 S. 8".

L. 15.

Van Beekom, W. L., De la formation intellectuelle et

morale de la femme d'apres Meliere. Paris, Libr. litt, et

med. 311 S. 8». (Diss. Lille.)

Vising, J., Anglo-Norman Language and Literature.
London, Oxford University Press. 111 S. 8".

Wicksteed, P. H., From Vita Nuova to Paradiso. Two
Essays on Vital Relations between Dante's Successive
Works. Manchester, University Press. 5 s.

Dissertationen'.
Ahrens, H., Fabel vom Löwen und der Maus in der AVelt-

literatur. Rostock. A. — Assmann, Deutschlands
Theaterschulen im 18. und 19. Jahrb. Greifswald. 31A. —
B a 1 1 z e r , Dramatische Bearbeitungen des Judith-Stoffes.
Greifswald. MA. — Behrens, Bildung der starken
Präterita in den niederdeutschen Mundarten. Hamburg.
MA. — Berendsohn, Grundformen volkstümlicher Er-
zählungskunst in den Kinder- und Hausmärchen der
Brüder Grimm. Hab. -Schrift. Hamburg. — Bretzke,
Simon Dachs dramatische Spiele. Königsberg. MA. —
Bühl in g. Untersuchungen über D. von Liliencrons
Kriegsnovellen. Greifswald. MA. — Caspers, Goethes
pädagog. Grundanschauungen im Verhältnis zu Rousseau.
Münster. — Dyrssen, Bergson und die deutsche Ro-
mantik. Marburg.— Erdmann, Hölderlins ästhetische
Theorie. Jena. A. — Feuerstein, Nhd. Verba mit der
Bedeutung „riechen vmd schmecken nach etwas". Frei-

burg, ill — Floerke, Johann Rist als Dramatiker.
Rostock. A. — Franz, W., Königsberger Strassen-

namen. Königsberg. MA. — Gluth, Entwicklung der
deutschen Stanze. München. 0. — Goebbels, Wilh.
V. Schütz als Dramatiker. Heidelberg. 0. ^- Gross-
mann, L., Chöre, Volks- und Massenszenen in Schillers

Dramen. Hamburg. 3fA. — Hamburger, Schillers

Analyse des Menschen. München. M. — Harleni, v.,

Herders Lehre vom Volksgeist. Rostock. A. — Hart-
mann, E., Sprache Albreoht Dürers. Halle. — Herken-
rath, Penthesileaproblem bei Heinrich von Kleist.

' Die nicht im Druck erschienenen Dissertationen sind

durch Siglen am Ende des Titels gekennzeichnet, und
zwar bedeutet: M = in Maschinenschrift, A = im Auszug,
= weder in Maschinenschrift noch im Auszug vorgelegt.
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Köln. 31. — Hieb er, Wiedergeburt der Alliteration.

Freiburg. M. — Hirschberg. A., Darstellung der Frau
in dem Eoman .J. "Wickrams. Greifswald. 31A. — Hoff-
mann, R. J., Henisterhuis und Kovalis. Erlangen. 0. —
Hornbogen, E. T. A. Hoffmann und die bildende

Kunst. Jena. .1. — Iwand, Schlüsse der mittelhochd.

Epen. Breslau. — Johannsen, Studien zu Schillers

„"Warbeck". Hamburg. 3IA. — Kiefer, Lautlehre der

Konstanzer Stadtschrift im IB. und 14. .Jalirh. Frei-

burg. 31. — Klätte, .Stellung des jungen Arndt zu den
Ideen der Geschichtschreibung des If^. Jahrh. Bonn.
.1/.-1. — Kluge, Goethes Stella. Erlangen. ^. — Korr,
Lenaus Stellung zur Naturphilosophie. Münster. — Lar-
feld, Brentanos ..Märchen vom .Schulmeister Klopfstock

und seinen fünf Söhnen". Marburg. — Lustig, Dar-
stellung der Frau in der Dichtung des Sturms und
Drangs. München. 31. — Malkmus, Dramaturgie der

Spätromantic. München. 0. — M au r er, Spraclie Oswalds
von Wolkenstein. Giessen. — Mansch, ßeinhart Fuchs
Heinrichs d. Glichezäre. Hamburg. 31A. — Michels,
Die n-losen ostfränkisch-thüringischen Infinitive. "Würz-

burg. 31. — Morgen roth, Kaiser Otto III. in der
deutschen Dichtung. Breslau. 31A. — Müller, H.,

Lyrik Daniel Kaspers von Lohenstein. Greifswald. 3lA.—
Needon, Technik und Stil der deutschen Reformations-
dialoge. Greifswald. J/A. — Neufeld, "Wernicke und
die literar. Verssatire. Jena. A. — Pagel, Heinrich
Heine als Politiker. Freiburg. 31. — P a 1 i t z s c h

,

Kenntnis der F. M. Klingerschen .Jugenddramen. Ham-
burg. 31A. — Pol Im er. Fr. "^'. Riemer und seine

„Mitteilungen über Goethe". Leipzig. — Prüssmann,
Chr. D. Grabbes „Herzog Theodor von Gothland". Mar-
burg. 31. — Raschke, Danziger Dichterkreis des 17. .Jahrh.

Rostock. A. — Reichwage, Conrad Ferd. Me^-er.

.Jena. A. — Reuter, 0., Heinrich von Kleists Art zu
arbeiten. Greifswald. 3IA. — Roediger, Die ad-

jektivischen Epitheta bei Rudolf von Ems. Marburg. 31. —
Schön. Antike mythologische Elemente in der mhd.
Lvrik. Bonn. A. — Schönburg, Nikolaus Lenaus
Faust. Greifswald. 31.A. — Siemon, Mundart von
Langenselbold und Dialektgrenzen seiner weiteren Um-
gebung. Marburg. 31. — Steinbrecher, Richard Wagners
Stellung zur bildenden Kunst. Breslau. 3IA. — Stolze,
Kleists Käthchen von Heilbronn auf der Bühne. Kiel. 3IA.
— St rauss, Klosterroman. München. .1/. — .Stroedel,
Geschichtl. Versdramen Rud. v. Gottschalls. Würzburg. —
Teich, Dramatische Technik in R. Dehmels „Mitmensch".
Hamburg. 31A. — Thomas, M.. Dramen Detl. v. Lilien-

crons. München. O. — Vogt -Ter borst. Bildl. Aus-
druck in den Predigten Taulers. Marburg. — Voss, K.,

Georg Büchners „Lenz". Bonn. MA. — Werner, H.,

Alliteration, ein Stilmittel im Minnesang. Breslau. 31A. —
Wiedemann, Rückerts Liebesfrühling. Jena. A. —
Wiessner, Richard Wagners Anschauungen über die

deutsche Bühne. München. 31. — Winter. Dialekt-

geographie des Gebiets der ehemaligen freien Reichs-
stadt Möhlhausen in Thür. Jena. A. — Wolff, Das
Ich in der Lyrik der Romantiker. Greifswald. 31A. —
Zelder, Mundartliche Einflüsse in der Sprache Herm.
Hesses. Breslau. 31A. — Zirker, Bereicherung des
deutschen Wortschatzes durch die spätmittelalterliche

Mystik. Köln. 3tA.

Blau, „Deatli and Liffe". Kiel. 31A. — Boeckli, Zur
Entwicklungsgeschichte der Earl Brand-Ballade. Mar-
burg. 31. — Bendix, W., Englische Lautlehre nach Nares
(1784). Diss. Giessen. — Ennen, Swift und Mand. Mar-
burg. M. — Glogau er, Bedeutungsübergänge der Kon-
junktionen in der angelsächs. DichterspracTie. Breslau —
Havemann, Kaufmann und Handel in der englischen
schönen Literatur, c. 17uO— 173U. Freiburg. J/. — Iden,
Persönl. Geschlecht unpersönlicher Substantiva bei Micliael

Dravton. Kiel. 31A. — Jessen, Bildung des Adverbs
im Mittelenglischen. Kiel. 31A. — Karg, Robert
Brownings Verhältnis zu Italien. München. 31. —
Klinger, Euphuistische Elemente in Shakespeares
Prosa. Breslau. 31A. — Lieh tenberg, K., Der Einfluss

des Theophrast auf die Character-writers des 17. Jahr-
hunderts. Diss. Berlin. — Mascli, Italienischer Einfluss

in Spensers Fairy Queen. Hamburg. 3IA. — Merkel,

Motiv der sieben Todsünden in der älteren engl. Litera-

tur. Jena. A. — Meyer, H., Das Komische bei G.

Meredith. Marburg. 3J. — Mezger, Angelsächsische

Länder- und Völkernamen. Berlin. — Müller, W. Blake

als Vorläufer der englischen Rom-antik. ^Marburg. 31. —
Nissen, Gebrauch des Artikels in einigen me. Romanzen.
Kiel. 31 A. — Petermann. Tennvsons kunsttheore-

tische L'rteile. Würzburg. 31. — Plettke, Ursprung
und Ausdehnung der Angeln und Sachsen. Berlin. —
R e u s 8 , Massingers dramatische Technik. München. 31. —
Schulz, F., Wordsworth als „malerischer'' Landschafts-

zeichner in seinen Dichtungen. Marburg. 31. — Sohr,
Visuelle Sinneseindrücke und akustische Phänomene
in E. Spensers poetischen Werken. München. 31. —
Tietjens, Englische Zahlwörter des 1.5. '16. Jahrhunderts.

Greifswald. — Tiezold, George Merediths Prosastil.

Jena. ^. — Wollen t ei t, Milton als Romantiker. Mar-
burg. 31.

B a r r e 1 e t , Sprachgeographische Untersuchungen zum
Problem der Nasalierung in Frankreich. Hamburg. 3IA. —
Brunn er. Luigi Tansillos religiöses Epos „Le Lagrime
di San Pietro". München. 31. — Crass, Liebesproblem
in der Tragödie des franz. Klassizismus. Leipzig. —
Haak, Die ersten franz. Shakespeare- Ueber»etzimgen
von La Place und Le Tourneur. Berlin.— Hausemer,
Geist der Alfierischeu Tragödie. Bonn. — Heinrich,
Tb., Rolle des Umweltfaktors in der Entwicklung der

Lebensform de^ jugendl. Rousseau. Hamburg. 31A. —
Hess, Naturanschauung der Renaissance in Italien.

Marburg. 31. — Homuth. Einfluss des Lehnswesens
und Rittertums auf den franz. Sprachschatz. Bonn. —
Jansen, Stu^lien zur Entwicklungsgeschichte der Oper
in Italien, Frankreich und Deutschland. Bonn. 3[A. —
Kämm er, Versdichtungen Baudelaires und Verlaines

in deutscher Sprache. Köln. 3lA. — Lebegott, Musset

und Marivaux. Marburg. A. — Loewa, Französische

Dichter des Meeres. "SVUrzhurg. 31. — Müller. 0.,

Handschriftl. Ueberlieferung des altfranz. Poeme moral.

Münster. — Nessler, Witz in Voltaires Zadig. Mar-

burg. 31. — Niederinever, Komposition des Romans
„Les Miserables" von V. Hugo. Würzburg. 31. — Rall,
Personenkreis um J. J. Rousseau. Greifswald. 31A. —
Resch, Nationalpsvchologisches bei Frau von Stael und
Henri Bevle Stendhal. Marburg. 31. — Siegfried,
Alfred. Lautlehre der Mundart von Court (Berner Jura).

Diss. Basel. .53 S. b». — Trautner. Konvention und
Naturalismus in der Italien. Renaissance- Komödie. AVürz-

burg. 31. — Voigt, Arno, Dichterisches Selbstgefühl

bei den franz. Dichtern des 16. und 17. Jahrhunderts.

Jena. A. — Vossen, Fueros Leoneses de Zamora,
Salamanca, Ledesma v Alba de Tormes nach ihrem Laut-

stande. Bonn. 31A.~— Wollmann. Problem der De-

mokratie in den Romanen von Paul Bourget. Würz-
burg. 31.

Literarische Mitteilungen, Personal-
nachrichten usw.

Ein soll weizerisch - italienischer Sprach-
atlas. Prof. Jaberg in Bern, Prof. Jud in Zürich und
Dr. Scheuermeier aus Winterthur bereiten die Herausgabe
eines schweizerisch-italienischen Sprachatlasses vor, der das

italienische und rätoromanische Gebiet der Schweiz, ber-

und Mittelitaliens bis zur Linie Livorno— Pesaro umfassen,

eventuell noch etwas weiter südlich geführt werden soll.

Jaberg und .Jud haben das Unternehmen vorbereitet, und
es wird von ihnen geleitet; Scheuermeier besorgt die

Aufzeichnung des Materials an Ort und Stelle. Er ist seit

etwas mehr als drei Jahren unterwegs und wird seine

Arbeit bis Ende 19'23 zum Abschluss bringen. Die Samm-
lung geschieht in gleicher Weise wie für den Atlas

linguistique de la France, nämlich durch Abfragen. Doch
vpird dabei den Sachen eingehendere Bsachtung geschenkt,

als dies beim ALF der Fall war: den ca. 2UU0 in Aussicht

genommenen "Wortkarten soll ein Bilderatlas beigegeben

werden, für den bis jetzt ca. 1000 Sachphotographien auf-

genommen worden sind, wozu noch eine .Anzahl Skizzen

kommen. Die Bilder werden von einer Beschreibung mit
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Angabe der mundartlichen Terminologie begleitet werden.
Zahl der bis jetzt erforschten Orte: 168. Im ganzen vor-
gesehen : 220. An 20 auf die verschiedenen Provinzen und
Mundartt^-pen verteilten Orten wird der Wortschatz aus-
ftlhrlicher aufgenommen und im Anhange zu dem Werke
mitgeteilt werden. Genauere Angaben über Anlage und
Durchführung des Werkes werden in nächster Zeit in
einigen Fachzeitschriften gemacht werden.

Dr. Karl Karstien habilitierte sich in Gieasen für
deutsche Philologie und vergleichende Sprachwissenschaft,
Dr. Karl Vietor in i'rankfurt am Main für deutsche
Philologie und Dr. M. Sommerfeld ebenda für neuere
devitsche Literaturgeschichte , Dr. Günther Müller vmd
Dr. Ludwig Wolff in Göttingen für deutsche Philologie,
Dr. Herbert Cysarz in Wien für neuere deutsche Literatur-
geschichte, Dr. Emil Ö h m a n n in Helsingfors für deutsche
Sprache und Literatur.

Der Privatdozent der romanischen Philologie an der
Universität Leipzig Dr. Fritz Neubert ist zum ao. Pro-
fessor ernannt worden.

t 8. Oktober 1921 Henning Predrik Feilberg, im
91. Lebensjahre.

Beriflitiguug.

Literaturbl. 1922, Sp. 379 unten ist die Bemerkung
zu S. 130 zu streichen: afrz. rearer hat nicht (wie man
freilich nach Foerster, Kristian-Wörterbuch s. v. resver an-
nehmen muss) schon den heutigen Sinn. Vgl. G. Cohn,
Abhandlungen Tobler 189.3, S. 269 ff.; Vising, Komania 37,

157; REW. Nr. 249; Gamillscheg, ZrPh. 41, 51.s; Spitzer,
ib. 42, 25. Lerch.

Erwiderung.

Im Literaturblatt 1922 Sp. 194 beschäftigt sich Herr
Bassermann mit meiner Danteübersetzung. Er behauptet
darin, dass ich die Abfassung des Kommentars für die
zweite Auflage meines Deutsch-italienischen Dante an eine
berufenere Kraft abtreten musste, weil ich selbst als
Kommentator nur wenig Glück gehabt. Dies geschah,
weil der Verlag Herder einen Kommentar vom katholischen
Standpunkt aus geschrieben haben wollte, wozu ich mich
als Protestant nicht bereit erklären konnte. Herr B.
schreibt, dass bei mir nicht einmal ein Fluss seines Namens
sicher wäre, weil ich in Parad. 11, 43 Chiasso statt Chiascio

schreibe. Er weiss ganz genau, dass sich die Schreibung
Chiasso (auch Chiaso und Chiasil bei Philalethes, fiaime-
giesser, Bertrand. Bartsch, Gusak. Hoffinger, Gildemeister,
Eitner, Francke, Hörwaeter und Enk u. a. m. sowie selbst
bei älteren italienischen Erklärern vorfindet. Zum Schluss
kann er die Bemerkung nicht unterdrücken, dass der innere
Wert meiner Komödienübertragung zu ihrem grossen Er-
folge in Missverhältnis stände, was „gebieterisch'' ' eine
Richtigstellung fordert. Meine jetzt in nahezu hundert-
tausend Exemplaren verbreiteten Dantebücher sind „als
äusserer Erfolg" wohl immerhin von einer gewissen Be-
deutung für die Dantesache in Deutsehland gewesen
— Zahlen entscheiden — und haben dem Dichter ohne
Zweifel zahlreiche Freunde zugeführt. Dass ich so ver-
spätet auf Herrn Bassermanns Artikel erwidere, liegt daran,
dass mir erst heute wieder sein Brief in die Hände fiel,

den er mir mit dem Sonderdruck seiner Kritik schon im
Juni als ein Pfingstgeschenk übersandte.

Tabarz i.Thür. Zoozmann.

Die Gründe, warum Herr Zoozmann als Kommentator
seiner Dante- Uebersetzung für die zweite Auflage abtreten
musste, stehen für jeden Kenner der Verhältnisse fest. Sie
liegen nicht in seinem „Protestantismus", sondern in seinen
wissenschaftlichen Qualitäten, die gerade durch Inhalt und
Fassung der vorstehenden Erwiderung erneut ins Licht
gesetzt werden. Ein weiteres Eingehen erübrigt sich
darnach. „Chiasso" statt „Chiascio" bleibt falsch trotz
aller angeführten Eideshelfer. Da entscheiden eben nicht
die Zahlen. Ebensowenig wie über den inneren Wert eines
Buches.

Königsfeld (Baden). Alfred Bassermann.

Notiz.

Den germanistischen Teil redigiert Otto Belwighel (Giessen,
Hol'mannstrasse lu), den romaniatischen und englischen Fritz Neu-
niann (Heidelberg, Koonstrasso 14), und wir bitten, die Beiträge
(Rezensionen, kurze Notizen, Ptr^onalnachrichten usw.) dementsprechend
gefälligst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herren Ver-

leger wie Verfa.sser die Bitte, daiür Sorge tragen zu wollen, dass alle

neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr

gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung
von 0. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle

wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine

Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.

An 0. R. Reiiland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonder-
abzüce zu richten.

Literarische Anzeigen.
In neuer Auflage ist erschienen:

öißlieilßr der alleren [(lila '-i^S^^^^
Herausgegeben von Carl Hildebrand.

Völlig umgearbeitet von Hugo
Gering. 4. Auflage. 508 S. M. 9.—

,

geb. M. 10.-.

Blossar zu den liedero der [dda
(Sa3mnndar-Edda) von Hugo Gering.

5. Auflage. X und 231 Seiten. M. 7.—,

geb. M. 8.—.

Die VervielfJlltiguug dieser (•rund[>rcise mit der
jeweiligen .SehlÜMselz.^hl ergibt dvn Ladenpreis.

Verlag ferdinand Schöningh, Paderborn.

VERLAG VON 0. R. REISLAND IN LEIPZIG.

Soeben neu erschienen:

Seliwau-Belirens,

GRAMMAIRE DE L'ANCIEN FRANCAIS.
T r a <1 u c t i o n f r a n q a i .s e

pur

Oscar Bloch.

Troisieme (''ditioii, d' apres la onzi^me edition ;i 1 1 euiandi-.

Premiere et deuxi^me parties: PllOIK'fiqne Ot 1110rplloloji;ie.

1923. M^!« Bogen gr. 8». Grundzahl C.

rroisiemc p:ivtit : Matöriaiix ]>oiir servir (riiitroduotion ä

Fetiide des Dialektes de raneieu franvais. Pubii.s

par Dietricli Behrens.
1923. 9'V4 Bogen gr. 8" und eine Karte. Grundzahl 4.

Verajitwortliclier Redakteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — Druck der Piererschen Hofbuchdruckerei in .\ltenburg, S.-.\.

Ausg-eg-eben im April 1923.
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Bibliographie.
Literarische 31itteil u n gen.
Persona In achrichten.

E. Lorck, Die „Erlebte Rede". Eine sprachliche Unter-
suchung. Heidelberg, Carl Winter. 79 S. 8°.

Endlich (nachdem schon so viel darüber geschrieben

worden war) ist es gelungen , dieser insbesondere

im neuesten Französisch (und anderen romanischen
Sprachen) so überaus häufigen Erscheinung, die von

Tobler als „Mischung direkter und indirekter Rede",
von Kalepky als ..Verschleierte Rede", von Ballj^

als „style indirect libre" und vom Ref. als „Im-

perfektum der Rede" bezeichnet wurde, ihi- Geheimnis

zu entreissen. Lorck erklärt sie folgendermassen

:

einem Beispiel für unsere Erscheinung wie „Mon
Dieu! ü avait tue un homme!'^ entspricht in direkter

Rede: Mon Dieu! fai tue un homme! Nun denke
man sich diese Worte auf der Bühne gesprochen:

dann wird der Zuhörer sich das , was hier in der

ersten Person ausgesagt wird, in die dritte über-

tragen: „Mon Dieu! il a tue un honune!" Ruft er

sich nun die Szene nachher in die Seele zurück, so

kann er sie noch einmal als gegenwärtig erleben und
tut es dann mit den gleichen Worten: „Mon Dieu!
Ü a tue un homme!" — , oder aber er kann sich

bewusst sein, dass der Eindruck der Vergangenheit
angehört , und dann tut er es mit : „ Mon Dieu ! il

avait tue un homme!" Damit ist unsere Erscheinung
erklärt: als gehörte oder, besser gesagt, erlebte
Rede. Der Dichter, der sie gebraucht, hört Stimmen

;

er sieht seine Personen sprechend und gestikulierend

vor sich wie auf der Bühne ; er macht sich selbst zum
Zuschauer (nicht mehr- zum Berichterstatter) und macht
auch den Leser zum Zuschauer. So kann man diese

Erzählungsweise als die dramatische bezeichnen

(wozu Lorck, S. 14, an die Forderung Otto Ludwigs
erinnert).

Damit ist nun alles erklärt : der Wechsel der

Person (die Transponierung in die dritte, sofern es

sich nicht schon um die dritte handelt), die Trans-

ponierung in die Vergangenheit {Je ne suis pas un
enfant>Il n'etait pas un enfant! — wobei natürlich

nur das Imperfektum und die mit ihm gebildeten

Zeitformen in Betracht kommen, „da die Denkakte
erlebender Art, Phantasie-Denkakte sind") und noch
manches andere, mehr gelegentlich Vorkommende, z. B.

die Tatsache, dass statt des Imperfektums usw. so

häufig das Präsens auftritt (oder eintritt), wie in

Lafontaines Fabel ,La Mort et le bücheron'

:

Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur,

II met bas son fagot, U songe ä son malheur.

Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'«7 est au monde?
lEn est-il un plus piauvre en la machine ronde ?

Hier ist eben (wie schon bei m,et, im Bericht über

Tatsächliches) die Transponierung unterbheben : der

Dichter stellt sich die Szene als gegenwärtig vor. —
Oder eine andere Erscheinung : wo in der direkter!
Rede „muss^ oder „darf nicht" stünde, steht in der

erlebten Rede: sollte, z. B. „fürs Erste Jrtrf nichts

bekannt werden" > „fürs Erste sollte nichts bekannt

werden" (Lorck S. 52). Aber warum? Weil es sich

um gehörte oder erlebte Rede handelt : wenn auf der

Bühne Müller zu Schulze sagt: „Geh'!" oder „Du
musst gehen", so versteht das der Zuschauer als:

„Schulze soll gehen".

Warum aber ist man auf diese durchaus ein-

leuchtende Erklärung nicht gleich gekommen? — Lorck
erklärt es sich, in der Abrechnung mit seinen Vorgängern

(S. 15 ff.), daraus, dass man unsere Erscheinung gram-

matikalisch, d. h. verstandesmässig zu deuten versucht

II
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hat. Kein verstandesmässig aber sei sie nicht erfassbar,

da sie nicht dem Verstände, sondern der Phantasie
ihre Entstehung verdanke. Tobler deutete sie (übrigens

nur beiläufig und im Zusammenhang mit anderen Fragen,

V.B. II, S. 7 ff.) als „eigentümliche Mischung direkter

und indirekter Rede", also, wenn man die direkte als A
und die indirekte als C bezeichnet (unser X, die er-

lebte Rede, nimmt offenbar eine Art Mittelstellung ein),

go war X = A + C. Dabei Uegt, wie Lorck richtig be-

merkt, erlebte Rede nur in Toblers Gruppen a.) und b)

vor, und zwar handelt es sich bei b) um einen be-

sonderen Fall — in c) dagegen (Tobler behandelt nur

Beispiele mit dem Konditionalis) um die Transponierung

des sogenannten „prophetischen Futurums" (was Tobler

übrigens selbst feststellt). — Kalepky hat in einem be-

sonderen Aufsatz (ZrPh. XXIII [1899], S. 491—513)
sich gegen Toblers Auffassung gewandt : X sei weder A
noch C noch eine Mischung beider, sondern ein selb-

ständiges Drittes, nämlich „Verschleierte Rede". Aeusse-

rungen und Betrachtungen der Romanpersonen würden
vom Schi'iftsteller so wiedergegeben, als seien es seine

eigenen Worte und Gedanken. Der Reiz für den

Leser bestände darin, dass er etwas zu erraten habe.

Zu dieser Auffassung kam Kalepky offenbar dadurch,

dass unsere Erscheinung äusserlich so aussieht, als

handle es sich um Worte des Schriftstellers —
während ihm andrerseits der Zusammenhang sagte, dass

es sich um Worte der vorgeführten Personen handeln

müsse. Da Lorck die richtige Lösung gegeben hat,

bedarf die Auffassung Kalepkys keiner besonderen

Widerlegung mehr.

Seit Kalepkys Aufsatz scheint das Problem — ab-

gesehen von einer kurzen Entgegnung Toblers, ZrPh.

XXIV, 130 — mehr als ein Jahrzehnt geruht zu haben,

und als Bally im Jahre 1912 seine Aufsätze über den

„Style indü-ect libre" veröffentlichte (GRM. IV», 549 ff.

und 597 ff.), glaubte er eine noch nicht beachtete Er-

scheinung zu behandeln. Auch er erklärte sie rein

grammatisch: von der indirekten Rede her, durch

Ausfall des que und dann auch des disait-il usw.: il

(lisait qu'il etait malade > il ilisait: il ctait malade >
ü etait malade (disait-il). Diese Theorie wird da-

durch widerlegt , dass wir die erlebte Rede ja auch

im Deutschen kennen , wo sie unmöglich aus der in-

direkten Rede (mit ihrem Konjunktiv) hervorgegangen

sein kann. Darauf wurde Bally von Kalepky in einem

Aufsatz hingewiesen, in dem Kalepky an seine eigene

Theorie erinnert (GRM. V, 1913, S." 608—619). Mit

diesem Einwand hat sich dann Bally wieder in zwei

Aufsätzen („Figures de pensee et Formes linguistiques",

GRM. VI, 1914, S. 405 ff. und 456 ff.) auseinander-

gesetzt.

Dem Ref. waren die Deutungen Toblers, Kalepkys

und Ballys nicht recht stichhaltig erschienen, ohne

dass er damals klar erkannt hätte , worin das Un-
befriedigende dieser rein grammatischen Erklärungen

eigentlich liege. Er schrieb daher vorwiegend über

„die stilistische Bedeutung des Imperfektums der

Rede" (GRM. VI, 470 ff.), die ihm bisher nicht ge-

nügend betont worden zu sein schien, und wandte

sich einleitend nur kurz gegen Ballj's Ableitung aus

der indirekten Rede. Was er sonst über die gi-amma-

tische Seite der Frage geäussert hat
,

gibt er heute,

* Bei Lorck S. 15 in „V" verdruckt.

von Lorck eines Besseren belehrt, gern preis, so dass

es sich erübrigt, darauf einzugehen ; was dagegen den
eigentlichen Gegenstand seiner Untersuchung angeht,

so war es ihm eine grosse Genugtuung , dass Lorck
hier seinem Urteil „vollkommen beistimmt" (S. 53).

Ref. hatte schon betont, dass unsere Erzählungsart

dramatisch sei, und dass sie „ein Zurücktreten des

Autors , eine Hingabe, ein Aufgehen in seinen Ge-
stalten" bedeute. Offenbar hat Lorck hier eher weiter-

bauen können als auf den Arbeiten der sonstigen Vor-
gänger. Ich finde auch nicht, dass seine und meine
Deutung einander ausschliessen — ich glaube im Gegen-
teil, dass sie sich ergänzen. Wenn der Dichter ein

„Ich Itin Irank" der direkten Rede durch ein „Er
tvar kranJc" wiedergibt, so sieht er gewiss seine Person
vor sich wie auf einer Bühne — aber dazu ist auch
noch nötig, dass er in ihr aufgehe, dass er ihre Worte
völlig kritiklos hinnehme, als wären es Tatsachen
(oder sich doch den Anschein gebe, als nähme er sie

ernst — was auch ironischerweise geschehen
kann) — , denn sonst würde er eben ein stellung-
nehmendes „er behauptete . . .", „Er klagte un-

aufhörlich : ,Ich bin krank' u. dgl. hinzufügen, d. h.

die indirekte oder die direkte Rede wählen und
nicht gerade die

,,
erlebte". Man mag die Bei-

spiele, wo mit der Rede zugleich objektive Tat-

sachen mitgeteilt werden (wie z. B. in „Na, da kam
der Kaffee") für unmassgeblich halten (es könnte ja

auch ein berichtigendes „Nein , sagte das Mädchen,
es ist der Tee für die Damen" folgen) — das ändert

nichts daran, dass der Autor bei der erlebten Rede
die blossen Worte oder Gedanken wie Tatsachen
wiedergibt (aus den eben angeführten Gründen).

Das zeigt sich ja auch bei dem von Lorck (zu

Anfang, S. 7) gewählten Beispiel, dem Faust-

Monolog. Was Faust auf der Bühne in der ersten

Person aussage („Habe nun, ach! . . ."), erlebt, nach

Lorck, der Zuhörer in der dritten: „Faust hat nun,

ach! Philosophie, Juristerei, Medizin und leider auch

Theologie! durchaus studiert mit heissem Bemühen."
Ganz recht — aber doch nur unter der Voraussetzung,

dass der Zuhörer die W^orte Fausts für bare Münze
nimmt (weil er, sein kritisches Ich ausschaltend, das

von Faust Gesprochene unbesehen für tatsächlich hält).

Denn sonst würden sich die Worte Fausts bei ihm

eben nicht in die Form „Faust hat nun, ach! . .
."

umsetzen, sondern in die kritischere Form: „Paust

behauptet, all das studiert zu haben und trotzdem so klug

zu sein wie vorher." Die Worte Fausts für bare Münze
zu nehmen, ist ja doch keineswegs die einzig denkbare

Art, auf sie zu reagieren. Man nehme nur einmal an,

es handle sich nicht um den „Faust", sondern um das

Werk eines unbekannten Anfängers, und der Zuhörer

im Parkett sei ein bildungsstolzer Professor. Der
würde die Worte Fausts durchaus nicht für bare

Münze nehmen ; er würde sie durchaus nicht in der

von Lorck als selbstverständlich angenommenen Form
„erleben", sondern etwa in folgender Art: „Der Kerl

da oben will uns einreden , er habe alles mögliche

studiert und sei noch immer so klug wie zuvor." Er

behauptet, er fühle, dass wir nichts wissen können,

und tut so, als wolle ihm das schier das Herz ver-

brennen!" Diese Form entspricht ganz derjenigen,

in der ein Autor, der den kritischen Abstand von

seinen Personen wahrt , der sein Ich nicht in ihnen
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aufgehen lässt, ihre Worte und Gedanken darzustellen

pflegt: der indirekten Rede. Mit anderen Worten:
dass der Autor sein kritisches Ich aufgehe, dass er

sich mit seinen Personen identifiziere , das ist die

conditio sine qua non der „erlebten Rede". Sonst

wird sie eben nicht „erlebt". Mindestens muss der

Autor so tun, als nehme er das Gesagte durchaus als

tatsächlich. Auch das kann man sich an unserem
„Faust" -Beispiel veranschaulichen. Man braucht nur

anzunehmen, es sässen zwei solche Professoren im

Parkett, die sich über den Mangel an Tatsächlichkeit

in den Worten Fausts bereits einig wären. Dann
wird der eine dem anderen seinen Eindruck mit

folgenden ironischen Worten mitteilen: „Hörst du?
Das will ihm schier das Herz verbrennen!" (wozu der

andere verständnisinnig lächeln wird). Das ist die

oben angedeutete ironische Identifizierung bei der

„erlebten Rede"; Beispiel: „Herrn Gösch ging es

schlecht'' (S. 55). Der Autor (Th. Mann) ist mit dem
Leser schon darüber einig, dass der Makler Gösch ein

pathetischer malade imaginaire ist : er hat also gar

nicht nötig, den Leser durch ein indirektes „Er be-

hauptete wieder einmal, es gehe ihm schlecht" auf das

Unwahi'e oder zum mindesten Uebertriebene in den

Worten des Maklers eigens hinzuweisen ; er tut es

jedenfalls viel wirksamer durch direkte Wiedergabe
seiner pathetisch-übertreibenden Deklamationen in der

Form der erlebten Rede: („Das heschicerliche Greisen-

altcr nahte heran . . ."). Kurz: ohne dass der Autor

sich (so oder so) mit seinen Personen identifiziert, ist

die erlebte Rede nicht denkbar. Darüber, d. h. über

den eigentlichen Grund, aus dem gerade die fragliche

Darstellungsform gewählt wird , hätte man von Lorck

gern ein Wort gehört. —
Es folgt noch ein kurzes Schlusswort mit einem

längeren , Brief an einen Kollegen'. [Da dieser Brief

sich u. a. mit der Abhandlung über die „halbe Negation"

(N. Spr. XXIX, S. 6—-15) beschäftigt, ist der Adressat

nicht schwer zu erraten.] Lorck legt darin seine

„sprachliche Weltanschauung oder besser gesagt Sprach-

welt-Anscbauung" dar, wobei er der Phantasie in der

Sprache die schöpferische, dem Verstand dagegen nur

eine wählende, sichtende, ordnende Rolle zuweist. Da
das Versagen der bisherigen Erklärer der „erlebten

Rede" eben darauf zurückzuführen ist, dass sie die

Erscheinung rein verstandesmässig (oder besser gesagt,

grammatisch) zu erfassen versuchten , während
dieses Ausdrucksmittel „ausschliesslich der Sprache

der Phantasie" angehöre (S. 66), sind diese Schluss-

bemerkungen durchaus am Platze. Handelt es sich

doch um weitere Nachweise für das Wirken der

Phantasie im Leben der Sprache, um Nachweise an

der Hand der „halben Negation". Das einfache ne
wird dem Phantasiedenken, ne— Jja.s dem reinen Denken
zugeteilt. (Der Gegensatz zum Ver stand e sstil sei

nicht der Affektstil — da Verstand und Affekt sich

nicht ausschliessen — , sondern der Phantasie stil.)

Dass sich einige Fälle mit einfachem ne erhalten haben

{je ne sais, je nose usw.), beruhe nicht auf ihrem

besonderen Affekt- , sondern auf ihrem besonderen

Phantasiegehalt; bei jedem einzelnen Falle lasse sich

ein geistiges Verweilen feststellen, wie bei der Imparfait-

Aussage. Auch die sogenannten „Verstärkungen" ( pas,

point, nile, goutte, brin usw.) seien nicht direkt vom
Affekt geschaffen, sondern unter seinem Antrieb von

der Phantasie. Und wenn Fälle mit pleonastischem
ne (il est plus riche (ju'il ne semhle usw.) als Kon-
taminationen zu erklären sind, als Einwirkungen zweier

Denkakte aufeinander, so ist dieses Einwirken nur

möglich , weil sie lebensvoll, energiehaltig sind : Wir
befinden uns also im Bereiche des erlebenden
Denkens, und daraus erklärt sich das blosse we (statt

ne — pas). So wird denn selbst je crains qiiil ne vienne

erklärt, unter Ablehnung der üblichen Auffassung des

qu'il ne vienne als eines Abwehrwunsches.
Dadurch nun, dass ne als die phantasiemässige,

ne— pas als die verstandesmässige Verneinung betrachtet

wird, ergeben sich natürlich auch für die kultur-
geschichtliche Betrachtung andere Gesichtspunkte

als die, von denen der Verfasser des Aufsatzes über

die „halbe Negation" ausgegangen war (was im einzelnen

ausgeführt wird).

Dem Ref. scheint in diesen Ausführungen viel

Richtiges zu liegen ; sie im einzelnen zu diskutieren,

fehlt es ihm an Raum (wie denn auch schon ihre Dar-

stellung nur sehr skizzenhaft geschehen konnte). Auch
möchte er das Wesentliche weniger in den Differenzen

der beiden Deutungen sehen, als vielmehr darin, dass

auch Lorck eine kulturgeschichtliche Aus-

deutung dieser sprachlichen Tatsachen vornimmt. Es
war das bisher nicht üblich, und man merkt deutlich

den Einfluss Vosslers, von dem S. 70 gesagt wird,

er habe das Gebiet der Sprachseelenerforschung zuerst

erschlossen, und dem die ganze Schrift zu allem Ueber-

fluss gewidmet ist. Man sieht, das Uebel ist nicht

mehr auszurotten. Da ist es denn wenigstens ein

Trost, dass die davon Infizierten in Einzelheiten mit-

unter zu abweichenden Resultaten gelangen. Spricht

das nicht gegen die ganze Methode ?

Auf die allgemeinen Ausführungen des Verf. über

Phantasie und Verstand in der Sprache kritisch ein-

zugehen, verbietet sich deshalb, weil Lorck selbst weiss,

dass sie noch ausführlicherer Begründung bedürfen,

und sie eben deshalb in der „anspruchslosen Form
eines Briefes" zum Ausdruck gebracht hat. (Dass

er sie jetzt schon, wenn auch nur provisorisch, ge-

äussert hat, dafür kann man ihm angesichts der grossen

Bedeutung und der allgemeinen Vernachlässigung dieser

Gesichtspunkte nur danken.) Möge er uns diese aus-

führlichere Begründung in einem eigenen Werk über

„Verstand und Phantasie in der Sprache" bald schenken!
— Einstweilen aber wollen wir uns dieser schönen

Studie freuen und sie von Zeit zu Zeit immer wieder

lesen und überdenken. Es ist nämlich alles andere

als eine „Spezialschrift".

München. Lerch.

Guido List, Die Ursprache der Ario-Qermanen und
ihre Mysteriensprache. Herausgegeben vom Verfasser

durch die Guido-von-List-Gesellschaft zu "Wien. 191-5.

649 S. 8". M. 35.20.

Es hat etwas Tragisches: ein hochstrebender

Mensch, vaterländisch begeistert, mystischem Sinnen

hingegeben, aber gänzlich unberührt von jeghcher ge-

schichtlichen Sprachforschung, entdeckt in der Ein-

samkeit eines schweren Augenleidens das Gesetz der

Dreiteilung der Sprache in die drei Wortordnungs-

stufen des Entstehens, des Waltens und des Ver-

gehens, die Gesetze der „Kala" sowie die Grund-
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gliederung der Bilderschrift und deren Fortleben in

der Heraldik. Er sendet seine Entdeckung der Wiener
Akademie ein , dass sie seine Schrift veröffentliche

oder wenigstens in ihren Archiven aufbewahre, um
ihm die Priorität zu sichern. Sie wird von der Akademie
kurz zurückgewiesen ; das ruft eine Interpellation im

österreichischen Abgeordnetenhaus hervor; eine Guido-

von-List- Gesellschaft wird gegründet. Aber ach!

Niemand wu'd List die Priorität streitig machen ; wenn
mich meine Erinnerung nicht täuscht, hat seine Ge-

sellschaft einen einzigen Sprachgelehrten in ihren

Listen verzeichnet. Und keiner von uns wii'd es fertig

bringen, grössere Teile seiner Schriften zu lesen. Es
sind eben zwei geschiedene Welten. Wir sind natürlich

im Um-echt, und die Herren trösten sich, wie so oft

der verkannte Genius: „was die offizielle Wissenschaft

dazu sagt, ist ja ganz einerlei. Sie ist, wie Dr. Alfred

Bussel-Wallau sagt, bei Entdeckung neuer Wahi-heiten

immer gegnerisch und immer im LTtum".
Aber eines sollten selbst die Herren von der

List-Gesellschaft begreifen, wenn man's ihnen deutlich

genug sagt: dass man über die Herkunft des Heus
oder der Holzkohle nicht reden kann, wenn man nicht

weiss , dass es vorher Gras oder Holz gewesen ist.

So soll man auch von den Ursprüngen der Wörter
schweigen , wenn man nur eine zufälh'ge späte Ge-

staltung, nicht die ursprünglichste Form kennt. Sonst

gelangt man dazu (S. 249), etwa beim Wort Grummet
die Silbe et als Endsilbe der Endsilbe von Kummet
gleichzusetzen und eine Wui'zel et = einhalten, hemmen,
hindern, darin zu finden, während das Wort früher

gruonmät geheissen hat, was nichts anderes als die

grüne Mäht, das Grüngemähte bedeutet.

Giessen. 0. Behaghel.

Lawrence Marsden Price, English > Oerman Lite-

rary Influences. Bibliographie and Survey. University
of California Publications in modern philologv. Vol. 9.

1919. 616 S. 8».

Das ausgezeichnete Werk , das uns unter obigem

Titel vorgelegt wird, behandelt den Einfiuss der eng-

lischen Literatur auf die deutsche seit dem 17. Jahrh.

Ein erster Teil verzeichnet über tausend Schriften und

Abhandlungen über den genannten Gegenstand. Das
Verzeichnis ist von grosser Vollständigkeit. Von Lücken
sind mir fast nur solche aufgefallen, die sich auf die

Nennung allgemeiner Werke beziehen. So fehlt das

Buch von Joh. W. Loebell , Die Entwicklung der

deutschen Poesie von Klopstocks erstem Auftreten bis

zu Goethes Tode, Braunschweig 185G—65. das Bd. I,

272—311 eine ausführliche Darstellung der Ossian-

frage enthält , oder Karl Bergers Schillerbuch , das

natürlich auch von Schillers Beziehungen zu Shakespeare

spricht. Genannt werden konnte auch mein Aufsatz

über das Fehlen des Geschlechtsworts in der volks-

tümlichen Dichtung, Beihefte zur Zs. d. allg. dtsch.

Sprachv., 5. Reihe, 86, der Einflüsse englischen Sprach-

stils auf Gleim und Herder nachweist. Ich habe mir

die Mühe gemacht, für die 500 ersten Nummern das

Volkstum der Verfasser festzustellen. Das Ergebnis

ist, dass Deutsche dabei 466 mal vertreten sind, Fran-

zosen fünfmal. Price meint (S. 122), Erich Schmidts

Schrift über Richardson, Rousseau und Goethe be-

zeichne „the beginniug of the intensive stud}'". Es

wäre Unrecht, das in dem Sinne zu fassen, dass

E. Schmidt der Bahnbrecher gewesen sei ; es tritt

eben hier zum erstenmal der Einfiuss W. Scherers

wirkungsvoll zutage.

Der zweite Teil, der Survey, gibt zunächst sehr

verständige Bemei'kungen darüber, dass mere Imitation

nicht verwechselt werden dürfe mit literary influence,

er ist weit davon entfernt, die Wirksamkeit des Ein-

flusses auf eine Persönlichkeit wie Goethe und auf

die deutsche Literatur im allgemeinen zu überschätzen,

und er gelangt zu dem bemerkenswerten Satz : not all

the thousand witnesses here past in review suffice to

prove German litterature as a whole today, or at any

previus time, essentially different from what it would
have been had the British Isles always reposed at the

bottom of the North sea. Diese ruhige Sachlichkeit,

diese Freiheit von nationalen Vorurteilen beherrscht

das ganze Buch. Die Hauptaufgabe des zweiten Teils

ist es, an Hand der im ersten Teil verzeichneten Dar-

stellungen die verschiedenen Einwirkungen der eng-

lischen Literatur zu schildern , in einer Reihe von

2'! Kapiteln, von denen ich z. B. die über Ossian,

Percy, Richardson und Fielding, Goldsmith und Sterne

hervorhebe, sowie die Abschnitte über Shakespeare,

die S. 354—471 umfassen.

Gelegentlich geht Price über die blosse Bericht-

erstattung hinaus ; ich verweise auf die Tafel über die

Wanderungen der englischen Komödianten.

Die Darstellung ist musterhaft klar, die Ausstattung

erweckt den Neid des Besitzlosen.

Wer schreibt uns derartige Berichte über die

Nibelungenforschung, die Faustforschung?

Giessen. 0. Behaghel.

Die Entwicklung des Wiener Ttieaters vom i6. zum
19. Jahrhundert (Stoffe und Motive). Von Moriz
Enzinger. Berlin, Selbstverlag der Gesellschaft für

Theatergeschichte. 1918. 2 Teile.

Der Verfasser hat in überaus fleissiger Weise die

Stoffe und Motive zusammengestellt, die das Wiener

Theater vom Beginn des 16. Jahrhunderts bis 1848

verwendet. Die Beschränkung auf Wien ergibt keinen

willkürlichen Ausschnitt. Die spielfrohen Bayern haben

sich ein Nationaltheater geschaffen, das ausgeprägte

Eigenart aufweist und in den Zauber- und Märchen-

stücken der drei Grossen : Raimund , Nestroy und

Grillparzer seine klassische Gestalt erhält. Die

Tradition der Zauberspiele wii-kt, wie Grillparzer selbst

in seiner Biographie angibt, sehr stark in seinem Schaffen

nach. Kindheitseindrücke sind die unvergänglichsten.

Es ist nun merkwürdig, dass der Verfasser, der

seinem Buch einen chronologischen Titel gibt, seinen

Inhalt rein stofflich einteilt. Er gibt als Unter-

abteilungen des Haujitteils „Motive des Zauberstücks" :

Allgemeines, Allegorie und Symbol, Ueberirdische Wesen,

Hauptmotive des Zauberstücks, Geisterapparat, Zaube-

reien usw. Die „Hauptmotive" des Zauberstücks werden

in a) Motive des Geistei-reichs , b) Motive der Sterb-

lichen, c) Beziehungen zwischen irdischer und über-

irdischer Handlung untergeteilt. Da aber die Geister

und Sterblichen dauernd in Verbindung miteinander

stehen und kaum ein Motiv sich ganz klar einer

Gattung zuschieben lässt, ist der Verfasser zu zahl-

reichen Wiederholungen gezwungen, die sehr ermüdend
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wirken und die Klarheit der Einteilung beim Lesen
vöUig verwin-en. In der Einleitung gibt der Verfasser

eine Trennung des Zauberstücks in Zauberoper, Ge-

spensterstück und Besserungsstück , die man weiter

durchgeführt sehen möchte, da die innere Absicht in

der bloss spielerischen Zaubei'oper eine wesentlich

andere ist als im didaktischen Besserungsstück, also

auch wesentlich andere Darstellungsmittel schaffen

wird, Unterschiede, die man gern wenigstens berührt

linden möchte. Der Verfasser lässt seine Einteilung

aber für den Hauptteil wieder fallen, wohl weil auch

hier eine saubere Trennung nicht möglich war. Er
schreibt (S. 105) : ,,Nestroys Zauberstücke sind fast

alle Besserungsstücke." Des Verfassers Ansicht, dass

die Besserungsstücke im Anschluss an den Wilhelm
Meister entstehen, vermag ich nicht zu teilen. Der
Held wird da ja nach den moralischen Begriffen der

Besserungsdramatiker gar nicht „gebessert".

Die Kriegsumstände haben dem Verfasser wohl

nicht erlaubt, sein Buch mit der nötigen Gründlichkeit

durchzuarbeiten, die leitenden Begriffe genügend zu

klären, so bleibt da und dort der Zettelkasten un-

verarbeitet stehen, der Stoff erstickt die Darstellung.

Schon ganz äusserlich zeigt sich das an den fort-

gesetzten Wiederholungen. Das „Petermännchen" von
Zensier wird mehr wie zwanzigmal dicht hintereinander

zitiert, nie ohne den Zusatz (14'J4, nach Spiess)

:

Zitate, die man so oft benötigt, müssen in einer Vor-
bemerkung ein für allemal erledigt werden. Aber auch

die Motive werden ohne Not zwei-, ja dreimal in auf-

einanderfolgenden Seiten eingeführt. Ich will zwei

Beispiele dafür geben :

S. 234: „In Avancinis ,Sa.\onia conversa' 1877
(Scheid S. 45) erscheint Cloduald auf der Jagd und
erlegt auf der Irminsäule einen Eber ..."

S. 285—36: „So Avancini in ,Saxonia conversa'

(1647). Der junge Clodnald und Faustinus . . . können
sich nur durch einen Kampf mit wUdeu Tieren be-

freien (Scheid S. 45)."

S. 237 : „Ebenso erlegt in Avancinis ,Saxonia

conversa' Clodnald an der Inninsäule einen Eber."

Dann : S. 504 wird ausführlich beschrieben, wie in

Meisls Europa Apollo den Wettstreit mit Pan verliert,

weil dieser vorher den Schiedsrichter Midas bestochen

hat. Auf S. 505 scheint der Verfasser das schon

wieder vergessen zu haben, ein zweiter Zettel befand

sich noch im Kasten, und so zitiert er: „Pan, der im

Wettstreit mit Apollo das göttliche Dudeln dem Singen

gegenüber siegreich verticht, ist Holzversilberer und
hat durch Versprechen von Brennholz den Rezensenten
Midas von vornherein für sich gewonnen (Meisl,

,Europa', I. T.)."

Fraglich erscheint es mir, ob die Verfolgung der

Einzelmotive wichtig genug ist, ein umfangreiches Buch
damit zu füllen. Jedenfalls verlieren sie an Wert,
wenn sie in so gedrängter Fülle gegeben werden, dass

keines in seiner Entwicklung mehr klar wird. Hätte

nicht an wenigen typischen Beispielen ausgeführt werden
können, in welchem Geist die Entwicklung erfolgt '?

Hätte dieser höhere Gesichtspunkt nicht schon der

Gliederung der schweren Masse des Stoffes wohlgetan?

So steht Wichtiges und Unwichtiges gleichwertig neben-

einander.

In Parodie und Travestie endet das Zauberstück.

Hätte ihnen nicht ein eigener Abschnitt gewidmet

werden müssen, da die ganze Entwicklung schon seit

Beginn des 18. Jahrhunderts zu ihnen hindrängt? So

kommt der Verfasser an jedem Kapitelende wieder

darauf, und dieser interessante Endjjunkt der Ent-

wicklung wird in Nebensätzen ohne jede Präg-nanz in

der Formulierung des Begriffs abgemacht. Auch hätte

eine Untersuchung , wie weit 'die auswärtige Literatur

am Anfang des 19. Jahrhunderts auf die Wiener ein-

gewirkt, nicht fehlen dürfen. Die romantische Ironie

Friedrich Schlegels und Tieks kam sicher der Wiener
Neigung zur Parodie entgegen. Wie weit wirkt ein

direkter Einfluss mit? Dann hätte sich auch klarer

herausschälen lassen, was das typisch Wienerische ist,

was allein Wien gehört. Bemerkungen , die über

Travestie und Ironie, zwischen anderes eingestreut, sich

finden, sind zum Teil vorzüglich, so S. 451, wo das

späte Auftreten der Parodie damit erklärt wird, dass

die Stoffe vom Publikum sehr genau gekannt sein

müssen, ehe es ihre Ironisiei'ung verstehen kann, vorher

parodierte das Stück im Hanswurst sich selbst. Als

das Hauptmittel der Parodie sieht der Verfasser mit

Recht die „Verwienerung" an. Sie wird in einem

Kapitel für sich ausführlich behandelt.

Leider gibt das Buch gar keinen Ueberblick über

die Art der Verwendung der Stoffe und Motive in den

verschiedeneu Zeiten. Wie sind die Wundertäter, Gott

und die Heiligen, im Jesuitendrama verwandt, warum
verschwinden sie zu Anfang des Jahi-hunderts und

werden durch griechische und römische Gottheiten er-

setzt? Kein Wort ist gesagt, wie die Auffassung der

antiken Götter von der Renaissance über Barok, Rokoko
und Klassizismus bis zur Romantik sich wandelt. Ganz

beiläufig findet sich S. 119 ein Satz, der sich mit

diesen Fragen beschäftigt: „Im Jesuitenstück war es

(das Schicksal) Gott geheissen, Aufklärung und Zensur-

verhältnisse hatten das ihre getan." Ist denn Wien
inzwischen von Feinden erobert worden? Warum
schi-eiten dieselben Wiener jetzt mit Zensurverboten

gegen Stücke ein, die ihnen früher gefallen hatten?

Doch weil eine innere Wandlung eingetreten ist, die

das Theater widerspiegelt. Die Aufklärung hatte zu

Beginn des 18. Jahrhunderts auch noch gar nicht ein-

gesetzt.

Ebenso fehlt eine Untersuchung, wie die allegorische

Gestalt allmähhch aus einem bombastischen Schmuck
zu einer tragenden Gestalt im Spiel wird, wie z. B.

das 50. Lebensjahr, das der Held in Raimunds Ver-

schwender leichtsinnig verkauft hat , und das ihm als

Bettler warnend in den Weg tritt. Ueber den Be-

deutungswandel der Zaubereien findet sich nur ein

Satz im ganzen Buche (S. 163) : „Die unsinnige Zauberei

der Bernardoniade gewinnt Tiefe und Bedeutung."

Diesen Wandel, dieses „Tiefe- und Bedeutung ge-

winnen" klargelegt zu finden, konnte man nach dem
Titel des Buches wohl erhoffen. Dem hier Ausgestellten

gegenüber fallen aber die positiven Leistungen, die in

der ausserordentlich gründhchen und kenntnisreichen

Materialzusammenstellung liegen, doch weit stärker ins

Gewicht. Das Buch wird eine brauchbare, gute Vor-

arbeit für aUe bilden, die sich mit Theatergeschichte

beschäftigen.

Gies sen. Gurt von Faber du Faur.
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EmJl Ermatinger, Die deutsche Lyrik in ihrer ge-
schichtlichen Entwicklung von Herder bis zur Gegen-
wart. I. Teil : Von Herder bis zur Gegenwart. VI, 444 S.

Geh. M. 32, geb. M. 36. IL Teil: Vom Avisgang der
Romantik bis zur Gegenwart. 311 S. Geh. M. 24, geb.
M. 30. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner. 1921. 8».

[Auch als Band XIX der in gleichem Verlag ei-schienenen

Sammlung: „Aus deutscher Dichtung. Erläute-
rungen zu Dicht- und Schriftwerken für Schule und
Haus."]

Philipp Witkop, Die deutschen Lyriker von Luther
bis Nietzsche. 1. Band : Von Luther bis Hölderlin.

2., veränderte Auflage. Leipzig u. Berlin, B. G. Teubner.
1921. 271 S. 8». Geh. M. 28, geb. M. 32. II. Band: Von
Novalis bis Nietzsche. 2., veränderte Auflage (Ib. 1921).

302 S. 8«.

Wilh. Di Ithey , Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing,
Goethe, Novalis, Hölderlin. 7. Auflage. Leipzig und
Berlin, B. G. Teubner. 1921. 476 S. 8«. Geh. M. 28. geb.

M. 40.

Drei bedeutsame, wissenschaftlich wie künstlerisch

gleich anregende Werke, von denen das letzte das be-

kannteste, das erste das neueste ist.

Von der Blacht des deutschen Gemüts im lyrischen

Gedicht soll Ermatingers "Werk Zeugnis ablegen. Wenn
auch nicht von jedem Volke, von dem deutschen kann

man behaupten, dass seine innerlichste und gewaltigste

Kraft in seinem Liede lebt. E. hat es zumeist vor-

trefflich verstanden, sich in die Seele unseres Volkes

und seiner h-rischen Dichter zu versenken. Gerade

das dunkle Drängen und Quellen unseres Inneren, das

nicht verstandesmässig erfasst werden kann, das erfühlt,

erlebt werden will , offenbart sich uns aus E.s Dar-

stellung oft ebenso unmittelbar, wie die gedanklichen

Tiefen und Zusammenhänge überzeugend klargelegt

werden. Der Verf. macht bei seiner Arbeit resigniert

die Beobachtung , dass seit Herder zwar die Zahl der

Dichter und die Masse lyrischen Gutes sich vermehrt

hat, dass aber die Kraft des schöpferischen Gemütes
und der künstlerische Gehalt seiner Erzeugnisse immer
geringer geworden ist. Die Ursache dieses Prozesses

sieht er als eine Art geschichtlicher Notwendigkeit in

dem Niedergang von der Kultur zur Zivilisation. Es
ist kein Zweifel, dass gerade die letzten Jahrzehnte

äusseren Aufschwungs eine Veräusserlichung des Lebens,

Verkümmerung des deutschen Gemütes und geistige

Verfiachung mit sich gebracht haben. Solches Auf und

Ab hat sich in der Geschichte und auch in der Lyrik

mehr denn einmal wiederholt. E. hat deshalb auch

nicht den Glauben an die lebendige Kraft des deutschen

Volkes verloren. Sein Werk hinterlässt in uns einen

nachhaltigen Eindruck von der Tiefe und dem un-

versiegbaren Reichtum des deutschen Gemütes , der

deutschen Seele. Bedenken aber habe ich dagegen,

dass E. die Lj'rik von einem einseitigen Gesichtswinkel

aus beurteilt , dass er sie misst an dem Ideal der

pantheistischen Inbrunst Goethes und der Romantiker,

dass er z. B. der im|)ressionistischen lyrischen Kunst
nicht gerecht zu werden vermag und sie als seelenlose

Virtuosität kurz abtun zu können glaubt, und dass er

darüber die Wendung, die die neueste Lyrik genommen
hat , ihren wieder mehr nach innen gerichteten Blick

und die metaphysische Sehnsucht, die gerade jetzt

nach Ausdruck ringt, übersieht. Dabei geht sein Buch
wirklich in die Tiefe, man lese nur einmal die Kapitel

über Goethe, Mörike oder den Realismus. Registrierung

äusserer Tatsachen, rein psychologische Beschreibung

vermeidet er. Gelegentlich freilich könnten blosse

Namen immer noch mehr ausgemerzt, unwichtige Er-

scheinungen, z. B. Dranmor, übergangen werden. Von
Einzelpersönlichkeiten bespricht E. im allgemeinen nur

diejenigen, die symbolische Bedeutung haben. Nicht

um Vollständigkeit war es ihm zu tun, sondern um
HerausarbeituDg der ihm charakteristischen Züge, der

markanten einmaligen Erscheinungen der jüngsten Zeit.

Es leuchtet ein, wie subjektiv, gerade für die letzten

Jahre, eine solche Darstellung werden musste. Hier

liegt die besondere Schwäche dieser ersten Auflage.

Nur scheinbar hat der Verf. sein Werk bis in die

Gegenwart fortgeführt. Was er aus den Erscheinungen

der letzten Jahre heraushebt, sind Einzelzüge, ist aber

kein Abbild der Strömungen, die das lyrische Schaffen

unserer Zeit bewegen und mit der Vergangenheit ver-

knüpfen. Immerhin kommt auch der vorliegenden

Fassung bereits ein über den engeren Kreis der Fach-

wissenschaft hinausragender Wert zu und führt der

Wissenschaft durch die Berührung mit der Gegenwart
neues Leben zu. Nachdem der Stoff nun einmal einiger-

massen vor unseren Augen ausgebreitet liegt, werden
erhellende Rückblicke eher möglich sein. Darin sehe

ich gerade die Berechtigung der Literaturwissenschaft,

sich mit der Gegenwart zu beschäftigen, dass sie da-

durch beiträgt, die Erscheinungen der Vergangenheit

aufzuhellen und die bewussten wie unterbewussten

Beziehungen zur Gegenwartskunst herzustellen, weniger

darin, dass sie diese selbst schon objektiv wissen-

schaftlich zu erfassen vermöchte. Dazu bedarf es einer

gewissen Distanz ^. Die Gegensätze von Impressio-

nismus und Expressionismus ^ sind älter und mehr,

als man nach dem engeren Sinn dieser heute oft miss-

bräuchlich gebrauchten Schlagworte annimmt. Ohne
näher hierauf einzugehen, sei nur auf die vortrefflichen

Einstimmungen, Anregungen und Beispiele verwiesen,

die G. Fauth und Gg. Wolff in ihrer „Dichtung
der Gegenwart" (Langensalza, J. Beltz , 1920)

geben. Gerade gegen E.s Auswahl aus der neuesten

Zeit wird man am ersten Bedenken vorbringen können,

werte Namen vermissen und andere, wie Spittler und

Morgenstern, zu liebevoll bedacht finden, so verdienst-

voll gerade die kritische Einstellung seinem Schweizer

Landsmann gegenüber ist.

E. überblickt in einem kurzen einleitenden Kapitel

die Lyrik der Aufklärung. Die Darstellung, selbst be-

ginnt dann mit Herder, der füi- die Dichtung wieder

die Natur entdeckte. Für eine Neuauflage darf mau
wünschen, dass die Einleitung etwas weiter ausholt,

dass die Strömungen früherer Jahi-hunderte skizziert,

die Verbindungen mit der späteren Entwicklung her-

gestellt werden, dass vor allem auch das Volkslied der

älteren Zeit , dieser unmittelbare Ausdruck deutschen

Empfindens, in den Gang der Entwicklung eingereiht

wird. Im Sinne Herders wird im ersten Buch die

Poesie als Muttersprache des menschlichen Geschlechts

dargestellt; die Lyriker des Sturms und Drangs, der

Göttinger Hain und die lyrische Idylle schliessen sich

> Nicht viel mehr als eine Materialsammlung ist des-

halb auch vorerst nur ..Die tlfidsclie DicMunfl der Gepeti-

irart" von A. Bartels (Leipzig 1921), so dankbar trotzdem
jeder Literaturfreund für diese reichhaltige Zusammen-
stellung sein wird.

- Zur Ergänzung sei verwiesen auf die zurückhaltende
Darstellung voii 0. Walzels „Die deutsche Dichtung seit

Goethes Tod\ Berlin 1920.
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an. Das zweite Buch ist mit über 150 Seiten Goethe

gewidmet ; viele seiner Gedichte werden hier ausführ-

lich besprochen. Das dritte Buch behandelt die L3Tik

des Gedankens (Schiller, Hölderlin, Novalis), während
das letzte Buch des ersten Bandes dem deutschen

Liede gilt (des Knaben Wunderhorn, Lyrik der Be-

freiungskriege, EichendoriF, die Schwaben, Mörike und

Chamisso). Der zweite Band gliedert sich in drei

Bücher : die Lyrik der forcierten Talente (Rückert,

Platen, Heine, Lenau), ReaHsmus (z. B. die politische

Lyrik , die Droste, Hebbel , Keller, Storm u. a.) und
die Lj'rik des Naturalismus. Diese Einteilung macht,

wie schliesslich jede. Wiederholungen nötig; sie wird

nicht mit jeder ihrer Zuweisungen befriedigen, aber sie

schafft doch einen grossen Ueberblick, sie ermöglicht

neue Verknüpfungen und vermeidet vor allem ge-

waltsame Zerreissungen. Weniger in der ausfühi-lichen

Betrachtung der einzelnen Dichterpersönlichkeiten,

deren äusserer Werdegang doch treffend skizziert,

deren typische Bedeutung anschaulich herausgearbeitet

wird , als in der Darstellung der grossen Strömungen
h'rischer Kunst und ihrer Beziehungen zu Welt-

anschauung und Leben liegt die Berechtigung und be-

sondere Bedeutung von Ermatingers „Deutscher Lyrik".

Wir halten es nicht für am Platze, dem Verf. im
einzelnen vorzuhalten, was er noch hätte bringen oder

nicht bringen sollen. Wir begnügen uns mit der zu-

sammenfassenden Feststellung , dass sein Buch auch

die wissenschaftliche Erkenntnis der Lyrik der letzten

anderthalb Jahrhunderte ganz wesentlich gefördert hat.

Anderer Art ist Witkops Werk, dessen beide

Bände nun in zweiter Auflage vorliegen. Wie schon der

Titel seines Buches jetzt sagt, kommt es ihm weniger

auf die Lyrik als solche an, sondern auf die Lyriker,
auf die grossen Persönlichkeiten, die ei-st nach und
nach sich entwickelt haben. Insofern bildet dieses

übrigens ebenfalls vorzüglich ausgestattete Werk eine

wertvolle Ergänzung zu dem eben besprochenen. Im
Gegensatz zum Volkslied , in dem sich das Volk in

seiner Gesamtheit offenbarte , im Gegensatz zur

ständischen Dichtung , deren grösste Vertreter sogar

aus der Lebens- und Weltanschauung ihres Standes
sich nicht zur freien Selbstbestimmung der Persönlich-

keit durchzuringen vermochten, sieht W. in der neueren
Lyrik das Erwachen, Reifen und Sich-Wandeln der

freien, nur in sich selbst bestimmten Persönlichkeit.

„So dürfen wir Volkslied und ständische LjTik als

Wurzel und Stamm betrachten, aus dem als viel-

gezweigte, breitgewipfelte Krone die individuelle Lyrik
sich entfaltet." Daraus ergibt sich die Eigenart von
W.s Buch, das in seinem ersten Kapitel noch mehr
summarisch die ältere Lyrik (Opitz, Dach, Fleming,

Gryphius) behandelt, dann aber den einzelnen Per-

sönlichkeiten von Luther bis HölderUn sich zuwendet.
W. nennt sein Buch jetzt nicht mehr „Die neuere
deutsche Lyrik", sondern „Die deutschen L3Tiker".

Die Einteilung ist im allgemeinen die gleiche wie in

der ersten Auflage. Fortgeblieben ist die damals voran-

gestellte ältere rein theoretische Arbeit „Ueber Lyrik
und Lj'riker", welche auf die an den Persönlichkeiten

behandelten Probleme nur vorbereiten sollte. Völlig

neu ist in der zweiten Auflage, abgesehen von kleineren

Aenderungen, das Kapitel über J. P. Hebel. Vertieft

sind die Abschnitte über Klopstock, Goethe, Hölderlin.

Im IL Band hätte man eine Fortfühi-ung zu Dichter-

persönlichkeiten wie R. Dehnel, C. Flaischlen, R. M.
Rilke u. a. gewünscht. Der Wegfall des Namen-
verzeichnisses ist zu bedauern.

Ermatinger setzt sich mehr mit den einzelnen Ge-
dichten auseinander und gewinnt aus ihnen ein Bild

des Dichters, seiner Zeit, der Entwicklung der Lyrik
überhaupt und der schöpferischen Kraft des deutschen

Gemütes. Witkop dagegen dringt tiefer in die Psyche
des Dichters ein, stellt vor allem seine gesamte Per-

sönlichkeit heraus. Darauf kommt es ihm weit mehr
an als auf die Interpretation von Gedichten, so fein-

sinnige stilistische Bemerkungen z. B. auch bei ihm
gelegentlich abfallen. In beiden aber wirkte neben dem
Scharfsinn des Gelehrten der Feinsinn des Künstlers.

So werden ihre begeistert geschriebenen Werke nicht

nur der Wissenschaft, sondern auch dem schaffenden

Künstler wertvoll sein.

Noch tiefer führt in die grosse Dichterpersönlich-

keit und ihre Eigenart Dilthej^s unübertroffenes Werk
ein, das jetzt in siebenter Auflage vorliegt. Dass der

Verlag an der letzten Fassung nicht mehr gerüttelt

hat und einen unveränderten Abdruck bietet, recht-

fertigt sich von selbst. Seltfen hat ein Forscher so

tief und weise deutsches Geistesleben durchschürft wie
Dilthey'. Nur ein ausführliches Sach- und Personen-
verzeichnis wäre zu wünschen.

D arms tadt. Albert Strauber.

Sverker Ek, Norsk kämpavisa i östnordisk tradition.
Göteborgs högskolas Arsskrift 1921, I, 112 S. 5 kr.

Die auch in Deutschland mit neuerwachtem Inter-

esse beobachtete und ausgeübte Folkeviserforschung

hat in Eks Buch eine äusserst anregende und glück-

liche Bereicherung erfahren. Der deutsche Forscher
pflegt mit anderen Gesichtspunkten an die nordischen

Folkeviser heranzutreten als der skandinavische. Ihm
sind einige dieser Lieder eine Quelle zur deutschen
Heldensage , in der ihnen ein fester Platz angewiesen
werden muss. Dem Skandinavier sind sie ein liebevoU

gehegtes Stück Nationalliteratur , das er als Ganzes
umfasst und beurteilt. Es ist klar, dass hier der einseitig

eingestellte Deutsche von dem allseitigen Skandinavier

in Methode und Resultaten zu lernen hat. Die Ueber-
zeugung, dass man das einzelne Lied — auch die Sigurd-

lieder, um die es sich in Deutschland meist handelt —
nur unter allgemeineren, aus der gesamten Viserliteratur

gewonnenen Gesichtspunkten beurteilen' und für die

Sigurdlieder keine Sonderbedingungen stellen darf, um
sie in das System der deutschen Heldensage einzupassen,

habe ich in früheren Ai'beiten kräftig hervorgehoben.

Um so erfreulicher ist es mir, hier ein Buch anzeigen

' Inzwischen ist im gleichen Verlag ein weiteres be-

deutsames Werk dieser Art erschienen: £. Ermatinger,
Das (lichterische KiDtsticerk. Grundbegriffe der Urteils-

bildung in der Literaturgeschichte. Leipzig und Berlin,

B. G.Teubner. 1921. VIIl, 405 S. 8°. Im Gegensatz zum
positivistischen Historismus wie zur ausschliesslich psycho-
logisch-philosophischen Methode betrachtet E. das dichte-

rische Schaffen als E r 1 e b e n. Weltanschauung des Dichters,

Stoff und Form werden nicht — mehr oder minder materia-
listisch — als starre Grössen, sondern als „Bewegung und
Wirkung organischen Lebens" gefasst. Dementspi'echend
gliedert sich dieses äusserst anregende Buch in drei Haupt-
absclmitte: das Gedankenerlebnis, das Stofferlebnis, das
Formerlebnis. Wir hoffen noch ausführliclier darauf ein-

gehen zu können.



167 1923. Literaturblatt für germaniBche und romanische Philologie. Nr. 5. 6. 168

zu können, das unter tiefem und warmem Einleben in

die Welt der Folkeviser und mit staunenswerter Be-
herrschung des Details in allen wesentlichen Punkten
zu derselben Anschauung kommt , die meine Studien
auf diesem Gebiet mich gelehrt haben.

Das Buch trägt nicht umsonst den Untertitel

:

„Versuch einer Zweiteilung des nordischen Folkevise-
materials". Es will Olriks Saxoforschungen auf anderem
Boden fortsetzen. Die Scheidung zwischen der däni-

schen durch und durch aristokratischen Eiddervise ,

einem Produkt des aufblühenden ritterlich-höfischen

Lebens des XIII. Jahrh., das erst viel später Volks-
besitz geworden ist, und der aus dem Volk erblühten
westnordischen (norweg.-färöischen) Gruppe der Käm-
pavise, die ganz in der nationalen Erzählungsliteratur

wurzelt, ist schon früher versucht, aber nie so scharf
und konsequent durchgeführt worden , wie von Ek.
Die Verwurzelung der westnordischen Viserdichtung
— einschliesslich der Sigurddichtung — in der ein-

heimischen, insbesondere der Sagaliteratur, deren Geist
und Form aus den besten Produkten dieser Viser-

dichtung uns unverhüllt entgegentritt, ist die feste

Grundüberzeugung, von der Ek zu seinen vorzüglichen

Resultaten gelangt. Es ist sehr dankenswert, dass in

dem Augenblick, wo die deutsche Forschung erneut

den alten Grundtvigschen Gedanken der direkten Um-
gestaltung alter niederdeutscher Balladen lebhaft auf-

nimmt
, ein schwedischer Kenner unter Berufung auf

keinen Geringeren als Knut Liestol den Satz aufstellt:

„deutlich ist, dass der Stil der ,Kämpavisa' eigentlich

ein Sagastil ist , in Balladenverse übertragen , und es

liegt diesen Visern auch fast ausnahmslos eine münd-
liche oder schriftliche Sage zugrunde." Diese Grund-
lage ist für uns im Augenblick wichtiger als Eks
eigentliches Schlussresultat, nämlich, dass die „Kämpa-
visa" ausnahmslos westnordischen, speziell norwegischen
Ursprungs ist, dass Dänemark und Schweden keine
einzige originale Kämpavise aufzuweisen hat.

Zum Erweis dieser Behauptung werden ein 23aar der

wichtigsten Glieder dieser Literaturgattung eingehender
Musterung unterworfen , und zwar gerade diejenigen,

für deren dänische Herkunft bisher die stärksten Gründe
zu sprechen schienen. Unter diesem Gesichtspunkt
hat sicherlich die Behandlung der Lieder von Hagbard
und Signe mit Recht den ersten Platz nicht nur in

der Reihenfolge , sondern auch in der Ausführlichkeit

der Darstellung erhalten. Denn kann bewiesen werden,
dass dieses Lied, dessen Stoff schon durch Sa.xos Lokali-

sierungen und dessen spätere Tradition innerhalb der
Viserliteratur mit allen Fasern in Dänemark verwurzelt
scheint, dennoch westnordischen Ursprungs ist, so

kann in der Tat keine dänische Kämpavise mehr als

unbezweifelt echt gelten. Ich muss mich begnügen,
festzustellen, dass der Beweis von Ek m. E. erbracht
worden ist, ohne auf den Gang des Beweises mit seinem
sehr komplizierten und nicht leicht übersehbaren Einzel-

material hier eingehen zu können. Es sei nur wegen
des Interesses für die deutsche Literatur erwähnt,
dass zweifellose nahe Beziehungen der dän.-norw. Vise
Gjurde borgegreiven zur Hugdietrichsage und -dich-

tung aufgewiesen werden, deren Stellung innerhalb der
versvickelten Geschichte der deutschen Wolfdietrich-
dichtung näher festzulegen sich sicher lohnen würde.
Für die deutsche Forschung ist das Kapitel über die

Dietrichlieder am interessantesten, weil sie entscheidend

Nachweis durch
schon in relativ

entlehnt haben.

sind für die Auffassung über Folkeviser mit deutschen
Stoffen. Auch hier hat Ek die Schwierigkeit zu über-

winden , dass gerade Norwegen das einzige skandina-

vische Land ist (ausser dem für diese Literaturgattung

bedeutungslosen Island) , das keinen Text des Liedes
liefert. Auch hier gelingt Ek der

Ausnutzung norwegischer Viser , die

früher Zeit aus den Dietrichsliedern

Ek kann auf diesem Wege sogar erweisen, dass ältere

Formen der Vise der Thidrekssaga noch bedeutend
näher gestanden haben als die erhaltenen. Von unserer

heutigen Ueberlieferung sind die färöischen Varianten

die bei weitem best erhalteneu und stehen der saga

so nahe, dass ein direkter Zusammenhang nicht zu be-

zweifeln ist. In einem Aufsatz Aj-kiv för uord. fil. 36
habe ich u. a. darauf hingewiesen, dass sich ältere,

genauer der saga folgende Fassungen der Dietrichs-

lieder erweisen lassen. Nun ist Ek der schöne Nach-
weis gelungen , dass auch der dritte und eigentlich

hauptsächlichste Teil des Bertangazuges , die Zwölf-

kämpfe und namentlich Dietrichs Kampf mit Sigfried,

samt der freundschaftlichen Abschiedsszene einmal vor-

handen gewesen sein muss. Zu seinem S. 58 f. ge-

führten Beweis wird ein Nachtrag wichtige Ergänzungen
liefern. Als älteste Form der Vise ergibt sich also

ein sehr ausführliches norwegisches Lied, das im engsten

Anschluss an die Thidrekssaga in einer den Begriff

Lied fast sprengenden Breite, mit sagamässiger Gliede-

rung in tsettir die ganze Erzählung des Bertangazuges

in Verse bringt. Man erhält ein „Sagalied", wie es

typischer nicht gedacht werden kann. Hervorgegangen
aus einem Literaturwerk ausgesprochen buchmässigen

Charakters, das vor seiner Entstehung auf dem Papier

nicht die mindesten Wurzeln im nordischen Boden
hatte, kann man auf den Punkt die Ausgangsstelle des

Liedes präzisieren. Auf der anderen Seite wird sich

schwerlich leugnen lassen, dass die Darstellung der

Thidrekssaga über den Bertangazug eine e|)isch breite

Quelle voraussetzt. Die ausgedehnten Wappenbescbrei-
bungen, der betonte Wert, der auf ritterliches Wesen
gelegt wird, die zwölf Einzelkämpfe und nicht zuletzt

die bis zur Uebertreibung geführte Ehrenfrage der

Namensnennung lassen an nichts anderes als an eine

höfisch gefärbte epische Quelle des XIII. Jahrh. denken.

Unter Ausschaltung jeder Möglichkeit einer nieder-

deutschen Balladentheorie muss vielmehr die einfache

Reihe festgelegt werden. Deutsches Epos der ersten

Hälfte des XIII. Jahrb., die Saga Mitte des XIII. Jahrh.

— die Umbildung zur Vise in Norwegen, von Ek sicher

mit Recht noch ins Ende des XIII. Jahrb. gesetzt —
die Verbreitung nach Westen, Süden und Osten. Dieser

Ausbreitungsprozess muss in der ersten Hälfte des

XV. Jahrh. vollzogen gewesen sein, da nach Eks Nach-

weis die schwedische Dietrichskronik, die er ca. 1425
ansetzt, durch das Dietrichslied bereits beeinflusst ist.

Kenntnis des Liedes für die gleiche Zeit auf den

Färöern habe ich in dem genannten Aufsatz wahr-

scheinlich gemacht.

Auf weitere einzelne Punkte einzugehen, verbietet

sich hier. So wichtig die Resultate Eks sind, so darf

man daneben nicht vergessen, dass nur eine richtige

methodische Behandlung des Stoffes sie hervorbringen

konnte. Auch hierin ist viel versehen worden , dass

man die Viser mit den schrifthch-kunstmässigen Quellen

unserer deutschen Heldensage gleich behandelte. Die
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Terminologie der Schriftliteratur wie Urtext , Inter-

polation, Abhängigkeit usw. hat viel Verwirrung gestiftet.

Dem gegenüber lehrt das Eksche Buch eindringlich, dass
hier ganz andere Massstäbe anzulegen sind , dass die

Vise sich in eine Reihe von scharf umgi'enzten Einzel-

motiven zerlegt , dass diese Einzelmotive in Prägung
und Wortlaut sehr starr , in ihrer Zusammenordnung
äusserst leicht beweglich sind. Die Folge ist , dass
jeder Text ein Stück Urtext sein kann und dass es

grob gesagt keine besseren und schlechteren Lesarten
gibt. Die Methode der Forschung wird dadurch fest-

gelegt auf eine Kombination von Stoffgeschichte und
Motivgeschichte , indem sie einen möglichst weiten
Ueberblick über die Verbreitung eines Motivs zu er-

reichen sucht und dann den Punkt bestimmt, von dem
aus stofflich diese Verbreitung ausgegangen ist.

Stelle ich noch fest, dass es Ek gelungen ist, den
spröden und diffusen Stoff in eine geschlossene und
gut übersehbare Darstellung zu zwingen , so glaube

ich einen leidlichen Eindruck des Buches gegeben zu

haben.

Greifswald. H. de Boor.

H. L. Mencken, The American Language. A Preliminary
Inquirv into the Development of English in the United
States! New York, Alfred A. Knopf. 1919. X + 374 S.

gr. 8". Preis 5 $ gebunden.

Während Germanisten und besonders Romanisten
schon lange die grossen Möglichkeiten erkannt haben, die
das Studium der modernen Dialekte nicht nur für ihre
Sonderforschung, sondern auch für die allgemeine Sprach-
wissenschaft bietet, will es manchmal scheinen, als ob die
Anglisten auf diesem Gebiete eine weniger rege Tätigkeit
entfalten. Und doch stehen sie alle vor einem Material,
das noch ganz anders als die deutschen oder romanischen
Einzeldialekte zur Erforschung sprachlicher Sonderprobleme
und zum Nachdenken über sprachliche Prinzipienfragen
anregen könnte — vor der grossen Erscheinung der
„amerikanischen Sprache", des in den Vereinigten Staaten
gesprochenen Englisch , das sich sozusagen vor unseren
Augen entwickelt und umgestaltet.

Zwar hat die am 19. Febr. 1889 unter J. J. Child be-
gründete American iJidlnt Sociefi/ in ihren Veröffentlichungen,
die in Europa leider nicht genügend bekannt sind, sehr Be-
achtenswertes geleistet; aber diese Beiträge beschränken
sich zumeist auf das Studium von Einzelfragen, auf Mono-
graphien provinzieller und örtlicher Verschiedenheiten i-i

La,ut und Wortschatz. So gibt es heutzutage tatsächlich
kein grösseres wissenschaftliches Werk, das das ameri-
kanische Englisch zum Gegenstande einer weitausholenden,
zusammenfassenden Untersuchung macht ^ Um diese Lücke
einigermassen auszufüllen, liat H. L. Meneken sich ans Werk
gemacht und in vorliegendem stattlichen, schön ausge-
statteten Bande alles zusammengetragen , was zur Be-
urteilung der „amerikanischen Sprache" in Betraeht
kommen kann.

H. L. Meneken (geb. 12. Sept. 1880 zu Baltimore) ist

friesisch-sächsischer Abstammung. Manche seiner Vorfahren
waren Gelehrte , Universitätsprofessoren zu Leipzig und
Wittenberg, und einer seiner Ahnen, Dr. Anastasius Ludwig
Meneken, wurde durch seine Tochter Wilhelmine Luise
Bismarcks Grossvater. Er war lange Zeit an der Bultimore
Sun als Kritiker tätig und ist seit 1914 Mitherausgeber des
Smart Set. Meneken gilt als einer der geistreichsten Kritiker
des heutigen Amerika: zu seinen Veröffentlichungen zählt
eines der ersten Bücher, die über Shaw geschrieben wurden
(George Bernard Shaw. Eis Flays, 190.5), und zwei Bücher

' Am bekanntesten ist wohl E. D. Thorntons treff-

liches American Glossary, 2 Bde., Philadelphia und London
1912. — Ein neueres Werk ist Calvin C. Lewis, A Hand-
hook of American Speech, Chicago 1916 (Lautlehre: vgl. Verf.
S. 2.35, Anm.).

über Nietzsche (The Gist of Niet.-achc und Tlic Philosnphi/ of
Friedrich Nietzsche, 1908, Umarbeitung 1913, das von manchen
als das beste Buch in englischer Sprache über Nietzsche
betrachtet wird >. Das Material des vorliegenden Buches
geht auf Sammlungen zurück, die im Laufe vieler Jahre
sich anhäuften, und die vorhandene Sonderliteratur, von
der am Schlüsse des Buches ein umfangreiches Verzeichnis
mitgeteilt wird, ist gewissenhaft benützt worden. Alles in
allem ist das Buch, auch wenn .es von keinem Philologen
und nicht für Philologen geschrieben ist, eine Leistung,
die der Aufmerksamkeit der Sprachforscher wohl wert ist.
Beim grossen Publikum hatte es einen guten Erfolg: die
erste, nur in 1500 Exemplaren gedruckte Auflage war als-
bald vergriffen, und eine zweite ist gegenwärtig in Vor-
bereitung. Dem Philologen werden ja manche der Er-
klärungen und Aufstellungen, die Meneken zur Formen-
lehre und Syntax macht, vom Standpunkt der historischen
Grammatik aus anfechtbar erscheinen, und einige der
neueren Ergebnis.se der Sprachwissenschaft sind ihm fremd
feblieben. Aber gerade der Philologe wird an dem Buch
ie scharfe Beobachtungsgabe, die grosse Zuverlässigkeit

des Materials und die umfangreiche Dokumentierung zu
schätzen wissen. Es ist eines der „amerikanischsten" Bücher,
die man sich denken kann, grosszügig in der Auffassung
und frei von Pedanterie. Obwohl der Verfasser die heimat-
liche Rede- und Schreibweise warm verteidigt, schreibt er
ohne Voreingenommenheit gegenüber dem englischen
Sprachgebrauch.

In seiner Einleitung überprüft Verf. die vorhandene
Literatur über amerikanische Spracheigentümlichkeiten.
Dabei wendet er sich mit Recht gegen jene engen Auf-
fassungen des Begriffes „Amerikanismus" , als deren
schroffster Vertreter Tb. R. Lounsbury gelten kann, der
nur den von der englischen Schriftsprache abweichenden
Schreibgebrauch des gebildeten Amerikaners als „Ameri-
kanismus" betrachtet. Auch jene Kriterien, die der Reihe
nach von J. Pickering (A Vocabidarij or Collection ofWords
and Phrases lehich have heen supposed tu be peculiar to the
United States, Boston 1816), J. R. Bartlett {A Glossary of
Words and Phrases usuaUi/ regarded as 2'eculiar to the United
States, New York 1848, • 1877), W. C. Fowler (Tlie English
Languaqe, New York, ^ 1855), Schele de Vere (Americanisms

:

the English uf the New World, New York 1872). J. S. Farmer
{Americanisms Old and Neu; London 1889). Thornton (An
American Glossary, Philadelphia und London 1912) u. a. als
Kennzeichen der „Amerikanismen" aufgeführt wurden, lehnt
Verf. als zu enge ab, da sie sich meist zu ausschliesslich auf
den Wortschatz beschränken. Zum Begriff des „Ameri-
kanismus" gehören aber ebensogut Aussprache und Sprach-
melodie wie Formenlehre und Syntax. Die Beurteilung
aller Abweichungen des „Amerikanischen" vom Englischen
ist stets unter den Gesichtspunkt jener allgemeinen Ten-
denzen zu stellen, die sich seit den frühesten Zeiten in der
amerikanischen Redeweise ausgeprägt haben, die mutwillige
Verachtung von Regel und Präzedenzfall, seine im Ver-
gleich zum Englischen nocli grössere Leichtigkeit, neue
Worte und Wendungen aufzunehmen, neue Redensarten
mit schon voi-handenem Material zu formen. Dies gilt für
die gesamte amerikanische Volkssprache, die sich über das
ganze weite Land hin erstreckt und deren grosse Ein-
heitlichkeit viel mehr in die Augen springt als ihre lokale
Verschiedenheiten; unter diesen grossen Gesichtspunkten
kann auch von eigentlichen amerikanischen Dialekten nur
in sehr beschränktem Masse die Rede sein.

Ein erster Hauptteil führt „die Anfänge des Ameri-
kanischen" vor. Zunächst den neuen Wortschatz . wie er
sich in der frühen Kolonialperiode entwickelte. Entlehnungen
aus den Indianerdialekten, aus der Sprache der französischen,
holländischen und spanischen Nachbarn, aus den Neger-
dialekten dringen in die Sprache ein, manche davon durch
seltsame Volksetymologien umgestaltet. Charakteristischer
sind jene Wortschöpfungen, die von der sozialen Unter-
schicht aus engli.schem Wortmaterial geformt wurden, Neu-
bildungen, in denen sich der künftige amerikanische Volks-
charakter schon erkennen lässt, seine kühne, etwas groteske

' Ueber Meneken vgl. den gut orientierenden Aufsatz
von F. Schönemann im Literarischen Echo, 1921, Sp. 586—589,
sowie einige grotesk-kritische Bemerkungen von "Owen
Hatteras" in Pistols for Two. New York 1917.

12
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Einbildungskraft, seine Autoritätsverachtung, sein Mangel
an ästhetischem Feingefühl, sein bizarrer Humor. Zumeist
handelt es sich um Benennungen von Dingen aus Tier-
und Pflanzenreich, der Landschaftsmerkmale und sonstiger
Begriffe, die mit der primitiven Lebensweise der frühen
Kolonisten zusammenhängen'. Von den sozial Höher-
stehenden werden gleichzeitig und etwas später viele Neu-
bildungen mehr abstrakten Inhalts meist im Anschluss an
lateinische Grundwörter versucht, um die manchmal mit
Wort und Feder viel gestritten wurde. Oft handelt es
sich hierbei tatsächlich nur um Wiederbelebung älterer,
seltenerer englischer Wörter, ohne dass dies den Neu-
schöpfern zum Bewusstsein kam-. Auch der Vorgang der
Bedeutungsveränderung lässt sich häufig beobachten. Creek,

engl. .Seitenarm eines Flusses, Bucht' bedeutet amer. ,Fluss'
überhaupt; com (ursprünglich ijif7/a« cor») bezeichnet ,Mais',
nhoe die verschiedensten Arten der Fussbekleidung , störe

jeden, auch den kleinen Kaufladen^. Sehr begünstigt
wurden diese wortbildenden Einflüsse durch die verhältnis-
mässige Isoliervme, der das Land von etwa 1640 bis 17.50

ausgesetzt war; der schwierige Verkehr mit dem Mutter-
lande beförderte die Entwicklung eines eigenen Sprach-
gebrauches.

Im Laufe der Zeit jedoch zeigte es sich, dass zwei
Umstände der sprachlichen Sonderentwioklung in den Ver-
einigten Staaten entgegenwirkten: einmal innere, politische
Streitigkeiten, zum andern der Mangel einer amerikanischen
Nationalliteratur. Hinneigung zu England oder Hinneigung
zu Frankreich Hessen ein gemeinsames Nationalgefühl nur
langsam aufkommen. Erst mit dem Kriege von 1812— 14
setzt die stetig fortschreitende Entwicklung eines ameri-
kanischen Volksbewusstseins ein. Andrew Jackson, der
Sieger von New Orleans (181.5), gewalttätig, ungebildet,
englandfeindlich, ist der erste typische Vertreter des neu-
ervvachten Amerikanertums. Die feindselige Haltung, die
die englische Kritik bis tief ins 19. Jahrhundert hinein
allen amerikanischen Literaturerzeugnissen entgegenbrachte,
bewog lange Zeit hindurch die besten der amerikanischen
Schriftsteller, sich dem englischen Sprachgebrauch und
literarischen Stil folgsam anzupassen. Schliesslich aber
wirkte diese englische Scheelsucht als Ansporn, sich um
englische Muster und Meinungen nicht mehr zu kümmern.
So trug das Mutterland indirekt und ohne es zu wollen
zur Schaffung eines amerikanischen Literaturstils bei. In
der gesprochenen Sprache aber war die Entwicklung natür-
lich viel rascher fortgeschritten. Der ständig anwachsende
Strom von Einwanderern, von denen viele auf wenig hoher
Kulturstufe standen, die brutalen Forderungen des tätlichen
Lebens, das den Kolonisten des mittleren und fernen Westens
so rauh anfasste, das Gemisch fremder Sprachen, das in den
gro.ssen Städten gehört wurde, — diese und ähnliche um-
stände trugen dazu bei, die dem Inselenglisch innewohnenden
konservativen Neigungen aufzuheben. Ein Ueberfluss
sprachschöpferischer Energie wurde frei. Parlamentdebatten,
Zeitungen, politische Schriften, nicht zuletzt die volks-
tümliche humoristische Literatur sind die Quellen, in denen
diese wichtige Entwicklungsperiode des werdenden „Ameri-
kanisch" sich spiegelt, und Mencken hat mit viel Glück

' Z. B. bull-frog, lu/htning-bufi ; egg-plant, huckle-hcrry;

bluff, branch, diiide, noich, riiu u. ä.
" Mit der Datierung

scheint sich Verf. hier hauptsächlich an Thornton, a. a. O.,

zu halten, der mir nicht zugänglich ist. Das N.E.D. ist

hier teilweise nicht vollständig. — Eine eingehende wissen-
schaftliche Bearbeitung dieses frühen kolonialen Wort-
schatzes dürfte wohl noch lohnende Ausbeute liefern.

- Verf. führt hier u. a. auf: to ailvocate, to appreciate,
1o helilfle, to demoralixr, to locate. to prociress. Eine genauere
Nachprüfung aller Angaben ist mir leider auch hier un-
möglich ; doch hebt auch das N.E.D. bei den genannten
Wörtern amerikanischen Ursprung oder Gebrauch hervor.
Von Amerlkanismen im eigentlichen Sinne des Wortes ist

natürlich auch dann zu sprechen, wenn die Wörter zwar
englischen Ursprungs sind . aber erst in Amerika zur all-

gemeinen Anwendung gelangten und von da wiederum
nach England zurückkehrten.

^ Durch spätere englische Wechselbeziehungen er-
geben sich Neigungen, den ursprünglichen, englischen Ge-
brauch wiederherzustellen; so sind heutzutage die eng-
lischen Unterscheidungen von shoe und boot, störe und shop
wieder ziemlich verbreitet.

aus diesen Quellen geschöpft. Im einzelnen sind die Wege
der Sprachbereicherimg hier dieselben wie in der früheren
Kolonialperiode, aber die Neubildungen sind viel zahl-
reicher, bunter und anschaulicher, oft auch derber und
grotesker. Die Grenzen zwischen den sozialen Schichten
beginnen sich zu verwischen. Ausdrücke der Umgangs-
sprache, Slang und Vulgarismen sind schwer zu scheiden.
Als Beispiele, an denen die sprachschöpferischen Leistungen
des „Amerikanischen" besonders klar wird, verweist Ver-
fasserauf das Gebiet des sich mächtig entfaltenden Eisenbahn-
wesens, auf die Politik, die in der amerikanischen Demo-
kratie von allem Anfang eine viel grössere Rolle spielte

wie im europäischen Volksleben, und — lost bnt not hast —
auf die mit dem Trinken und der Getränkbereitung zu-

sammenhängenden Begriffe. Auf Englisch heisst das
Sicherheitsgitter vorn an der Lokomotive pJouijh, und die

Weiche (Schienenkreuzungl ist rrossinfi-phiti'. Die auf grö.sste

Anschaulichkeit gerichtete Einbildungskraft des Ameri-
kanischen erfindet dafür voic-catclier und frog. Aus der
Sondersprache der Politiker sind in die amerikanische Volks-
sprache unzählige Ausdrücke eingedrungen, wie cauciis,

IcDid-slide, gerrymaiidei; macliine, mngivump), p)]atform. Den
sprachschöpferischen Talenten von Schenkkellnern und
Abstinenzlern verdankt man Neubildungen wie Cocktail und
higli-ball; giiiqer-ak. miitends und andere soft-drinks.

Neue Einwanderer bringen neue Wörter aus ihrem
eigenen Wortschatz in die Sprache: Deutsche', Iren.

Chinesen. Später kommen dann die Ostjuden -, die Italiener '.

die Slawen.
Nachdem auf diese Weise das Material des ameri-

kanischen Englisch in seinem geschichtlichen Werdegang
gesichtet ist, geht Verf. dazu über, den gegenwärtigen
Sprachgebrauch und seine Tendenzen festzustellen. Zunächst
gibt er einen ins einzelne gehenden, von trefflichen Listen
unterstützten Vergleich des modernen englischen und
amerikanischen Sprachgebrauchs in bezug auf Wortschatz,
Gebt auch von Titeln, verpönten Wörtern und Euphemismen.
Er stellt fest, dass trotz aller Strömungen, die von der
gegenseitigen Beeinflussung des Englischen und Ameri-
kanischen Zeugnis ablegen, die auseinanderstrebenden
Kräfte entschieden überwiegen, so z. B. die Abneigung des

Demokraten gegen „feine" Sprache, der bizarre Humor,
die Gabe der glücklichen Metapher, vor allem aber der
ewige Zustrom fremdsprachlicher, wenig gebildeter Ein-
wanderer, durch die der Aufstieg der niederen Volkssprache
in höhere Schichten bewirkt wird. Auch hier bietet Mencken
reiche Beispiele unzweifelhaften amerikanischen Sprach-
gebrauches. Vom methodischen Gesichtspunkt aus wären
aber hier die etwa gleichlaufenden Strömungen in der

volkstümlichen Sprache Englands stärker hervorzuheben
gewesen*.

Um die heutige amerikanische Vulgärsprache fest-

zustellen, dafür stand dem Verf. eine interessante Vor-
arbeit zur Verfügung. Im 16. Bande (Nr. 2) des University

' Ihrem Einfluss auf das Amerikanische widmet
Mencken verhältnismässig wenig Raum. Besonders in

syntaktischer Beziehung wäre hier wohl noch manches zu
gewinnen. Es erscheint mir z. B. sehr wahrscheinlich, dass

die amerikanische Wendung « quarter of ten (engl.: to teti)

mit dem deutschen ein Viertel auf l()i' in Zusammenhang
zu bringen ist.

- Ihrem Einfluss .ist z. B. der wohl von der New
Yorker Bowery ausgehende Uebergang von [e :| zu [oi] zu
verdanken in AVörtern wie hird, u-nrld. journiil usw.

•' Zur Umformung des Englischen im Munde italienischer

Immigranten vgl. den kurzen Beitrag des Referenten in

Neuere Sjiroehen '28, 164—168 .ItaUcnisch-Ämerikanisches'.
* So macht die Verwechslung von shall und will doch

auch in England immer grössere Fortschritte. Die nach-
gestellte Präposition {irherc are iche atf) oder die Wendung
7 havc no doubt but titat sind vollkommen einwandfrei. Die
Konstruktion 'one feels like an atom u-hen he begins to revieir

li i s own life and deeds' scheint auch in England immer mehr
an Boden zu gewinnen (vgl. Wendt. Synta.r I, 287). This

here usw. ist zweifellos ein gemeinenglischer Vulgarismus.
Aehnlich mit der Aussprache. [b9:.ia] statt [b9;d] ist ein

Amerikanismus; aber Bildungen mit parasitischem r wie
Cuba-r, vanilla-r u. ä. stehen mit gemeinenglischem iim-

brella-r, idea-r of auf einer Stufe (vgl. Jespersen, Pho-
netik 8. 76).
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of Missouri Bulletin, Educational Series No. 9, Januar 1915,
hat Professor W. W. Charters auf Grund umfangreichen
Sammelmaterials die gewöhnlichsten Verstösse neun- bis

fünfzehnjähriger Schulkinder im schriftlichen und münd-
lichen Gebrauch ihrer Muttersprache aufgezeichnet und all-

gemeine Grundsätze daraus abgeleitet. Ueber die Hälfte
der mündlichen Verstösse bezogen sich auf Gebrauch und
Form des Zeitworts; ausserdem waren die doppelte Ver-
neinung und die Ersetzung des Adverbs durch das Adjektiv
stark vertreten. Als weitere gedruckte Quelle volks-
tümlichen Sprachgebrauchs benutzte Verf. die ungemein
charakteristischen Baseballgeschichten des Chicagoer Be-
richterstatters King W. Lardner

( You knoir me al, New
York 1916). — Wiederum stellt Mencken ausführliche Listen
und Tabellen vulgärer Verbal- und Pronominalformen auf;
manche seiner Erklärungen (besonders zum Verbum) sind
aber vom philologischen Standpunkte aus einer Nach-
prüfung bedürftig '.

Ein von aller Polemik freier Abschnitt über ameri-
kanische Kechtschreibung ist besonders in seinem histo-

rischen Teile lehrreich. Ein Kapitel über amerikanische
Personen- und Ortsnamen beleuchtet das sprachschöpfe-
rische Verfahren des „Amerikanischen" auf einem zu wenig
beachteten Gebiet. Gerade die Ortsnamen mit ihren wohl-
lautenden indianischen oder spanischen Formen, ihren Ver-
stümmelungen aus dem Französischen, ihrem derben, ja

geschmacklosen Immigrantenhumor, ihren oft läppischen
Wiederholungen aus der europäischen Geographie und
ihren berühmten Namen aus der ganzen Weltgeschichte
geben ein treffliches Bild von der ganzen Buntheit der
kulturgeschichtlichen Einflüsse, die bei der Erschliessung
des Landes tätig waren. Auch die Personennamen ge-
währen einen tiefen Blick in die soziale Gliederung der
Bevölkerung. In England sind die vier verbreitetsten
Namen Smith, Junes, Willimns und Taylor (Miller gehört
nicht zu den fünfzig häufigsten); in New York stehen
Smith, Broten, Miller an der Spitze, Murphp und Meyer
folgen.

Kürzere Bemerkungen über das amerikanische Sprich-
wort, über Slang und „die Zukunft des Amerikanischen"
beschliessen das inhaltsreiche Buch. Das Ausdehnungs-
bestreben und die Lebenskraft der amerikanischen Sprache
zeigen sich in dem bedeutenden Einfluss, den sie in Canada
trotz aller englischen Gegenströmungen ausübt. Auf-
fallender noch ist ihre unleugbare Einwirkung auf Australien
und den asiatischen Orient. Nach achtjähriger Besetzung
der Philippinen sprachen 10 "o der Eingeborenen ameri-
kanisches Englisch; nach der viel längeren englischen
Herrschaft in Indien sprechen nur 1 "o der Eingeborenen
Englisch -.

' Für die amerikanische Phonetik ist hier manches zu
gewinnen. So die weit um sich greifende Erweichung des
zwischenvokalischen t zu d und sein schliesslicher Schwund;
z. B. that's heiter > [tes:'beda], let us > [leas] und [lesij.

Oder die HinzufUgung eines [e] an die verschiedensten
Wortausgänge: that leay > ['dseta'wei], this icay > ['dise'wei].

Ob bei dieser letzteren Erscheinung wohl an den Einfluss
der italienischen Immigrantensprache zu denken ist, die
konsonantisch auslautende einsilbige Wörter gern mit
einem [aj-Abklang versieht?

- Vom Verf. zitiert nach J. F. Healy, The American
Language [Vortrag], Pittsburgh 1910. Healy spricht von
einer 150jährigen englischen Hevrsohaft in Indien, was
natürlich sehr ungenau ist: Oudh wurde erst 1856 anektiert,

andere Eroberungen sind noch später. Die geringe Ver-
breitung des Englischen in Indien hängt eng mit dem
niedrigen Stand der Volksbildung im allgemeinen zu-

sammen. Herr Geheimrat J. JoUy (Würzburg) hatte die

Freundlichkeit, mir zu dem wichtigen Punkte folgendes
aus Galt, Report on ihe C'ennus of Inclia 1911, S. 299, mit-
zuteilen: "In the whole of India 1,7 million persons are
literate in English. Of every ten thousand persons of

each sex, 95 males and 10 females possess this knowledge . . .

Although the proportion of English-knowing persons is

very mall amongst the Hindus, taken as a whole, it is

offen very high amongst some of the superior castes. In
Bengal nearly two-fifths of the Baidyas males and one-
fifth of the Brahman and Kayassha males are literate in

English, and in Madras the proportion of Tamil Brahmans

Um der amerikanischen Volkssprache auch literarische

Geltung zu verschaffen, tut eines not: ein Dichter von
hoher Begabung, der all diesen Formen, die jetzt noch roh
oder komisch scheinen, den Adel der Poesie verleiht, etwa
so wie die Dichter der keltischen Renaissance den an sich

viel weniger bedeutenden anglo-irischen Dialekt durch den
wunderbaren Zauber ihrer Werke verklärt haben.

Dresden. Walther Fischer.

Nachtrag. Inzwischen liegt von Menckens Buch
die Second Edition, Revised and Enlarqed, New York, A. A.
Knopf, 1921, vor, die nunmehr auf XVII + 492 Seiten an-
gewachsen ist. Im Vorwort gibt der Verfasser über die

zalüreichen Aenderungen Rechenschaft, die er in der 2. Auf-
lage vorgenommen. Beträchtlich erweitert wurden be-

sonders die Abschnitte über die „Strömungen im Ameri-
kanischen Englisch", „Heutiges Englisch und Amerikanisch",
amerikanische Rechtschreibung und Eigennamen. Dagegen
blieben die Abschnitte über Grammatik und Aussprache
des amerikanischen Englisch in der Hauptsache unver-
ändert. Ein Anhang bietet einige zusammenhängende Bei-

spiele der amerikanischen Vulgärsprache, längere Aus-
führungen über die nichtenglischen Dialekte der Ver-
einigten Staaten (Deutsch, Französisch, Spanisch, Yiddisch,
Italienisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Holländisch.
Isländisch, Griechisch und Slavische Sprachen), sowie einige

besonders volkstümliche Sprichwörter und Redewendungen.
Dem amerikanischen War-Slang, der infolge der natürlichen
Anpassung an das englische Vorbild nicht sehr produktiv
war, wird S. 368—371 ein Abschnitt gewidmet. — Für
bibliographische Zwecke ist die Bemerkung von Wichtig-
keit (S. XIV), dass R. H. Thorntons reiches handschrift-

liches Material für eine zweite Auflage seines American
Glossary der Bibliothek der Harvard Universität übergeben
wurde, weil die hohen Druckkosten gegenwärtig keine
Veröffentlichung gestatten. Auch das „Vocubularij of the

A. E. F.^ von E. A. Hecker und Edmund Wilson, Jr.

(= Wortschatz der amerikanischen Truppen im Weltkrieg)
ist noch nicht gedruckt (S. 369). Die bibliographischen
Listen am Schlüsse des Buches wurden erweitert und über-
sichtlich angeordnet. Erwähnt seien von den Neuerschei-
nungen: The PronuHL-iatioii of Standard English in America,
New York 1919, und G. M. Tucker, American, English, New
York 1921.

Philipp Aronstein, John Donne als Dichter. Ein
Beitrag zur Kenntnis der englischen Renaissance. Halle,

M. Niemever. 1920. 101 S. 8". (Sonderabdruck aus
Anglia ^XLIV (XXXÜ), 2.

Aronstein ist zu Donne beim Studium Ben
Jonsons gekommen, zu dessen besten Kennern er ja

anerkanntermassen gehört. Seit R. Browning den

metaphysischen Dichter neu herausgegeben und so

hoch gehalten hat, ist diesem auch in Deutschland

wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt worden ; die

beste Neuausgabe der Gedichte ist die von J. C.

who are so is also about one-fifth. Of the major provinces,

the knowledge of English is most widespread in Bengal.

where about 2 per cent. of the male population can read

and write it. Bombay comes next and then Madras. In

all other provinces the proportion is less than 1 per cent. . . .

A comparison with the corresponding figures of the last

census shows that the knowledge of English is spreading

very rapidly ; the total number of Euslish-knowing persons

is greater by nearlv 50 per cent. than it vras in 1901."

Da die Gesamtbevölkerung des indischen Reichs 1911 auf

315 Millionen geschätzt wurde, so sind also noch weniger
als l°'o "literatr in English"; doch kommen zu den wenigen,
die Englisch lesen und schreiben können, noch viele, die

wenigstens etwas Englisch verstehen und sprechen. Der
von Healy gemachte Vergleich ist also nicht unbedingt
stichhaltig; die örtlichen Verhältnisse sind beiderseits zu

verschieden. Besonders wichtig aber ist, dass Englisch

sich auch in Indien immer rascher verbreitet.
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Grierson, 2 vis., Oxford 1912. Aronsteins Schrift, mit

der bei ihm gewohnten philologischen Gründlichkeit

verfasst, behandelt im wesentlichen die Bedeutung des

Dichters, aus dem Leben und aus der Persönlichkeit

zu verstehen; es ist auch hier wieder des Verfassers

tiefes Verständnis für die behandelte Persönlichkeit

wahrzunehmen und seine richtige Beurteilung derselben.

Von Donnes, des glänzenden scholastischen Dialektikers,

Satiren, Liedern, Sonetten, Elegien, Versbriefen und
Gelegenheitsdichtungen sagt er abschliessend : „Weil
Donnes Poesie im letzten Grunde die starke und auf-

richtige Kundgebung einer grossen Persönlichkeit ist,

deshalb greift sie trotz aller scholastischen Einkleidung

und des metaphj-sischen Beiwerks über die Jahr-

hunderte hinaus in unsere Zeit und ist heute noch
lebendig."

Nürnberg. R. Ackermann.

Kurt Glaser, Zum Bedeutungswandel im Fran-
zösischen. Ergänzende Skizzen zu Nyrop, Grammaire
historique de la langue fran^aise IV. Marburg in Hessen,
N. G. Elwert. 72 S.

Vorliegende, Behrens gewidmete Studie, eine

Ergänzung zur ,Semantique', die als vierter Band von
Nj'rops Grammaire historique de la langue fran^aise

erschienen ist, stellt sich zur Aufgabe, gewisse Lücken
dieses Werkes auszufüllen und die von Nyrop (wohl

mit Absicht) nicht hei-angezogenen Dialekte semantisch

zu verwerten. Nachdem Verfasser die bedeutungs-

geschichtlichen Arbeiten von Lehmann, Darme-
steter, Breal, Morgenrot, Jaberg usw. kui'z

besprochen, beschäftigt er sich eingehender mit N y r o p s

grundlegendem Werke, an dem er die Ablehnung des

historischen und die Bevorzugung des psychologischen
Standpunktes rühmt, die Nichtbeachtung subjektiver

Momente und die Vernachlässigung des rein volks-

tümlichen Elementes in der Sprache jedoch rügt. Von
dem bei NjTop angeführten ehret icn ausgehend, be-

spricht Verf. den (meist pejorativen) Bedeutungswandel
verwandter Wörter in den Mundarten : apöire. par-
roissien, Saint, atttechrist, hnguowt, catholicjue. Bei

ehreticn vermisse ich den semantisch wichtigen Hinweis
auf die Scheideform creti7i (vgl. REW Nr. 1888).
Zu Saint „Bild" vgl. die parallele Bedeutungsentwick-
lung von alem. Helge (Heilige) = Bild (0. Weise,
Unsere Mundarten, S. 112). Pejorative Färbung be-

kommen nach dem Verf. familiär und dialektisch auch
Wörter wie citoijen, dient, indien, ouvrier, peldn,

pelerin, gihier, oiseau, moineau usw. Zu oiseaii liefert

neben dem Deutschen das Spanische {pajaro) Beispiele

zur Bezeichnung verschiedener Charaktertypen. (Vgl.

Riegler, Das Tier im Spiegel der Sprache, S. 99).

Unter den folgenden Beispielen sei hervorgehoben
h<m = solvable, riche. (Einen Verlust seines ethischen

Gehalts zeigt auch span. hucno in der Fügung huena
moza „hübsches Mädchen".) Zu plufsique „Zauberei"
vgl. noch jetzt engl. j)hjsieinn „Arzt" '. Zu latiner =

' Wir pflegen über die Zauberpossen der Medizin-
männer in den Indianergeschichten zu lächeln, vergessen
dabei aber, dass ,wir selbst unbewusst gar oft beim Arzt
ein überirdisches Können voraussetzen. Ist das katarrha-
lische Dämchen, das erst nach langem Bitten von seinem
Hausarzt die Bewilligung zum Besuche des Tanzkränzchens
erhält und sich anf Grund dieser erbettelten Erlaubnis vor

faire le beau parleur vgl. man deutsch parlieren und
franz. hübler „prahlen" (aus span. hablar „sprechen").

Wer mit fremdklingenden Wörtern herumwirft, macht
sich dem Mann aus dem Volke verdächtig. Zu der

optimistischen Bedeutungsentwicklung von afrz. en-

latine = qui parle bien vgl. die zahlreichen Analogien
im REW. Nr. 4927 s. v. latinus (z. B. altital. la-

tino „verständlich", span. laclino „sprachenkundig,
schlau" usw.).

Die folgenden Beispiele von Bedeutungsverengung
zeigen das Weiterleben altfranz. Sprachgebrauches in

den Mundarten. Zu soül in der ursprünglichen Be-
deutung „satt" vgl. prov. sadol, das beide Bedeutungen,
„satt" und „betrunken", vereint. (Vgl. REW. Nr. 7620
s. V. satullus). Es sei hier übrigens auf die In-

konzinnität in der Bedeutungsentwicklung dieses Wortes
aufmerksam gemacht. Dem Hungerstillen entspräche
das Durststillen, nicht aber das „über den Durst"
trinken. Es ist kulturhistorisch interessant, dass die

Sprache wohl für das Sattsein des Magens, nicht aber
der Kehle ein eigenes Wort besitzt. — Zu prov.

viando ..Speise" stellen sich span. vianda, ital. viranda
in derselben Bedeutung. Zu dial. bramer (ohne accent
circonfle.xe) in der allgemeinen Bedeutung

,
brüllen"

stimmen die p3Tenäischen Sprachen {bra»ia7-). Ihre

altfranz. Bedeutung haben in verschiedenen Mundarten
bewahrt Wörter wie ataler, ins, poussin, cueillir,

diffamer, voyage, parlenient, curieux, dechaux (vgl.

ital. scedso), anuit (aujourd'hui). Ferner hat sich die

im älteren Französisch gebräuchliche synonymische Ver-
wendung von pjlicr und ployer noch in einigen Mund-
arten erhalten. artiste lebt dialektisch in der Be-
deutung „Tierarzt" weiter {artiste reterinaire). Die
frühere Synonymität von artiste und artisan findet sich

noch heute in der ital. Volkssprache, (artista =
artigiano). — Sehr verdienstlich ist die Beleuchtung
des vieldeutigen chose und des davon gebildeten choser.

Zu choser = faire la chosette = coire vgl. ital. ab-

biumo fatto le nostre cose. Zur Verwechslung von
estoniac einerseits mit cwur, andererseits mit poitrine

vgl. Jaberg im Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. u. Lit.

Bd. 13t), S. 96 if., und Meringer in Wörter und
Sachen, Bd. 3, S. 96 ff. Ueber coiur = foie, foie =
poumon vgl. meinen Artikel „Leber = Seele im Roma-
nischen" (Neuere Spr., Bd. 30, S. 126, Anm. 1, 2, 3.

Sehr zu begrüssen ist das folgende Kapitel, das

den phraseologischen Gebrauch von faire untersucht.

Hierbei betont Verf. mit Recht die Notwendigkeit der

Scheidung des Phraseologischen nach Sprachgruppen
und Sprachschichten. Er zeigt uns im folgenden, wie

termini technici Gemeingut der Sprache werden (z. B.

fatre eau), wie ferner einzelne Redensarten gefühls-

mässig unterschieden werden müssen (z. B. das modern-
aifektierte faire flores von kindersprachlichem faire

joujou). Es wird sodann die Wichtigkeit des stili-

stischen Moments betont und dargetan, wie faire zur

Wiedergabe stilistischer Nuancen verwendet wird (z. B.

Ironie, belegt mit einem Beispiel aus Moliere).
Fernerhin wird gezeigt, wie aus dem Charakter der

Unbestimmtheit, der diesem Verbum anhaftet, sich zwei

weitere Momente ergeben, nämlich a) die Undeutlieh-

jeglicher Erkrankung gefeit wähnt, nicht eine solche Uu-
bewusst-Zaubergläubige? Vgl. dazu katal. metzitier = Gift-

mischer, Hexenmeister.
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keit (z. B. faire un discours, faire im livre usw.),

b) die Doppel- oder Mehrdeutigkeit, z. B. faire un
(lejcuner, das sowohl „ein Mittagessen bereiten" wie

auch „ein M. einnehmen" bedeuten kann. Die er-

staunliche Elastizität dieses Allerweltzeitwortes , das

auch häufig als verbum vicarium erscheint, verfülirt

manche Schriftsteller zu stilistisch unschönen Wieder-
liolungen und Häufungen, von denen Verf. zahlreiche

Beispiele gibt (vom 16. Jahrh. bis auf die Gegenwart).

Schliesslich wird der umschreibende Gebrauch von

faire (z. B. faire reflexion = reflechrr) eingehend er-

örtert und mit Beispielen aus den Mundarten belegt.

(faire du tcnips = pleuvoir, neiger, faire des leufs =
pondre, faire Ja moisson = moissonner usw.) Zu faire

le ftport möchte ich noch spezialisierend hinzufügen

:

faire de l'auto, faire de la bicyclette. Zu dem
Moliereschen sc faire un mari (Femmes savantes I, 1,

V. 85 ff.) \'erweise ich auf vulgärfranz. faire une femme=
rencontrer une femme et obtenir ses faveurs

; faire

un tlipe, faire un iiiiche = rencontrer un homme et

se faire donner de l'argent en couchant avec lui

(Bauche, Le langage populaire, S. 228). — Eine be-

sondere Besprechung hätte faire im erotischen Sinn

verdient, le faire = coire hat schon ia lat. facere

(vgl. das Wb. von Georges) sein Vorbild und ist

natürlich euphemistisch aufzufassen. Dem franz. faire

Vamour entspricht span. hacer el ntnor, ital. far

all' amore. Es ist völkerps\-chologisch von Bedeutung,
dass diese Redensart im Deutschen keine Entsprechung
hat^. faire Vamnnr bezieht sich auf die in Er-

scheinung tretende Liebesleidenschaft, die vom Zu-
schauer als Spiel empfunden wird, worauf ganz deutlich

die Präposition a in der ital. Redensart weist. (Vgl.

far alle carte, al higliardo = Karten, Billard spielen.)

Möglich ist diese Redensart nur bei Völkern, die die

Technik der Liebe so vollkommen ausgebildet haben
wie die Romanen, die ja schon in ihren römischen
Vorfahren tüchtige Lehrmeister hatten. (Vgl. Ovids
ars amandi). — Die phraseologische Vielseitigkeit von

faire ist übrigens keine Eigenheit des Französischen.

Eine eingehende Untersuchung würde wohl etwa für das

Italienische und Spanische zu denselben Ergebnissen

kommen, was schon ein Blick in die Wörterbücher
dieser Sprachen ahnen lässt. —

Ein eigenes Kapitel ist der Individualisierung von
Kollektivbezeichnungen gewidmet, eine Erscheinung,

die wieder reichlich mit mundartlichen Beispielen be-

legt wird, von denen hervorgehoben seien : bouquet =
fleur, nionde, gent^ = individu (auch un gendarme,
un gendeJettre), compagnie = compagnon (compagne),

noblesse := noble
, jeunesse = jeune homme (fille),

tas: je deviens tas = gros, erapule = debauche,

j)eeore = idiot, populo = homme du peuple, p)ro-

geniture (geniture) = enfant. — Besonders ausführ-

lich behandelt werden die Nomina mit dem KoUektiv-
suffix adle, das dem Wort zugleich eine pejorative

Bedeutung gibt. Zu den bereits im Altfranz, indivi-

dualisierend gebrauchten merdaille und moinaille— coquinaille ist wieder geschwunden. — treten

' Engl, to Jiiake locc fo a person ist offenbar der franz.

'Redensart nachgeahmt. Vgl. auch L. Spitzer, Ueber
einige Wörter der Liebessprache, S. 24.

^ Wozu L. Spitzer (brieflich) österr.-dial. das Leut
vergleicht.

im Neufranz, hinzu pedaniaille, antiquaiUe, Canaille

(canaillon =^ gar^on), aumaille, fauraille, pouladle
(nach rolaille), iKstaille. Aus dem Argot werden an-

geführt imaille = gueux, rossaiUe= rosse, garraille =
gars (garce), hlcuzaille = bleu (soldat), gradaille =
grade.

Das Kapitel über den Bedeutungswandel im neuesten
Franz. bietet viel des Interessanten. Von den eng-

lischen Fremdwörtern, die ihre Bedeutung änderten,

wird besonders ausfühiiich spieen behandelt, von dessen
drei Bedeutungen „Heimweh" die merkwürdigste ist.

Semantisch durch das Deutsche beeinflusst, zeigen sich

gelehrte Wörter wie littiraturc („Literaturangaben"),

dissertation , eercle, major, seeond („Sekundant"),

lazaret. Der Deutschenhass gab fast allen Wörtern
für den Begriff „deutsch" eine pejorative Nuance.
Vgl. Germain, germain, gerinanisnie, Teuton, teuton,

teutonique, tudesque). So erhielt auch eulturc unter

dem Einfluss des deutschen ,Kidtur^ eine gehässige Be-
deutung und wurde zu civilisation in Gegensatz ge-

stellt (culture allemandc — eivilisatioti franeaise). —
Liegt in all diesen Fällen eine Bedeutungsverengung
vor, so hat die präpositionale Wendung gräce ii durch
ihre Gleichstellung mit ä cause de eine Bedeutungs-
erweiterung erfahren. Der Bedeutungswandel des auch
ins Deutsche eingedrungenen Modewortes geste von
„Gebärde" zu „Tat" führt merkwürdigerweise auf die

lateinische Grundbedeutung zurück {res gestae). Aehn-
lich wie geste verdanken auch elegant, p)Sychologique

(moiiient ps.) und sahoter ihre moderne Bedeutung
dem Journalismus, der als ein besonders wichtiger

Faktor der Semantik in Betracht kommt.
Der Wandel von abstrakten zu konkreten Be-

gi-iffen führt in die Stilistik. Nicht selten, wie bei

amonr („Liebe", „Geliebte[r]"), ist die Bedeutung
zweifelhaft. Diese Doppelbedeutung wird von manchen
Autoren zu Wortspielen benützt. (Vgl. die Beispiele

mit jeunesse und folie S. 60.) Neigung zur Kon-
kretisierung abstrakter Begriffe zeigt sich — wie

natürlich — vor allem in den Mundarten. Bemerkens-
werte Fälle sind : honnetete = cadeau, temps = ciel,

novelle (schriftfranz. nouvelle) = Journal , rision =
enfant turbulent, vidanee = espace vide. Umgekehrt
ist die Vorliebe für Abstrakta ein Kennzeichen der

literarischen Sprache, z. B. la splendeur des armes =
les armes splendides , la clarte du soleil = le clair

soleil, la profondeur des forets^\&s forets profondes usw.

Interessant ist die Beobachtung, dass Corneille in

seinen Trauerspielen Abstrakta reichlich verwendet,

während er sich in seinem Lustspiel Le nienteur in

dieser Hinsicht massvoll zeigt. Als konkreter Denker
erweist sich Rabelais. In der Literatur des XIX. Jahr-

hunderts zeigen ältere Autoren wie George Sand und
S u e eine mehr konki-ete Denkweise im Gegensatz zu

den jüngeren wie Zola, Daudet, die Brüder Gon-
Court, deren Romane von Abstrakten wimmeln. (Siehe

die zahlreichen Beispiele S. 65—69.) Mit Recht wird

auf den fliessenden Unterschied zwischen Abstrakten

und Konkreten aufmerksam gemacht. Bei liaison

könnte auf nordd. „Verhältnis" hingewiesen werden,

das auch konkret für „Geliebte" gesagt wird, bei

relation auf engl, relation „Verwandter". Endlich

werden die verschiedenen Nuancen der Bedeutungs-

entwicklung von Wörtern wie gloire , illustration,

horreur, valeur, non-valeur, amour an zahlreichen,
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modernen Schriftstellern entnommeneu Beispielen auf-

gezeigt.

Zum Schlüsse sei der Wunsch ausgesprochen,

Verf. möge auf dem mit so viel Glück betretenen Ge-

biete, das noch manche der Lösung harrende Aufgabe

birgt, rüstig weiterschreiten und uns bald wieder mit

einer so inhaltsreichen Studie beschenken, wie es die

vorliegende ist, die als eine wertvolle Bereicherung

der semantischen Literatur bezeichnet werden muss.

Klagen fürt. R. Riealer.

Charles Joret, Auguste Duvau, Traducteur, Critique,
Biographe, Naturaliste. (1771— 1831.) Ouvrage posthume
publie par les soins du Comte A. de Laborde. Paris,
Champion. 1921.

Dieses aus dem Nachlass des 1914 in hohem
Alter verstorbenen Linguisten und Literarhistorikers

Joret veröffentlichte Buch krönt in würdiger Weise
sein Werk. Zwischen Joret und Duvau bestanden

verschiedene Aehnhchkeiten : beiden eignete ein vor-

nehmes Temperament, beiden eine feine InteUektualität,

beiden ein aufrichtiges Interesse für Deutschland.

Diese Aehnlichkeiten ermöglichten nicht nur eine ad-

äquate biographische Darstellung , sondern vor allem

eine zulängliche Schilderung der Hauptleistuug Duvaus,
seiner Mitarbeit an der Biographie Universelle. Dieses
einst bei'ühmte Nachschlagewerk , begründet von den
Brüdern Joseph und Louis Michaud , daher auch
Biographie Ilicliaud genannt, erschien, in erster Folge,

1811— 1828. Duvau verfasste für dieselbe nicht alle,

aber einen grossen Teil der die deutsche Literatur

betreffenden Artikel. Er war hierfür hervorragend
ausgebildet. Während der Revolution aus Frankreich

ausgewandert, hatte er länger als ein Dezennium in

Deutschland verweilt und sich während desselben be-

deutende Kenntnisse der deutschen Sprache und
Literatur erworben. Seine persönlichen Beziehungen
zu Weimar vor allem hatten ihm ermöglicht , die

geistige Bewegung des Landes, das ihm ein dankbar
angenommenes Asyl bot , in ihrem Mittelpunkte zu
studieren. Nach Paris zurückgekehrt, blieb er seinen

deutschen Erinnerungen treu. AUe seine Artikel
•— Jorets Verzeichnis ist nicht vollständig — haben
den Grundgedanken, die Franzosen möchten aus dem
vielen Guten der Nachbarnation das Beste auswählen
und sich zu eigen machen. Gerade die gebildete

Zurückhaltung, aus der er dabei nie heraustrat, erhob

ihn zu einem wertvollen Vermittler des Geistes dies-

seits und jenseits des Rheins. Zu bedauern an dem
schönen Buche, das Joret ihm gewidmet, ist nur, dass

es keinen sorgfältigeren Herausgeber gefunden hat.

Zürich. Fritz Ernst.

Ysopet-Avionnet. The Latin and French Texts byKenneth
McKenzie and William A. Oldfather = Univ. of
Ulinüis Studies in language and literature, vol. V, no. 4,

November 1919 (Vorrede vom 16. Juli 1921). 4». 264 S.

und 12 Tafeln.

Diese grosszügig angelegte und beneidenswert aus-

gestattete Publikation bietet uns den Te.xt einer um-
fänglichen Fabelsammlung in drei Hss. des 14. Jahr-

hunderts (Brüssel, London, Paris) : lat. Verse und im

Anschluss an jede Fabelnummer die franz. Ueber-

1 I, 2, 12 1. N'oncfjues. I, 2, 19 1. N'i puet truitver.

1, 9, 5 u. 6 1. (lelivre : livre. I, 12, 6 u. 6 1. appnreilHe : lie

(p. pf. fem.). I, 12, 58 en ohlit muss nach v. 1. = ennublist

erklärt werden. I, 13, 30 1. was ist es ?>cit.< {: lictor'ieus)-'

I, 14, 31 ist unklar. I, 17, 45 1. De liurison (= livroison).

I, 18, 11 1. s'at<(»tai(fe, 18 1. soue, 36 aventier unerklärt. I, 21, 4

1. i\st. I, 23, 22 1. lient a gogue. I, 26, 44 1. Quen barat.

I, 28, 2 1. qiii s'atapii'soient.
'

I, 35, 30 Sinn? J, 47, 32 1. a'i

acroupira. I, 50 1. überall lOignie (statt coignie) = coigniee

(8. o. I, 12). In V. 27 ff. eine Anspielung auf die bekannte
Geschichte „Hammer" (undankbare Töchter). I, 55, 21 1.

ancuse's. I, 57, 28 1. 11' i. 1, 58, 18 1. ennidt. I, 61, 12 Jfn
Heu detroiles acole, 1. de troües (= troiUes)? Die Stelle ist

nicht geklärt, da auch der lat. Text Schwierigkeiten bietet:

Orto lete carens compare solus erat. Die Anmerkung be-
I friedigt nicht: „Orco kte BP {Orco laete Robert), Ortokte

tragung, die, nach den Anspielungen im Epüog auf
Jehenne de Bourgoigne und ma dame Bonne (von Luxen

-

bürg) zu schhessen, zwischen 1339 und 1348 ent-

standen sein wird. Das Ganze ist für einen weib-
lichen Leserkreis bestimmt gewesen : l'our les dammes
tant seidement L'ai du latin trait en rommant (S. 197),
aber auch im lat. Text zeigt sich eine ähnliche Tendenz
auf einer späteren Stufe, wo dem Fabelwortlaut nebst
moralitas die additio zugesellt wurde.

Wir haben es mit dem Verketten zweier Fabel-

reihen zu tun: Teil I der 04 lat. Versfabeln gehen
fast sämtlich auf die gewöhnlich Walter von England
zugeschriebene Sammlung (Hervieux, Les fabulistes

latins I~ (1893), S. 593 ff., 602 ff.) zurück = Esopus
(richtiger Romulus). Teil II enthält 18 Fabeln aus
Avianus (Hervieux III [1894]) nebst einer Zusatzfabel
de mimo nuptiali. So erklärt sich im Hinblick auf die

mit Epilogen und Prologen ausgeschmückte, oft stark

erweiterte (I, 48) franz. Uebertragung der Titel des
ganzen: Ysopet-Avionnet. Die letztere lag bisher in

der veralteten und mangelhaften Ausgabe von A. C. M.
Robert, Fables inedites I (1825) vor, das lat. Vorbild
in dieser Erweiterung kannte man nur aus einigen spär-

lichen Auszügen. Demnach erhalten wir einen dankens-
werten Beitrag zur Geschichte der mittelalterl. Fabel-

literatur. Auf diesem Gebiete bleibt noch Namhaftes
zu tun übrig, da man weiss, wie Hervieux viel Ober-

flächliches an Lesungen seiner Hss. und Texte ge-

boten hat.

Die Verf., die seit 1916 am Werk tätig gewesen
sind und beim Sammeln des Materials auch vom deutschen
Generalgouvernement in Belgien trotz der Kriegesnöte

unterstützt wurden, beleuchten in einer gründlichen

Einleitung die handschriftl. Ueberlieferung nach allen

Seiten hin (auch die Miniaturen, die den Schluss der

Publikation auf 12 Tafeln nach Weiss-schwarz-Repro-
duktionen bilden), das Verhältnis der lat. Hss. zu Walter
und Avianus, besonders den Charakter des franz. Textes,

der ausser in jenen drei Hss. (BLP) noch für sich in

drei Hss. der Bibl. nat. des 15. Jahrhunderts über-

liefert ist; deren lat. Vorlage ist ohne die Schluss-

zusätze (additiones) geblieben. Sie allein bringen über-

dies hinter Teil I vier Stücke: die leicht getröstete

Witwe — Thais — Vater und störriger Sohn — Bauer
und neidischer Ritter. Die lat. Quelle (Walter) wird

von den Herausgebern nach W. Foerster's Ausgabe des

Lyoner Yzopet (Nr. 48—50, 60) der Konkordanz halber

abgedruckt.

Die Texte (der fi-anz. nicht uniformiert, sondern

nach Hs. B nebst Varianten der übrigen) und der Les
artenapparat sind im ganzen ' sorgsam bearbeitet. Ihnen
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folgt eiu Eigeruiamenverzeichnis, ein lat. Glossar seltener

mlat. Wörter, leider kein französisches, das zur Klärung

mancher Stellen beigetragen hätte.

Göttingen. Alfons Hilka.

Qlno Bottiglionl, Fonologia del dialetto Imolese.
Pisa, Tipografia Editrice F. Mariotti. 1919. 46 S.

Den Satz „Si duo faciunt idem, non est idem"

könnte der Phonetiker variieren: „Wenn zwei dasselbe

beobachten, so ist es nicht dasselbe." Dies zeigt der

vorliegende Fall. B.s kurze Lautlehre der vorliegenden

Mundart von Imola erschien ungefähr zur selben Zeit

mit dem zweiten Band meiner Romagnolischen Dialekt-

studien (Sitz.-Ber. der Wiener Akademie der Wiss.,

phil.-hist. Kl. 188/1, zitiert RDII), deren Druck sich

allerdings seit dem Spätherbst 1917 verzögert hatte,

und wo dem Dialekt der Stadt Imola der gebührende

Platz unter den 20 untersuchten Mundarten der Romagna
eingeräumt worden war. Von meinen vorangegangenen

Veröffentlichungen zitiert B. die Romagn. Mundarten,

Sprachproben in phonetischer Transkription auf Grund
phonograhph. Aufnahmen (Wiener Sitz.-Ber. 181/2 : RM)
und die Romagn. Dialektstudien I (Sitz.-Ber. 187/1

:

RDI), die die Lautlehre älterer romagnolischer Texte

geben.

Die obige Bemerkung wurde mir durch den Ver-

gleich von B.s Darstellung mit der meinen nahegelegt.

Da ist zunächst die phonetische Transkription, in der

wir einige sehr beträchtliche Abweichungen haben.

Das Ergebnis von bet. a in fi-eier Silbe wird bei B.

dui'ch «, bei mir durch e' {= fallender Diphthong,

dessen zweiter Bestandteil ein reduziertes e ist) dar-

gestellt. An meiner bei wiederholten Aufenthalten in J.

und an den verschiedensten Sprechern gemachten und
auf den phouographischen Platten nachkontrollierten

Beobachtung zu zweifeln, habe ich keine Veranlassung.

Der Diphthong e' < d gehört ja auch den meisten

Mundarten der romagn. Ebene an. In der Richtung

auf Bologna zu stösst man dann freilich bald auf ä,

und ä ist auch die Aussprache der oberen Apenninen-

täler. Da die von B. studierte Zone nach seinen

eigenen Worten (S. 4) auch das obere Santernotal,

von der via Emilia an aufwärts gegen den Apennin,

umfasst , so mag ihm vielleicht die Aussprache der

Bergmundarten massgebend gewesen sein. Da ferner

auch in der Ebene bei schnellerem Sprechtempo an

Stelle des Diphthongen ein Monophthong (allerdings

kein so offenes e, wie B. angibt) erscheint , so mag
auch dies von Einfluss gewesen sein. Dies muss gesagt

werden, wenn man nicht einfach ungenaue Beobachtung
von Seiten B.s annehmen will. Dann aber die Ent-

wicklung von in freier Silbe. Hier hat auch B.

einen Diphthongen festgestellt , nur schwankt er

zwischen oa und nii, gibt aber letzterem in der

Schreibung den Vorzug. Es handelt sich aber auch

hier um einen fallenden Diphthongen, dessen erster

Bestandteil ein ziemlich geschlossenes o und dessen

zweiter ein stark abgeschwächtes a ist, also etwa o"

Hervieux (the sense seems to be 'cherfully leaving the

farden')." Ich schlage vor: OrtuJeto (lokal = in hortulo).

, 68, 77 1. K''(jnij[nes. II, 1, 11 1. U enfex (statt enfes) oder
enfes. 11, 11, 12 1. porten. Die durchgeführte Interpunktion
befriedigt nicht durchweg. Sicher ist sie oft zu bessern, z. B.

1, 17, 18; I, 24, 17; I, 27, 1-5; I, 42, S u. a.

zu schreiben. Hier kann man nicht umhin, B. un-

genaue Beobachtung vorzuwerfen, was dann auch gleich

von einigen weiteren Punkten gilt. Dass 0, z_ wie in

der ganzen übrigen Romagna und Emilia ohne Verschluss -

element mit postdentaler Rülenbüdung der Zunge (vgl.

Malagoli, Arch. glott. it. XVII, 47 und RM S. 20)

artikuliert werden, wird nirgends gesagt. Die s-Laute

sind ziemlich palatal mit unvollkommener Lippen-

rundung und nähern sich so den s-Lauten. Wo ein u (?_()

konsonantisiert wurde, ist die Schreibung v bzw. im
Auslaut f schlecht , da es sich um einen bilabialen

Konsonanten handelt (stimmhaft und stimmlos ; vgl. die

einschlägigen Beispiele in §§ 76, 123, 208 u. a.). Die

in den Auslaut getretenen ursprünglich stimmhaften

Konsonanten verlieren den Stimmton nur in ihrem

letzten Teü (vgl. RM S. 20 ff. und RD II, S. 243—244),
was in der Schreibung wohl zum Ausdruck gebracht

werden konnte. So weit die Transkription.

In der Darstellung der Lautlehre selbst ist im

einzelnen und im Methodischen viel zu berichtigen und
zu tadeln. Ich muss mich hier in der Kritik auf

wesentliche Punkte beschränken. § 2. Die als Aus-

nahme angegebenen Infinitive I auf -e (statt -ä nach B.)

beruhen nicht sowohl auf Uebertragung aus den FäUeu
mit vorausgehendem Palatal, sondern darauf, dass e',

bei schnellerem Tempo e, die übliche Lautung für

freies -u- ist , wie ich oben sagte. Die natürlichen

Schwankungen in der Aussprache der lebenden Mund-
art haben schon bei einem Individuum und mehr noch,

wenn man deren mehrere heranzieht , einen recht

weiten Spielraum, besonders in dem so fein diffe-

renzierten romagnol. VokaUsmus (vgl. darüber meine

Erfahrungen in RM S. 5 ff.), so dass also auch eine

recht weitgehende Vertrautheit mit der Mundart neben

der guten phonetischen Schulung dazu gehört, um sie

darzustellen.

Gleich die Besprechung des Tonvokals in Pro-

paroxytonis zeigt die methodische Unzulänglichkeit der

Darstellung B.s. Wo der nach der S3-nkope des Nachton-

vokals in geschlossener Silbe stehende Tonvokal der

Proparox^•tona von der Behandlung in freier Sübe der

Paroxj-tona abweicht, werden diese Fälle einfach als

Ausnahmen registriert, statt dass B. davon den Anlass

zu lautchronologischen Erwägungen nimmt, die Ordnung
in die scheinbare Willkür bringen könnten. Schaltet

man die Beispiele mit auf den Tonfall folgender Liquida,

die in alter Zeit gedehnt worden war (RD II, S. 80 ff).,

aus, so ist es wohl möglich, aus dem Verhalten der

Proparoxytona eine Datierung der wichtigsten Vokal-

veränderungen vor oder nach der SjTikope vorzunehmen.

So ist also im grössten Teil der Romagna a > e {> e')

vor der Svnkope erfolgt; vgl. ^re'ffZö= gravida, safee'b*

= selvatico, welche Beispiele B. nicht anführt (cavgv hat

seinen Vokal aus endungsbetontem 6arg{4 bezogen

;

vgl. RD II, S. 249). § 9: prdgn, tn*, dazu noch

Zr-n' = Hevito verdanken ihren Vokal der spontanen

Dijjhthongierung vor der Synkope und der späteren

Monophthongierung zu e (vgl. f < « in freier Sübe der

Paroxytona) vor Eintritt der „Quantitätswirkung" (vgl.

RD II, S. 78). § 17, 46. Die geschl. Vokale er-

litten nach der Synkope und nach der Sprossvokal-

bildung in sekundär geschl. Silbe dieselbe Kürzung
und Oeffnung („Quantitätswirkung") wie in ursprünglich

geschl. Sübe der Paroxvtona. Dabei erklärt sich vidr»

(daneben steht aber auch korrektes vnlvßl vgl. RD II,
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S. 70) durch Einfluss von m. vecho, umgekehrt 2,ov9n

(neben korrektem 7,ov3n) aus dem f. yn-no'^ zivdl ist

wohl venezian. zierolo; zu J,odgu vgl. ED. II, S. 70.

§ 60. poUo = pulce, dazu lnjrlo = burla, und so auch

porgv haben altgedehnte Liquida (s. o. und HD. II,

S. 71).

Viel misslicher noch ist, dass die für die romagn.

Mundarten so charakteristischen Umlautserscheinungen

nicht in ihrem Zusammenhange als wichtige Grund-

tendenz erkannt und gewürdigt sind. Ueberhaupt steht

die Ausgestaltung der Tonvokale durch, spontane und

bedingte Diphthongierung in einem inneren Zusammen-
hang mit dem Schwund der unbetonten. Dass die

durch -i hervorgerufene innere Pluralbildung in J.

bereits stark in Rückbildung begriffen ist, lässt sich

daher bei B. auch nicht übersehen. Zu S. 11 n. 2

ist zu bemerken, dass Reste des Umlauts von e vor -i

auch in der Stadt J. noch hörbar sind. Die Beispiele

in §§ 10, 37 verdanken ihi-en Vokal nicht dem Hiatus,

sondern der umlautenden Wirkung des -i. Die Zwischen-

stufen des Umlauts von ;, q werden mit keiner Silbe

erwähnt, und doch sind sie in RD I, S. 60 ff. aus den

verschiedeneu alten Texten belegt : f > u- > i (in J. c),

in freier SUbe erhalten, in geschl. S. weiter zu e wie

primäres i (;'), ebenso p > uu > u (in J. o) und dann

erhalten, oder in geschl. S. zu o wie primäres u (o).

Dieselben Zwischenstufen liegen denn auch jjrj < pejus

und /i'^Jr < legere (j^ 12) zugrunde durch Einfluss des

palatalen Konsonanten, ebenso l;o\ = cuoce, kgfJt.

Hingegen liegt die Bedingung für das u von A'pg, fog,,

50g (§ 35) in dem u der Silbe -gu (vgl. RD II,

S. 190—191). Als Plurale von hdoc, fngd usw. habe

ich hdoc, fnijö aufgezeichnet (nicht mit o wie § 39).

Wie gesagt , der Differenzierung der betonten

Vokale entspricht die weitgehende Vernachlässigung

der unbetonten als Aeusserung derselben Ursache, des

Gesamtrhj^thmus der romagn. Mundarten. Es kann

sich also nur die Frage erheben, wo der Schwund der

unbetonten Vokale haltmacht. Ich habe schon in

meiner Charakteristik der Mundart von Portomaggiore

(Triest 1914, S. 27) und entsprechend in RD I (S. 89,

92, 104) die Grundregel so formuliert: vor dem Ton
und im Auslaut schwinden alle Vokale mit Ausnahme
des a, als Mittelvokal in Proparoxytonis aber alle Vokale

mit Einschluss des a. Es ist dann selbstverständlich,

dass -i im pl. f. (§§ 74, 80) auf analogischer Ueber-

tragung beruht (vgl. RD II , S. 200). Der Schwund
des a als Nachtonvokal in Proparoxytonis (§ 84) wird

ausser durch spm^ und eventuell s^_'n' = stomaco noch

durch Icndo == lampada, liinvü = canapa, ausserdem

durch die Beispiele mit Sprossvokal [La^.n, Gas2)9X,

zmgan, 0"rfdn, namentlich aber he'hiim = balsamo)

als eigentliche Regel bezeugt. Ueber die Sprossvokal-

bildung vgl. RD II, S. 203—204. Es liegt auf der

Hand , dass Beispiele mit Sprossvokalbildung überall

als Beweis für Schwundstufe des unbetonten Vokals

anzusehen sind. Die Beispiele mit - 0- > - M- (§ 87)

geben nicht die Regel , sondern sind Toskanismen.

Dass auch die unbetonten Anlautsvokale von Haus aus

dem Schwunde unterworfen waren, geht aus den alten

Texten (RD I, S. 105 ff.) deutlicher hervor als heute.

So war hl-, 'im- mit Sprossvokalbildung zu an- am- ge-

worden (RD I, S. 106). Als aber in-, im- aus dem
Toskanischen wiederhergestellt wurde, konnte es dann
auch für primäres an-, am- eintreten: ihgnißa, ihho,

inkorv, immati usw. (§ 89), ja auch für *an- < im-
{ihgnet = unguento, § 95 ; anzim; = gancetti §;:; 96,

10). Die Fälle unter § 97 würden also der Haupt-
regel entsprechen. Die Vortonvokale (mit Ausnahme
von a) schwanden urs]5rünglich bedingungslos, nicht,

wie B. glaubt, nur in offener Silbe. Tatsächhch spielt

bei den unbetonten Vokalen die freie oder geschl.

Silbe, d. h. Länge oder Kürze, nicht die Rolle wie bei

den Tonvokalen, sondern der Schwund hätte höchstens

an einer eventuell entstehenden schwer sprechbaren

Konsonantenverbindung ein Hindernis finden können.

Dass aber auch dies nicht der Fall ist , sondern dass

in solchem Falle die Konsonantenverbindung durch

Assimilation vereinfacht wird , zeige ich in RD II,

S. 218, 236. Als Beispiele für den unbedingten Schwund
des e-^ wären ausser, /s// = vestito noch mxfn und die

Fälle mit Sprossvokal (§ 101, 2") anzusehen. Letztere

sind freilich in Imola, wo der Sprossvokal j, nicht wie

sonst meist in der Romagna (vgl. RD II, S. 206, 208,

209) V ist, nicht alle erkenntlich, abgesehen von
^gKons.^ ^,.Kon8. (g JQS) Und ^e^""'- > «/Kons.

(j< IQ^y
Wo vortonig / für e erscheint, ist es sekundär aus

dem von stammbetonten oder schriftsprachlichen Formen
wieder eingeführten e entstanden (vgl. RD II, S. 205,

207, 209). Auch i- ist ursprünglich geschwunden, so

dass die wichtigen Beispiele g('VD = diceva und jjziii- =
piccinino als Ueberreste der Grundregel anzusehen

sind. Die anderen romagn. Mundarten haben z. T.

noch mehr Ueberreste (vgl. RD. II, S. 206, 208, 209).

Was für e- gesagt wurde, gilt auch für 0- (§ 116).

Auch für den Schwund von 0- sind die Beispiele mit

Sprossvokalbildung (§ 117: Io^'"'^-> al^""^-\ vgl. noch

RD II, S. 207) beweiskräftig. Die Fälle mit u- für 0-

(§ 118) erklären sich wieder als Wiederherstellungen

aus stammbetonten oder schriftsprachlichen Formen
und sekundäre Schliessung > ?f. Für den ursprüng-

lichen Schwund von vortonigem 8 lässt sich als sicheres

Beispiel nur noch ^ f Jief = (te) tu canti (vgl. mr a

Mi == me io canto) anführen. Dass die ursprünglichen

Verhältnisse überall durch allerlei Wiederherstellungen

und schriftsprachliche Beeinflussungen getrübt sind,

ist kein Grund , den ursprünglichen umgestaltenden

Faktoren nicht auf den Grund gehen zu wollen.

Es wäre noch viel zu berichtigen, aber ich kann

es mir wohl ersparen, meist das zu wiederholen, was
ich schon in RD I und II auseinandergesetzt habe.

Nur noch einige Einzelheiten. § 27: Fälle wie vcprD,

pinjaü, pi^pv ==- pipa haben als Buchwörter üir r für /

dem Umstand zu verdanken, dass in der Mundart die

tenuis in intervokaler Stellung einer alten Länge ent-

spricht, vor der regelrecht der Vokal der geschl. Silbe

eintrat. So wurde also pipa > *pippa > pcpa wie

etwa in Bologna rita > i-cita (Gaudenzi, S. 10). In

murc aber ist die koi-rekte Entwicklung von -Ifu zu

sehen (vgl. RD II, S. 32). Zu im > rm (§ 32) und

um > <jm (S 61) vgl. RD. II, S. 124 ff., zu i<mda

Imola meine Erklärung RD II, S. 208, n. 2. Zu fruf

(§ 59) mit u statt zu erwartendem c vgl. Salvioni,

AGI XIV, 234 n. Zu den -„Accidenti generaH" ist zu

bemerken, dass mit der Einreihung von Wörtern unter

so nichtssagenden Rubriken wie „scambio di vocali"

oder „epentesi" nichts erkläi-t ist, und dass viel lieber

in jedem Falle für sich der Grund der Erscheinung

geprüft werden sollte. So ist denn z. ß. in § 126

rilrl-ia = reliquia gar kein Fall von Vokalvertauschuug,
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sondern in dem gelehrten Worte ist c- > /- (s. o.)

das Regelrechte und ebenso auch / > r vor Itv. Ferner

handelt es sich in i; 127 in den Beispielen l-ovarjo",

v9(hrjo", hiibärjra, eigentlich um den Sprossvokal a,

der sich aus dem iSilbenträger r entwickelte, als i

konsonantisch geworden war. 1^ 155: Das ursprüng-

liche Verhalten von /Kons, jg^ fj-eilich aus der Mundart
von J. allein heute nicht mehr zu erkennen. Ich habe
aber im Anscliluss an die Untersuchung von G. Malagoli

über die Mundart von Piandelagotti im Modenesischen
(AGI. XVII, 250 ff.) in ED. II, S. 233 ff. nachweisen
können, dass ursprünglich längs des Nordabhangs des
Apennins von der Emilia einschliesslich bis etwa
Pesai'o l vor Labial und Velar zu /, vor /, r, s, s

zu y, vor Dentalen und Palatalen aber bewahrt ge-

blieben war. Für l > i finden sich in der Romagna
überall verstreute Ueberreste, für />« aber höchstens

gewisse Formen von ülc als Artikel und Pronomen.
In diesen Zusammenhang gehört nun ztizi_:zr) = salsiccia,

wo (//*- > rt»'- > «t*-, also sekundäre.s vortoniges au
zu u geworden war, wie ille in ähnlichen Fällen über

' *m- M ergab. In e'for = altro aber liegt Dissiinilation

gegen den Artikel vor (vgl. Salvioni, KJ IX'l, 100,

116). — § 245: sitQla < cepuUa ist unmöglich, da

p > >• labiodental ist, die Form heisst vielmehr zfvjln

(mit i_i für gedecktes o).

B. beschränkt sich also im Grunde darauf, die

heutigen Verhältnisse der Mundart zu registrieren.

Was soll uns das, wenn wir nicht erfahren, wie diese

Verhältnisse geworden sind? Was sollte uns die

Sprachforschung überhaupt, wenn sie sich darauf be-

schränkte, zu verzeichnen, und nicht versuchen wollte,

zu erklären, die Triebkräfte im Sprachleben zu erkennen
und so die Sprachentwicklung in einen grösseren Zu-
sammenhang von Werden und Vergehen zu stellen?

Letzten Endes wii-d jede Sprachforschung wieder
historisch sein müssen. B.s Schrift könnte immerhin
als Materialsammlung dienen , wenn sie phonetisch
einwandfrei wäre ; sie kennzeichnet sich aber durchaus
als Anfängerarbeit.

Freiburg i. B. Friedrich Schurr.

H. Vaganay, Bibliographie hispanique extra-peninsu-
laire. New York, G. P. Putnam's Sons. 1918. Extrait
de la Revue hispanique, tome XLII. 304 S. 8".

Hugues Vaganay macht hier den beachtenswerten
Versuch, die sämtlichen von 1500 bis 1700 ausserhalb

Spaniens erschienenen Werke spanischer Verfasser in

einer nach Jahrgängen geordneten Liste zu sammeln
und bibliographisch möglichst genau zu fixieren. Trotz-

dem er alle Uebersetzungen in irgendwelche ausser-

spanischen europäischen Sprachen ausschliesst und
nur die (lateinisch, spanisch, portugiesisch oder kata-

lanisch geschriebenen) Originale sowie die Ueber-
setzungen in das Spanische aufnimmt, bringt es seine

Liste auf die hohe Zahl von 1198 Nummern. Das so

entstandene, einen stattlichen Band darstellende Sammel-
werk würde einen schätzbaren Beitrag nicht nur zur
spanischen Bibliographie im allgemeinen, sondern auch
zur europäischen Druckgeschichte des 16. und 17. Jahr-

hunderts im besonderen sowie nicht zuletzt zur Ge-
schichte der Verbreitung spanischen Schrifttums im
ausserspanischen Eui'opa bilden, wenn nicht seine

Brauchbarkeit durch zahh-eiche Lücken allzusehr in

Frage gestellt wäre. Um den Beweis hierfür zu er-

bringen, habe ich am Schlüsse dieses Aufsätzchens
ungefähr ein halbes Hundert einschlägiger Drucke ver-

zeichnet, die man alle in dieser B/hlior/raphie hispanique

extra-peninsulaire vergeblich suchen würde. Zugleich
gibt die Arbeitsweise des Verfassers erwünschte Ge-
legenheit zu einigen grundsätzlichen Auseinander-
setzungen über die Methode der in letzter Zeit sich

mehrenden bibliographischen Studien auf dem Gebiete
der Druckgeschichte Spaniens. (Dass sich die folgenden
Ausführungen nur auf das letztgenannte Spezialgebiet

beziehen, ist vielleicht nicht überflüssig, dabei eigens

hervorzuheben.)

Vaganay lebt in Lyon und arbeitet daher, wie das

ganz natürlich ist, zunächst auf Grund der Bestände
der ob ihres Reichtums bekannten Lyoner Stadt-

bibliothek. Was ihm diese an Materialien bietet , ist

darum auch ebenso gründlich wie vollständig verwertet.

Darüber hinaus indes beginnt bei seiner bibliographischen

Methode die blosse Katalogarbeit, und gerade sie ist

es, die in diesem Falle gar nicht scharf genug ver-

urteilt werden kann. Genauer ausgedrückt : Vaganay
ergänzt das, was er auf der Lyoner Bibliothek ge-

funden hat, lediglich durch Exzerpierung von ein paar

gedruckten Repertorien ehemaliger Privatsammlungen,
von einigen Antiquariatskatalogen sowie der einen oder

anderen Bibliographie , die halbwegs einschlägiges

Material enthält. Das ist natürlich Zufallswirtschaft

schlimmster Art, und absolute Ungleichmässigkeit der

gewonnenen Ergebnisse ist die nächstliegende Folge.

Darum ist auch die Bibliographie hispaniqiie extra-

peninsulairc lediglich auf drei zufälligen Teilgebieten

relativ vollständig (im übrigen aber das Gegenteil davon):

erstens in der Feststellung der Werke spanischer

Jesuiten, weil der unerschöpfliche Sommervogel zu-

grunde lag, zweitens in der Fixierung der spanischen

Lvoner Drucke, weü die Lyoner Bibliothek ein wohl
lückenloses Material bot, drittens in der Anfzählung
der spanischen Drucke der Offizin der venetianischen

Gebrüder Giohtto de' Ferrari, weil in Bongis Annali
die bekannte an Gründlichkeit und Vollständigkeit un-

erreichte Monographie über diese Druckerfamilie vorlag.

Könnte die systemlose Einseitigkeit dieser Zufalls-

methode schärfer charakterisiert werden ? Gewiss
nicht! — Andererseits sind die Mailänder, die Neapoli-

taner, die Brüsseler und namentlich die Antwerpener
Drucke spanischer Autoren ganz ungenügend vertreten,

weil einschlägige Bibliographien teUs nicht vorhanden,

teils dem Verfasser unbekannt oder unzugänglich

blieben.

Demgegenüber ist vom methodischen Standpunkte
aus folgendes nachdrücklichst zu betonen : Haupt-

grundsatz einer derartigen bibliographischen Sammlung
muss bleiben, dass nur nach den Originalen gearbeitet

wird, d. h. dass die Aufnahme nur auf Grund der Be-

stände der für den jeweiligen Gegenstand besonders in

Frage kommenden Bibliotheken geschieht. Katalog-

arbeit, d. h. Exzerpte und Titelsammlung aus Biblio-

graphien, Inventarien, Antiquariatskatalogen, Abhand-
lungen und dergleichen, ist natürlich unentbehrlich,

aber sie darf nur Mittel zum Zweck sein, insofern sie

das Aufsuchen und den Nachweis der Originale er-

leichtert und fördert.

Einzig und allein das Ai-beiten nach den Originalen

ermöglicht auch die allseitige bibliographische Er-

13
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fassung des einzelnen Werkes. Gewiss ist es zweierlei,

ob der Bibliothekar für den Katalog einer der öffent-

lichen Benutzung unterliegenden Bücherei nach be-

stimmten Vorschriften und Satzungen den Titel eines

Werkes aufnimmt, oder ob der Literarhistoriker das

gleiche für die Zwecke einer wissenschaftlichen Biblio-

graphie tut. Aber es ist auch in letzterem Falle nicht

angängig , dass beispielsweise der Drucker oder Ver-

leger fehlt, oder dass Format, Blatt- oder Seiteuzahl

unerwähnt bleiben. Ja, in gewissen Fällen wird sogar

die Arbeit des Literarhistorikers um ein gutes Stück

über die des Bibliothekars hinausgehen müssen. So

z. B. ist, wenn es sich um Drucke des 16. Jahr-

hunderts handelt , die vollständige Wiedergabe des

Kolophon unerlässlich; es ist die Angabe der T3'pen

(ob gotische oder sog. kursive) unentbehrlich ; es ist

das Datum der etwa vorhandenen Druckgenehmigung,

die Lizenzdauer, Zahl und Art der Holzschnitte oder

Kupferstiche, Prölogo und Dedicatoria — ich habe,

wie gesagt, ausschliesslich spanische Werke im Auge —
in entsprechender kurzer Notiz nicht zu umgehen.

Der Einwand, bei diesen Grundsätzen werde die

Abfassung bibliographischer Sammelwerke zm- Un-
möglichkeit, da die wenigsten Zeit und Gelegenheit

hätten, um rein bibliographischer Zwecke willen so-

undso viele Bibliotheken Europas abzugrasen , man
müsse vielmehr, sofern man auf so radikalem Stand-

punkte stehe, auf grössere bibliographische Arbeiten

überhaupt verzichten und dergleichen — dieser Ein-

wand , sage ich , hält nicht stand. Ich brauche nur

auf das glänzende Werk von Juan M. Sänchez über

die aragonesischen Drucke des 16. Jahrhunderts ^ zu

verweisen ; ich brauche ferner nur an die verschiedenen,

an Vollständigkeit und Exaktheit unerreichten biblio-

graphischen Studien eines Foulche-Delbosc zu erinnern,

um zu beweisen, dass man in diesen Dingen den An-

spruch auf Vollendung — soweit Meuscheuwerk über-

haupt vollendet sein kann — mit nichten preiszugeben

bi'aucht. Und schliesslich : wem die grossen Biblio-

theken nicht teils direkt zur Verfügung stehen, teils

indirekt, d. h. durch amtliche oder persönliche Be-

ziehungen erreichbar sind, dem muss eben die Wissen-
schaft hoch genug stehen, dass er, wo er nicht Ganzes
zu liefern imstande ist, auf Halbes verzichtet.

Man ist indes noch einen mächtigen Schritt weiter

gegangen. Der eben genannte Folche-Delbosc stellt

neuerdings sogar die Forderung auf, es mögen überall

da, wo es sich um ältere Drucke (also zum mindesten

um solche vor 1700) handelt, die bibliographischen

Notizen Stück für Stück durch ein photozinkographisches

Faksimile ergänzt werden. Seine Begi-ündung ist nicht

nur vom literarhistorischen, sondern auch vom biblio-

thekarischen Standpunkt aus interessant genug , um
hier wörtlich angeführt zu werden. Er schreibt ^

:

Dans les descriptions les mieux faites, les diverses

mentions dont sc compose le titrc: drnnminatwn
de Touvrayc, noni de faitieur, ejngraphe, Heu d'im-

pression, nom de Viniprimeur ou du Uhrnire ete., sont

indiquees dans l'original par des Jigncs plus nu nioins

fortcs d'ceü, plus ou moins Jorges, alors quo le hihlio-

graphc les transcrit au moyen de caraeteres de genres

• Bibliografia aragonesa del siglo XVI. Madrid 1913/14.

2 Bde. 4«.
'

' Bevue Impanique. Bd. 41 (1917), S. 247.

divers (romain, italique, gras, gothique, capitales,

petifcs eapitales, has de casse) mais d'un corps uni-

forme et se hörne ä indiquer la Separation des lignes

par un tiret verticed, simple ou double, ce qui ne rend

ni la transition des caraeteres entre eux, ni l'aspect

d'ensemhle. En outre, si bien outille que soit une

iinprimerie, il est fort rare q^CeUe dispose de tous les

s/gnes typographiq^ics en usage il y a trois ou quatre

si&cles: non setüement ces signcs spieciaux, mais les

encadrements, les fleurons, les vignettes, la coideiir des

encres, les moindres particidarites, tont dott etre note,

et cette ahondauce de details surehargc a un tel point

la description du titre, que, sous pretexte de preeision,

on risque parfois d'ohtenir un manque ahsolu de clarte.

Un faesimile phoiozincographique seruit totijours pn-
ferable, pour une piage de titre, ä la description la

plus fidele que Von puisse imaginer. Qui en douterait

n'a qiiä e.ramincr Vleonografia de las edieiones del

Quijote, publice ä Barcelone en 1905. Et le faesimile

du titre devrait naturellement etre accompagne de tout

ce que Von est en droit d'attendrc d'une bibliographie

bien faite. — Wer würde dieser Forderung nicht

Wort für Wort beistimmen? Dass sie kostspielig ist,

wird niemand bezweifeln. Wo sie aber über die Mittel

des einzelnen hinausgeht (was beispielsweise bei kleinen

Spezialbibhographien ausgewählter Autoren gewiss nicht

immer der Fall sein wird), müsste man eben die Hilfe

von gelehrten Gesellschaften, Akademien und der-

gleichen in Anspruch nehmen. Unbestreitbar ist auf

jeden Fall, dass erst damit das Ideal bibliographischer

Darstellung völlig erreicht wäre.

Ein zweites — und damit spreche ich eine

methodische Binsenwahrheit von dermassen elementarer

Selbstverständlichkeit aus, dass ich mich fast schäme,

sie zur Sprache zu bringen — ist die Unerlässlichkeit

ebenso genauer als vielseitiger Indizes oder Register,

oder wie man diese nützlichen Nachschlagealphabete

sonst heissen mag. Die Bibliographie hispaniqur

extra-peninsuhnre besitzt deren kein einziges ! Zum
mindesten vier aber gehen ihr ab : Autoren, Drucker,

Titelschlagwörter und Erscheinungsorte. Diesen und
den erstgenannten Defekt hat sie leider mit manch
anderer neueren und neuesten spanischen Bibliographie

gemeinsam '. Wie sehr dadurch einerseits ihrer aller

Brauchbarkeit herabgedrückt wird, wie berechtigt

andererseits dieser unser Protest- und Mahnrnf ist,

darüber wird kein Einsichtiger mehr im Zweifel sein.

Aus der kurzen von Vaganay seiner Bibliographie

vorangestellten Einleitung ist schliesslich noch eines

Satzes Erwähnung zu tun, der zu schärfstem Wider-
spruche herausfordert. Mit Bezug auf die in Spanien

während des 16. und 17. Jahrhunderts gedruckten

Bücher behauptet Vaganay rundweg und ohne sich

wahrscheinlich viel dabei zu denken : les livrcs im-

prinies en Espagne ont rarement franchi les limites

de la peninsule hispanique. So ziemlich das Gegen-

teil ist jedoch der Fall, und den Beweis dafür liefern

die uns erhaltenen Bestände bzw. Kataloge von zahl-

reichen Privat- und Ellosterbibliotheken jener Jahr-

hunderte. Ein paar Beispiele werden genügen

:

' Beispielsweise: P. Lemus y Rubio, El Maestro EUo
Antonio de Lelirica, Kotas bibliogräficas, in der Re>me
hiapaniqve Bd. 29 (1913), S. 13—120. 'K. Burger, Die Druder
und Verleger in Spaiiien und Portugal von 1501 bis 1536.
Leipzig 1913.
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Johann Jakob Fugger hatte unter den etwa 250
spanischen Werken seiner (vor 1571 gesammelten)
Bibliothek rund 150 in Spanien gedruckte'.

Im Jahre 1582 brachte ein gewisser Anselm
Stöckel 33 Bände aus Spanien mit nach München und
lieferte sie am 8. Mai des gleichen Jahres an die

Leitung der damaligen herzoglichen Bibliothek ab ^.

Es sind mit Ausnahme von zwei aus der Plantinischen

Presse zu Antwerpen stammenden Bänden ausschliess-

lich Werke, die in Alcahi, Granada, Madrid, Mediua,

Salamanca, Sevilla, Toledo, Valladolid und Zaragoza
erschienen waren, also wiederum des livres imprimes
en Espngne.

Franciscus Eusebius Graf von Peting, der um
1670 kaiserlicher Gesandter am spanischen Hofe war,

und dem verschiedene Bände der berühmten Comeäias
escogiäas de los mejorcs ingeniös de Espana gewidmet
sind, hat eine ausgewählte Büchersammlung aus Spanien
mit in die Heimat gebracht, deren Reste die Münchener
Bibliothek aufbewahrt.

Christoph Otto Graf von Schallenberg sammelte
von etwa 1680 bis 1733 eine nach Tausenden von
Bänden zählende Bücherei, in der wiederum die lii^res

imprimes en Espagne in stattlicher Anzahl vertreten

waren ^.

Die bayerischen Klosterbibliotheken, deren Samm-
lungen die Säkularisation in so glücklicher Weise in

München zentralisiert hat, besassen, wie heute noch
aus den Exlibris oder aus handschriftlichen Einträgen
ersichtlich ist, zahlreiche aus Spanien stammende Drucke
des 16. und 17. Jahrhunderts, in erster Linie natürlich

die lateinischen Werke spanischer Theologen, dann aber

auch Werke der schönen Literatur, wie die Celestiua,

den Lazarillo de Tormcs und ähnliche.

Und woher soUten schliesslich die kostbaren

Schätze an spanischen Drucken der peninsularen

Pressen des 16. und 17. Jahrhunderts, die durch die

habsburgischen Herrscher in der Wiener Hofbibliothek

angehäuft wurden, und von denen verschiedene tat-

sächliche Unica darstellen , woher sollten denn sie

alle gekommen sein, wenn mit Vaganay angenommen
werden müsste, qiie les livres imprimes en Espagne
onf raremeni franehi les limites de la p'eninsule?

Man sieht : allgemeine Sätze von derartiger Trag-
weite dürfen nicht ohne weiteres in die Welt gesetzt

werden, solange nicht gründliche Forschung dafür oder
dawider sichere Grundlage bietet. Sie werden oft un-

besehen nachgesprochen und zitiert, finden ihren Weg
in Handbücher und Spezialstudien und tragen gewiss
nicht bei zur Klärung der an sich schon so ver-

worrenen und oberflächlichen Urteile über alles , was
mit Spanien zusammenhängt.

Die folgenden, eingangs versprochenen Nachträge
zur Bibliographie hispanique extra-peninsidairc er-

schöpfen das von Vaganay übersehene Material noch
lange nicht. Ich hätte sie an der Hand der Münchener
Bestände mit Leichtigkeit auf den zehnfachen Umfang
bringen können, doch es galt schliesslich auch auf
unsere Papiernöte Rücksicht zu nehmen. Das letztere

' Vgl. Cod. havar. Cat. 110 (München, Hof- und Staats-
bibliothek).

- Ibid. Fol. und 37 unten.

^ Vgl. Zentralblatt für Bibliothekswesen, Bd. 36, S. 97.

ist auch der Grund, weshalb ich mich bei den biblio-

graphischen Angaben der alleräussersten Kürze be-

fleissigen muss.

Diälogo de Mugeres. Venetia 1.544. 61 Bl. 8". Der anonyme
Verfasser ist Cristöbal de Castillejo. Das Münchener
Exemplar ist bis heute das einzig bekannte.

Pero Mexia, Coloquios o Diälogos. Enveres 1.547. 8".

Lvis de Avila y Cvfiiga, Comentario de la guerra de Ale-
mania. Anvers 1549. 8".

Juan de Mena, Las Trezientas glosadas por Fernan Nunez.
Anvers 15.52. 8°.

Aelius Antonius Nebrissensis, Dictionarium latinohispanicum.
Antverpfae 1-5.53. 4".

Aelius Antonius Nebrissensis, Gramm atica. Coloniae Agrip-
pinae 15.53. 8".

Juan Gonzalez de la Torre, Dialogo llamado nuncio legato
mortal. Anvers 1.555. 8". Im Text 18 sich teilweise
wiederholende Holzschnitte.

Tragicomedia de Calisto y Melibea. Venecia 1.5.56. Am
Schlüsse: Venecia 1553. 8". Vgl. Bongi, Annali de'
Giolitti I, 419.

Qvestion de Amor y Carcel de Amor. Anvers 1556. 12".

El Licenciado Villalon, Gramatica castellana. Anvers
1.558. 8».

Aelii Antonii Nebrissensis Grammatica. Antverpiae 1567. 8 ".

Benedict! Ariae Montani Elvcidationes in 4 Evangelia.
Antverpiae 1575. 4".

Christoual de la Casas, Vocabvlario de las dos Lenguas
toscana y castellana. Veneria 1576. 8".

Ibidem. Venetia 1.582. 8".

Bened. Ariae Montani de optimo Imperio. Antverpiae
1583. 4".

Bened. Ariae Montani Elvcidationes. In Omnia Sauctorum
Apostolorum Scripta. Antverpiae 1.588. 4".

Christoual de las Casas, A'ocabvlario de las dos Lenguas
toscana y castellana. Veneria 1591. 8".

Bened. Ariae Montani De varia Republica. Antverpiae
1.592. Mit Landkarte (Tabvla Terrae Canaan Abrahae
tempore et ante adventura filiorum Israel cum vicinis
et finitimis regionibus).

Benedicti Ariae Montani Antiqvitatum Judaicarum libri IX.
Lugduni Batavorum 1593. 4". Mit 15 Tafeln.

Alonso de Ercilla y (.'•uüiga, Primera, segvnda y tercera
partes de la Aravcana. Anvers 1597. 8".

Christovial de las Casas, Vocabvlario de las dos lenguas
toscana y castellana. Venetia 1600. 8'\ Fehlt bei La
Vinaza.

Bened. Ariae Montani Natvrae Historia, prima pars. Ant-
verpiae 1601. 4".

D. A. V. D. V. Pinciano, La Lena. Milan 1602. 12". Ver-
fasser: Alfonso Veläzr(Liez de Velasco.

Christoual de las Casas, Vocabvlario. Venetia 1604. 8".

Fehlt bei La Vinaza.
Lope de Vega Carpio, Arcadia Prosas y versos. Anvers

1605. 8».

Tragicomedia de Eusthatio y Theopiste martyrizados por
el emperador Adriano. Brvselas 1605. 4". Spiel-

programm eines Brüsseler .lesuitendramas unbekannten
\'erfassers.

Lope de Vega Carpio, El Peregrino en sv Patria. Brvsselas
1608. 8".

Joannis Marianae Tractatus VII. Coloniae Agrippinae
1609. Fol.

Lope de Vega Carpio, Rimas. Con el nvevo arte de hazer
Comedias deste tiempo. Milan 1611. 12".

Matheo Alemän, De la Vida del Picaro Gvzman de Alfa-
rache. Primera parte. Milan 1615. 12". Idem, Segvnda
Parte. Milan 1615. 12".

Lope de Vega Carpio, Arcadia Prosas y Versos. Anvers
1617. 8". Wörtlicher Nachdruck der Ausgabe von
Anvers 1605, deren Privileg nur bis 1611 Geltung hatte.

Migvel de Cervantes Saavedra, Los Trabaios de Persiles y
Sigismunda, historia .setentrional. Brvcelas 1608. 8".

Rodomvntadas castellanas. Lyon 1619. 12". Spanisch und
französisch.

Celestina tragicomedia de Calisto y Melibea. Milan 1622. 8".

Francisco de Queuedo \ illegas, Politica de Dios. Govierno
de Christo, Tirania de Satanas. Milan 1626. 12".

Juan Perez de Montaluän, Svcesos y Prodigios de Amor
e ocho novelas exemplares. Brvsselas 1626. 12°.
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.Juan Antonio de Vera y Figueroa, El Fernando o Sevilla
Restavrada. Poema heröico. Milan 1632. 8°. Mit
22 Tafeln.

Francisco de Qiievedo Villegas, Discvrso de todos los diablos
o Infierno enmendado. Milan 1634. 12".

Carlos Garcia, Antipatia de los Franceses y Espanole.i.
Boven 1638. 12°. Spani.sch und französisch.

Jaointo de Herrera Sotomayor, La coiuedia de la ßeyna
de las Flores. Loa y entrenies. Brusselas 1643. 4".

Lope de Vega Carpio, Lo Cierto por lo Dvdoso. Comedia
famosa. Brusselas 1649. 4°.

Idem, Del Mal lo menos. Comedia famosa. Ibidem.
Idem, Comedia de Cosario a Cosario. Ibidem.
Idem, Qverer la propia desdicha. Comedia famosa. Ibidem.
Idem, Comedia famo.sa del Vaqvero de Morana. Brusselas

16.il. 4".

La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y ad-
versidades. Paris 16G0. 12". Spanisch und französisch.

Bernardino de Rebolledo, Selva militar y politica. Amberes
1661. 4". Mit 19 Kupferstichen, einer davon den Ver-
fasser darstellend.

Gerönimo de Velasco y Touar, Finezas de la amistad.
Napoles 1671. 12".

Miguel de Barrios, Coro de las Musas. Brusselas 1672. 12".

Sevastian de Vcedo, Indice del Mundo conocido. Milan
1673. 4". Segunda impresion.

Estevan de Corbera, Catalvfia illvstrada. Napoles 1678.
Folio.

Mateo Aleman, Vida y hechos del picaro Gvzman de Alfa-
rache. Parte primera. Amberes 1681. S". Mit 9 Kupfer-
stichen.

Ibidem, Vida y hechos del picaro Gvzman de Alfaraohe.
Amberes 1681. 8". Mit 7 Kupferstichen.

München. Ludwig Pf an dl.

S. L. Mlllard Rosenberg, Comedia famosa de Las
Burlas Veras de Julian de Armendariz. Edited from
the manuscript in the B. Biblioteca Palatina at Parma,
with an introduction and notes and with some account
of the life and works of Armendariz. Philadelphia 1917
(Publications of the University of Pennsylvania, De-
partment of romanic languages and literatures, Extra
Series Nr. h). 206 S. 8».

Der Name des Dichters Julian de Armendariz
(Almendarez) dürfte nur wenigen genaueren Kennern
der spanischen Dramatik des XVII. Jahrhunderts ge-

läufig sein. Lope de Vega nennt ihn einmal als seinen

Gegner in einem Brief an den Herzog von Sessa (vom
4. August 1614), in dem auch Cervantes heftig an-

gegriffen wird. Anderseits feiert ihn dieser im siebenten

Kapitel seines „Viaje al Parnaso" (1614). Ueber sein

Leben wusste man bisher so gut wie nichts ; von seinen

Werken kannte mau nur den .^Patron Sahnmitino"
(1603), ein recht mittelmässiges Lobgedicht auf den
heiligen Johannes a S. Facundo (Juan de Sahagun).
Miliard Rosenberg hat sich dadurch , dass er zum
erstenmal ein dramatisches Werk des Dichters ans
Licht zog und mit unermüdlichem Fleisse auch Näheres
über seine Lebensverhältnisse ermittelte, ein nicht ge-

ringes Verdienst und den Dank weiter Kreise er-

worben.
Der Herausgeber stellt auf Grund der Matrikel

der Universität Salamanca (Gruppe Arte y Filosofia)
fest, dass Armendariz aus dieser Stadt gebürtig war
und 1599 ihre Universität bezog. Da man die Hoch-
schulstudien in Spanien damals schon im Alter von
zirka 14 Jahren begann, nimmt M. Rosenberg an, dass

er um 1585 geboren war. Er wäre also um mehr als

20 Jahre jünger gewesen als Lope de Vega. Schon
1602 gewinnt er mit 40 versoff ('sdyuxulos den ersten

Preis bei einem poetischen Tournier zu Ehren des

oben erwähnten Heiligen. 1603 — er war nach obiger

Annahme also noch immer kaum 20 Jahre alt —
nennt ihn Ag. de Rojas in seiner Loa dr Ja comedia
als Komödiendichter. In demselben Jahre erscheint

der „Patron SaJmanthw''. Er schrieb dieses Gedicht,

wie er im Vorwort sagt, zum Danke dafür, dass ihn

der Heilige von einer Krankheit befreite, an welcher

er seit seiner Kindheit litt (mia e.irpiisita ij penosa

enferinedad qiie los mcdicos Uaiiian Ej^/Iejtsia], und
von der er vergeblich bei den angesehensten Aerzten

Spaniens und Italiens Heilung gesucht hatte. Damals
waren Lopes und Armendariz' Beziehungen allem An-
schein nach noch sehr gute, denn Lope gab dem
Patron sogar Widmungsverse bei. Auch 1605 erhielt

Armendariz noch einige Preise bei der unter Lopes
Vorsitz abgehaltenen Justa'poetica anlässlich der Geburt

des Thronfolgers. Erst in der Folge trat jene Spannung
zwischen den beiden ein , die nicht mehr behoben

wurde. Noch 1630 verschweigt Lope den Namen des

längst verstorbenen in seinem Laurel de Apolo- Einige

Dokumente und das Testament des Julian de Armendariz,

welches M. Rosenberg nach Perez Pastor (HihJio-

fjrafia Madrüeüa III, 326 ff.) zum Abdruck bringt,

scheinen zu beweisen, dass er zu Wohlstand gelangte

und in seiner Vaterstadt eine angesehene Persönlich-

keit war. Hier ist er am 27. September 1614. also

kaum 30 Jahre alt, gestorben und wurde in der Kirche

St. Justus und Pastor begraben.

Die Komödie Las hurlas reras ist in einem

Manuskript (allem Anschein nach kein Original, sondern

eine Kopie) in der Bibliothek zu Parma erhalten. Sie

ist in keiner Hinsicht ein Meisterwerk, und man braucht

in der spanischen Komödienliteratur nicht sein' belesen

zu sein, um viele bessere zu kennen. Sie spielt in

Bologna. Don Diego, der seinen Nebenbuhler in der

Liebe zu Teodora im Zweikampf getötet hat, tauscht,

um der Strafe zu entgehen, seine RoUe mit seinem

Diener und verbirgt sich im Hause Floras, einer Ver-

wandten seiner Geliebten. Diese trachtet aus Eifer-

sucht das gute Einvernehmen zwischen Don Diego

und Teodora durch Intrigen zu stören. Die Miss-

verständnisse, welche sich daraus ergeben, werden
noch kompliziert durch einen vermeintlichen Geisterspuk

im Hause Teodoras, der in der Tat aber nur ein harm-

I

loser Studentenulk ist und am Schlüsse wie die Um-
I triebe Floras. aufgedeckt wird. Warum der Titel Las
hiirlas Veras lautet, ist nicht verständlich (vgl. V. 2301).

Eine Quelle konnte der Herausgeber nicht feststellen.

Die Idee zu einem Teil der Handlung mag der

I
MosteUaria des Plautus entnommen sein.

j

Ein gewisses literarhistorisches Interesse gewinnt

die Komödie dadurch, dass sie mit drei anderen, im
Titel an sie erinnernden zu einer langen Reihe von
Konfusionen, einem wahren „tane/le" Anlass gab, um
dessen Entwirrung sich M. Rosenberg in der Einleitung

seiner Ausgabe wie avich in seinen früheren Pubhkationen

eifrig und mit Erfolg bemüht hat. Diese drei Komödien
sind

:

1. La Espanola de Florencia (in Faxardos

I

Komödienverzeichnis 1717 unter dem Titel Burlas

1
reras 6 el amor invencioncro y E. de Fl.), gedr. 1658
im 12. Bd. der Comedias eseofjidas als Werk Calderons,

herausgegeben von M. Rosenberg, Philadelphia 1911.

Vgl. Literaturblatt 1912, 164. — Obwohl das Stück von

i
Calderon 1672 ausdrücklich desavouiert, in seinem Brief
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an den Herzog von Veragua nicht genannt und daher

von Vera Tassis in seine Calderon-Ausgabe nicht auf-

genommen wurde, hält M. Eosenberg Calderon für den

Verfasser und nimmt an, dass er es nur deshalb

verleugnet habe, weü es in einem entstellenden Raub-

druck vorlag. Die Abfassuugszeit setzt er zwischen

1630—1635 an. La Expaüiila de Florcucia ist wie

die 36. Novelle des Bandello (1554), Rueda.s Conicdia

iJe Jos enfiafios (gedr. 1567) und indirekt auch Shake-

speares Titelfth night (vor 1601) eine Bearberitung der

italienischen Komödie GV ingannati (1531) und be-

handelt das Thema von dem liebenden Mädchen, welches

dem untreuen Freund als Page verkleidet folgt und ihn

schliesslich gewinnt.

2. Lope de Vegas Komödie Las Imrlas veras.

Nach einer Suelta des British Museum herausgegeben

von M. Rosenberg, Philadelpliia 1912. Vgl. Literatur-

blatt 1914, 24. — Der Herausgeber nahm als Ab-

fassungszeit früher 1602—1603 an; jetzt vertritt er

die Ansicht , dass sie erst 20 Jahre später, in jener

Zeit entstanden sei, in welcher sich Lope heftig gegen

den Kulteranismus wendete. Diese Komödie hat stofflich

fast keine Aehnlichkeit mit 1. Hier verkleidet sich

ein Herzog von Urbino als Diener, um in der Nähe
der von ihm geliebten Prinzessin Celia weilen zu

können, sie aber heiratet ihren Sekretär Rugero, der

gleichfalls ein verkleideter Prinz ist.

3. Die Komödie Las hurlas y enredos de Benito,

gedr. 1613 in dem Bande Qnatro comedias fanuisas

de Don Luis de Göngora ij Lope de Vega und in der

Regel als Werk des ersteren augesehen. — Die Hand-
lung erinnert insofern an die Espaüola de I'lorencia,

als auch hier die maurische Prinzessin Troila ihrem

Geliebten als Page verkleidet folgt, um ihn von einer

Heirat, die er eingehen will , abzuhalten. Um ihren

Stand glaubhafter zu machen, gewinnt sie durch Geld

einen Greis, der sie für seinen Sohn ausgibt (s. unser

Buch über L. de V. S. 226).

"Wie sich zeigt, weisen 1. und 3. eine gewisse

inhaltliche Verwandtschaft auf, 2. und die Komödie
von Armendariz haben mit jenem Stoffgebiet nichts zu

tun, und wii- hoffen, dass der ^Jangle", über welchen

schon zu viel Tinte vergossen wurde, nach BI. Roseu-

bergs Feststellungen nun sein Ende erreicht hat.

Ausser einer genauen Inhaltsangabe der vor-

liegenden Komödie enthält die ausgezeichnete Publi-

kation noch den Prologo , den 1. Gesang des

Fatron Salmantino und fünf photographische Re-
produktionen von Seiten des Manuski-iptes und Titel-

blättern alter Ausgaben. Die Anmerkungen zum Text
bringen Erklärungen , welchen sich bisweilen noch

einiges beifügen liesse. Zu V. 78 Capigorron vgl.

Fr. de Rojas' Komödie Obligados y ofendidos y Gorron
de Salamanca. — V. 153 Aqui fue Troya wird mit

.,Here ivas adrcrsitii'' nicht hinreichend erklärt. Diese

häufige sjianische Redensart geht auf Virgils Aeneis II,

325 zurück, wo der Priester Panthus angesichts der

in Flammen aufgehenden Stadt Troja ausruft: „Fuimus
Troes, fuit Llium!" (Trojaner sind wir gewesen, es

gab ein Ilium). Es soll damit die vollkommene Ver-

nichtung des früher Bestandenen bezeichnet werden.

In Lopes Älcalde de Zalamea sagt der Grazioso

parodierend „Aqui esta Zalamea" (Ed. Krenkel II. A.

V. 534). — V. 1450. Zu Cacus vgl. den Prolog zum

I. Teil des Don Quixote. — V. 2499—2508 ist von
einem Spanier L o y o 1 a die Rede, der in Bologna ein

Haus von den Heimsuchungen eines Gespenstes be-

freit haben soll. Die Vermutung liegt nahe, dass hier

St. Ignatius von Lo3'ola, der Stifter des Jesuiten-

ordens, gemeint sei. Wir haben uns die Muhe nicht

verdi'iessen lassen, in den umfänglichen Biogi'aphien

dieses Heiligen in den Acta ßanctormn (zum 31. Juli,

im 7. Bd., Antwerpen 1731) und in einigen kirchlich-

enzyklopädischen Werken nachzuforschen, ob seine Er-

lebnisse einen Anhaltspunkt für diese Annahme bieten.

Ignatius v. Loyola war in der Tat zweimal in Ober-

Italien, 1523 und 1535—1537, und hielt sich wiederholt

in Bologna auf. Er soU 1556, in demselben Augen-
blick, da er in Rom starb, einer Frau in jeuer Stadt

erschienen sein (AASS. S. 513). Sein Imperium in

Daemones wird vielfach gerühmt, und er soll speziell

das Collegium Lauretanum von den bösen Geistern

gereinigt haben (1. c. S. 587, 617). Dieselbe Kraft

wurde auch seinen Reliquien zugeschrieben (1. c.

S. 792 ff.). Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass

die Stelle der Komödie sich auf eine derartige in

Bologna fortlebende Lokaltradition bezieht , die man
näher feststellen könnte. Sie dürfte in den Zeiten der

Selig- und Heiligsprechung des Ignatius v. Loyola be-

sonders lebhaft gewesen sein. Die erstere erfolgte

1609 durch Paul III. und war besonders von spanischer

Seite, durch Philipp IE. und III. betrieben worden;
die letztere 1622 durch Gregor XV. In den erwähnten

Versen liey;t gewiss auch ein Hinweis auf die Ab-
el o

fassungszeit des Stückes.

Wien. W^olfgang Wurzbach.

Zeitschriften u. ä.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litera-
turen 144, 3/4: Walther Kienast, Altes Hildebrands-
lied, Thidrebssaga und Junges Hildebrandslied. — Josef
Körner, Kleine Beiträge zu Heinrich von Kleist. —
Hans Hecht, Burns' lyrisches Vade mecum: The Lark
176.5. — Friedrich Schöne mann, Mr. Samuel Langhorne
Clemens (Mark Twain). — A. Götze, Die Chronologie
der Briefe der Frau von Stael. 4. Teil. — W. Mulertt,
Die lyrischen Monologe in den Dramen Pierre Corneilles

und seiner Zeitgenossen. III. — Ludwig Pf an dl, Er-
gänzungen zu Högbergs Katalog spanischer Handschriften
in schwedischen .Sammlungen. — S. Singer, Ein unge-
druckter Brief Albrechts von Haller. — F. Liebermann,
Ein Faksimile des Beowulf-Begiuns. — Ders., Zum Eide
bei Gottes Körperteilen. — Ders., Ags. oftorfian. —
Fr. Klaeber, Die altenglische Bedaübersetzung und der

Denkspruch auf Oswald. — F. Liebermann, Xgs.teon:
erfolgreich verklagen, prozessual besiegen. —Ders., fterbena

ags. ,Bauer'. — J. M. Toll, Giraldus Cambrensis als

Sprachvergleicher. — A. Brand 1, Das Bibelstück-Frag-
ment von Kickinghall Manor. — Ders., .An English
translation of Shakespeare. ^ Josef Bruch, Prov. (e>i)lonilh

.Trichter'. — E. Riegler, Andalus. primüii .Turmfalke'.
— O. Schultz- Gora, Noch einmal .4(((/;pc»i«. — Ders.,
Zu prov. (juers. — Beurteilungen und kurze Anzeigen:
Shakespeares dramatische Werke. Uebersetzt von August
Wilhelm von Schlegel und Ludwig Tieck. Herausgeg.
von Alois Brandl. Zweite, kritisch durchgesehene und
erläuterte Ausgabe. Bd. I—III (Albert Ludwig). —
Friedrich Brie, Aesthetische Weltanschauung in der

Literatur des 19. Jahrhunderts. — Ders.. Der Exotismus
der Sinne. Eine Studie zur Psychologie der Romantik
(B. Fehr). — K. Schreiner, Die Sage von Hengest und
Horsa (Fr. Klaeber). — .Johanna Jahn, Die me. Spiel-

mannsballade von Simon Fräser (F. Liebermann). —
Shakespeare, ed. by ß. H. Cowling (Methuen's Classics):
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Julius Caesar; Macbeth; Merchant of Venice; Twelfth
Night; As you like it. — Webster, The Duchess of
Malfi (A. Brandl). — Oliver Farrar Emerson, John
Dryden and a British academy (F. Liebermann). — Ct.

Moore, The brook Kerith (A. "Brandl). — A revision of
the treaty, being a sequel to ,The economic consequences
of the peace'. By John Maynard Keynes iF. Lieber-
mann). — Leo Spitzer, Italienische liriegsgefangenen-
briefe. Materialien zu einer Charakteristik der volks-
tümlichen italienischen Korrespondenz {Gerhard Rohlfs).
Ulrich Leo, Die erste Branche des Romaji de Renart
nach Stil, Aufbau, Quellen und Einfluss (Walther Suchier).— Kurt Glaser, Zum Bedeutungswandel im Fran-
zösischen. Ergänzende Skizzen zu Nyrop , Grammaire
historique de la langue fran<;aise IV (Eugen Lerch). —
F. Sommer, Vergleichende Syntax der Schulsprachen
(Fehx Rosenberg). — H. Heiss", Vom Naturalismus zum
Expressionismus. Ausschnitte aus der modernen frauzös.
Literatur (Heinrich Geizer). — B. Nesselstrauss,
Flauberts Briefe, 1871— 1880. Versuch einer Chronologie
(H. Geizer). — Karl Voss 1er, Dante als religiöser Dichter
(Berthold Wiesel. — Verzeichnis der bei der Redaktion
eingelaufenen Druckschriften, mit folgenden kurzen An-
zeigen: Gesellschaft für romanische Literatur Bd. 43:
Rondeaus, Virelais und Balladen aus dem Ende des 12.,

dem 13. und dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts mit
den überlieferten Melodien, hrsg. von Fr. G'ennrich.
Band 1: Texte. — K. Jaberg, Kultur und Sprache in

Romanisch -Bünden. Akademischer Vortrag, geh. am
4. Februar 1921. — Auswahl aus den Werken des Gregor
von Tours, hrsg. von H. Morf f. Sammlung vulgär-
lateinischer Texte, hrsg. von W. Heraeus und H. Morf f.
6. Heft. — G. Rohlfs, Das romanisclie haJno Futurum
und Konditionalis (mit einer Sprachkarte). S.-A. aus
Archivum Romanicum VI, 1 (1922), S. 107— l.''i4. — A.
Zaun er. Romanische Sprachwissenschaft I. Lautlehre
und Wortlehre I. Vierte, verbesserte Auflage. — Roma-
nisoheTexte zum Gebrauch für Vorlesungen undUebungen,
hrsg. von E. Lomm atz seh und M. L. Wagner, Nr. 6;

Le lai de Guingamor — Le lai de Tydorel (12. Jalirh.) —
Petri iUfonsi Discipliua clericalis von A. Hilka und
W. Söderh j elm, III. Französische Versbearbeitungen.

—

Marguerite Zweifel, Untersuchung über die Bedeutungs-
entwicklung von iMjigohiinliiit — J^ombiirdKx mit besonderer
Berücksichtigung französischer Verhältnisse. - G. Collen,
Ecrivains frani,-ais en Hollande dans la premiere moitie
du XVII«" siecle. — Guibert d'.\ndrenas, Chanson de gaste
publiee pour la premiere fois par J. Melander. —
Mysteres et moralites du manuscrit G17 de Chantilly,
p. pour la premiere fois et precedes d'une etude linguistique
et litteraire par G. Cohen. — K. Holtzmann, Die
Stellung Honore de Balzacs in der Geschichte der fran-
zösischen Literatur. Giessener Beiträge zur Romanischen
Philologie ed. D. Behrens, Nr. VII. — Henri Beyle
Stendhal, Lucian Leuwen. Aus dem Nachlass hrsg.
von J. de Mittj', übertragen und mit einer Einleituna;
versehen von E. Byk. -- J. Leip, Provenzalisches und
Frankoprovenzalisches bei französischen Lexikographen
des ICi. bis 18. .lahrhunderts. — D. Scheludko, Mistrals
Nerto, literarhistorische Studie. — Th. Spoerri, Re-
naissance und Barock bei Ariost und Tasso. Versuch
einer Anwendung Wölfflinscher Kunstbelrachtung. —
Cornell University Library. Catalogue of the Dante
Collection presented by Willard Fiske, .\dditions 1898—
1920. Compiled by Mary Fowler. — Cancionero populär
murciano, recogido, anotado y precedido de una in-

troducciön por A. Sevilla. — C. Dernehl, Spanisch
für Schule, Beruf und Reise. I'nter Mitwirkung von
E. Solana und E. Saenz. Mit 2 Karten. 2. Aufl. —
Dernehl-Laudan, Spanisches Unterrichtswerk. Erster
Teil: Unterstufe. Zweiter Teil: Mittelstufe. Spanische
Grammatik für höhere Schulen von Dr. Gertrud U'acker.
Formenlehre. — W. Mulertt, Anleitung und Hilfsmittel
zum Studium des Spanischen. — Lehrbücher Methode
Gaspey-Otto-Sauer. R. Lovera und A. Jacob, Ru-
mänische Konversations-Grammatik zum Schul-, Privat-
und Selbstunterricht. S. .Vufl. von A. Storch. — M.
Freund, Die Universitätslektorate für neuere Fremd-
sprachen, ihr Aushau und ihre Hebung. — A. Cartellieri,
Philipp II. August König von Frankreich. Band IV,
2. Teil. Bouvines und das Ende der Regierung (1207— lv'23).

Oermanisch-Romanische Monatsschrift XI, 1/2. Jan. Febr.
192o: R. Petsch, Ein englischer Kritiker des Dramas
der Gegenwart. — H. Hellmann, Goethe in Klingers
Werken. — K. Brunner, Amerikanische Lyrik der
Gegenwart. — K. Klemperer, Benedetto Croces Re-
naissance-Porträts. — Bücnerschau.

Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft
und Qeistesgeschichte I, 1: K. Burdach, Faust und
die Sorge. — G. Müller, Studien zum Formproblem des
Minnesangs. — R. ünger. Zur Entwicklung des Problems
der historischen Objektivität bis Hegel. Eine prinzipien-
geschichtliche Skizze. — Hans Naumann, Versuch einer
Geschichte der deutschen Sprache als Geschichte des
deutschen Geistes.

Zs. für französischen und englischen Unterricht 22, I :

Arns, H. G. Wells. — Klöpzig, Wie lässt sich die
(irammatik im neuspraclilichen Unterrichte auf der Ober-
stufe historisch und psychologisch vertiefen? — Reinicke,
Die Vertausclmng der Wortgruppen im Englischen. —
Engel, Tagore und die Schule. — Landsberg, Eng-
lischer Fortbildungslehrgang in Berlin. — Tinius,
Spanisch in Berlin. — Beck, Die neueren Sprachen an
den Bamberger Schulen. — Literaturberichte: Päd-
agogische Rundschau. .Tantzen: Spranger, der
gegenwärtige Stand der Geisteswissenschaften ; Kretzsch-
mar, das Ende der philosophischen Pädagogik; Lehmann,
die pädagogisclie Bewegung der Gegenwart; Schwarz,
eine Lebensfrage der höheren Schulen; Caspers, Goethes
pädagogische Grundanschauungen im Verhältnis zu
Rousseau; Pestalozza, der Streit um die Koedukation;
Brandi, Einführung in die Ge.schichtswissenschaft; Lom-
matzsch, Patria ; — S c h r o e d e r , Lay, Volkserziehung. —
Klapper, Hugo -Schuchardt- Brevier. — Stelzer»
M. Zweifel, L^ntersuchung über die Bedeutungsentwick-
lung von Langobardus-Lombardus. — Oczipka, Quiehl
Französische Aussprache und Sprachfertigkeit. — Ders.,
Napoleon. Documents usw., hrsg. von A m a n n. —
.lantzen. Schmeck, dem französischen Sadismus ent-
ronnen. — Mählich, Boerner-Texte. A 1—7, 9, 10. —
Jantzen, Glogauer, die Bedeutungsübergänge der Kon-
junktionen in der ags. Dichtersprache — Shaksperian
Studies, ed. by Matthews and Thorndike — Doeblin, Rip
van AVinkle - - Schnee, die deutschen Kolonien unter
fremder Mandatarherrschaft. — Arns, Winstanley, Mac-
beth, King Lear — Spude, England before and after the
war — Claxton, London, past and present. — Preusl er,
Brucauff, Repetitional English Grammar. — Ders.,
Dinkler-Börger-Gutzeit, Lehr- und Lesebuch der eng-
lischen Sprache für Mittelschulen. — Weyrauch, Linke,
Lehrbuch d. engl. Sprache für höhere Lehranstalten C. —
Ders., Dinkler-Mittelbach-Zeiger, Uebungsbvich der eng-
lischen Sprache für Fortgeschrittene. — Sander, Dinkler-
Mittelbach-Zeiger, Grammatik der englischen Sprache;
Brunner, Uebungsstücke zur Eiufülirung in die neu-
englische Sprache; — Carlyle, A Faithful Friend of
Germany; Wood, Six Great 'Events in British History;
Green, A Sliort History of The Engl. People; Bube,
Pleasant Plays and Dramatic Scenes. — Glöde, Melhn,
Philosophical Selections. — Freundt, Sander, Klip-
stein, Hillebrand, Neue Tauchnitzbände (Vol. 4.").'>1,

4571,'72, 4.554, 4557, 4.561, 4573 74, 4576). — Günther,
Keller, Spanisch für Kaufleute; Maas, Spanien; Weigand,
Span. Grammatik; Mulertt, Anleitung u. Hilfsmittel z.

Studium d. Span. — Schulz, Dernehl-Laudau, Lectura
espafiola I—111. — Tinius, Dernehl-Laudan, Spanisches
Unterrichtswerk I. — Ricken, Berichtigung und Nach-
trag. — H. J., Berichtigung.

Leuvensche Bijdragen. Tijdschrift voor iVloderne Philo-
logie XIV, 1. Bijblad: L. Groo taers. Dialectisch Klein-
goed; 2. Baktand; 3. Navel; 4. Eigenaardige samen-
steUingen. — Ders., Taalgeographisch onderzoek. —
Boekbeoordeelingen: A. Carnoy, P. Geyl. Nederland en
Belgie. — G. Ch. van Langenhove, Marlowes „Jew
of Malta''. — Ders., Dr. K. Brunner, Die Dialektliteratur
von Lancashire. — Dr. .1. van Mierlo. Jun. S. J.,

A. De Cook, Studien en essays over oude volksvertelsels. —
.T. P., J. J. Salverda de Grave, Italie's Letterkuude. —
C. De Baere, .1. Gessler en C. Vanderstraeten, Al-
genieen Repertorium der Hasseltsche Ordonnantieboeken.
L. Grootaers, Jac. van Ginneken, Gelaat, Gebaar en
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Klankexpressie. — XIV, 2: J. Dupont, Hat Dialect van
Bree. Eene phonetisch-historische Studie. — XIV, 3.

Bijbliid: L. Grootaers, AVetenschappelijk Onderzoek
der Zuidnederlandsche Dialecten. — Boekbeoordeelingen :

G. Ch. van Langenhove, Wrede, Stamm-Heyne's
Ulfilas. — A. J. Carnoy, ßud. Thurneysen, Die ü-ische

Helden- und Köuigssage. — J. van Mierlo, De Vizioeuen

van Hadewijch , in hedendaagsch Nederlandsch over-

gebracht door Albert Verwey. — Ders., Van den
Vos Reynaerde. Tweede herziene druk, uitgegeven naar
het Comburgse en Darmstadse handschrift door R.
Buitenrust Hettema, naar het Dyckse handschrift door
H. Degering. — G. Ch. van Langenhove, Schön-
feld, Historische Grammatika van het Nederlands. Schets

van de klank-en vormleer.

Philological Quarterly. A Journal devoted to Scholarly
Investigation in the Classical and Modern Languages
and Literatures I, 4, Oktober 1922: Charles E. Young,
Marriage in the French Drama. — Charles W. Nichols,
Fielding and the Cibbers. — Fletcher Briggs, Glover's

Influence on Klopstock. — AI. H. Krappe, Bandello,
Parte I, Novella 14. — Frank L. Mott, Additional
Pioneer Iowa Word List. — Book Review: Leo Kellner,
Die englische Literatur der neuesten Zeit von Dickens
bis Shaw (M. A. Shaw). — 11, 1: Ealph E. House,
Present Status of the Problem of Authorship o£ the

Celestina. — Geori;e R. Potter, Mr. Pickwick's Theory
of Tittlebats. — Hardin Craig, Terentius Christianus

and the Stonyhurst Pageants. — Charles F. Ward,
The Writings of Jean (II) Juvenal des Ursins. — Book
Reviews: Hermann Gu entert. Von der Sprache der
Götter und Geister, bedeutungsgeschichtliche Unter-
suchungen zur homerischen und eddischen Göttersprache
(Roland G. Keut). — Raymond Dexter Havens, The
Influence of Milton on English Poetry (Elbert N. S.

Thompson). — Wolf Aly , V^olksmärohen, Sage und Novelle
bei Herodot und seinen Zeitgenossen (A. G. Laird). —
Leslie Nathan Broughton, The Theocritean Element
in the Works of William Wordsworth (W. P. Mustard).
— Auguste Bailly, L'Eoole Classique Francjaise, les

Doctrines et les Hommes (C. E. Y.). — Petit Larousse
Illustre, Nouveau Dictionnaire Encyclopedique (C. E. Y.). —
Harold H. Bender, The Home of the Indo-Europeans
(C. B. W.). — Paul Kretschmer, Wortgeographie der
hochdeutschen Umgangssprache (C. B. W.).

ModernPhilologyXX,3. Febr. 1923: Arthur H. Nethercot,
The Literary Legend of Francis Quarles. -- R. D. .Jame-
son, Notes on Dryden's Lost Prosodia. — Roger Philip

McCutcheon, John Houghton, a Seventeentli-Century
Editor and Book-Reviewer. — Ronald S. Crane, The
Diffusion of ^'oltaire's Writings in England 17.50— 1800. —
Douglas Bush, Some Sources for the ,,Mery Tales,

Wittie Questions, and Quicke Answers". — D. T. Starnes,
Purpose in the Writing of History. — Winifred Smith,
The Marechal de Biron on the Stag'e. — E. C. Knowlton,
Nature in üld French. — Reviews and Notices: Henri
Tronchon, La Fortune Intellectuelle de Herder en
France. La Preparation (Schütze I. — S. Singer, Neid-
hart-Studien (Campion). — E. Schröder, Zwei alt-

deutsche Schwanke. Die böse trau. Der Weinschwelg
(Campion).

Modern Language Notes XXXVIII, 3. 1923. Contents:
Evelyn M. Albright, ,Ad Imprimendum Solum' Once
More. — Herbert D. Austin, Dante Notes III. —
George M. H o w e , The Possible Source of Kleist's

.Familie Schroffenstein'. — Oliver F. Emerson ,
„Monk"

Lewis and the 'Tales of Terror'. — Walter E. Peck,
On the Origin of the Shelley Society. — Alexander
H. Krappe, A Romance Source of the Samson
Episode in the ,[jia:reks Saga'. — Reviews; Anton
V. M a i 1 1 y , Sagen aus Friaul und den Julischen Alpen
(T. F. Crane). — G. P. Gooch, Germany and the French
Revolution (E. H. Zeydeli. — Albert 'Sch in z, Vie et

(Euvres de J.-J. Rousseau (G. R. Havens). — Wilhelmina
P. Frijlinck, The Tragedy of Sir John Van Olden
Barnavelt (S. C. Chew). — J. E. Mansion, French
Reference Grammar. for Schools and Colleges (M. E.
Bassett). — Correspondence : Baldwin Maxwell, Further
Seventeentli Century Allusions to Shakspere. — ß. S.

Crane, Gray's Elegy and Lyoidas. — Alan D. McKillop,

A Bibliographical Note on CoUins. — O. S. Co ad. Was
Macbeth Indebted to ffenry VI;' — E. C. Hills, New
Words in California. — Eleanor V. Cederstrom, The
EarliestVaudeville in tlieTheätre Italien. — Brief Mention :

H. W. Fowler, On Hypliens, and Shall and Will, Should
and Would in the newspapers of to-da\'.

Edda. Nordisk Tidsskrift for Litteraturforskning IS, 4:

Werner Söderhjelm, Pierre de Provence. — Hans Aage
Paludan, Studier over CorneiHes Forhold til det spanske
Drama. — Alexander Johann esson , Literarische Be-
ziehungen Deutschlands zu Island. — Hulda Garborg,
Folkevisene. — Lis .Jacobsen, Mariskjold. — Bjarne
Hamre, ,,Skabelsen, Mennesket og Messias". — Immanuel
Ross, Provsten Immanuel Clir. Grave og hans littersere

arbeider. — Smaastykkcr av Ida Falbe-Hansen, Erik

Eggen og Carl Lundh. — Eddas prisopgave.

Zs. für Deutschkunde 36, 8: H. Röhl, Charaktere der

deutschen Dichtung des 19. Jahrhunderts.— vonDanckel-
man. Der soziale Gedanke in der Literaturgeschichte

auf der oberen Stufe der höheren Schulen. — Fr. Hei-
ninger. Lebendige Autsatzstoffe im Deutschunterricht

der Prima. — E. Drach, Wortkunst im Deutschunter-

richt. — 0. Weise, Literaturberichte 1921/22. Sprache

und Sprachwissenschaft. — J. K ü h n , Die neuere Lyrik. —
37, 1: Ferd. Gregori, Das Theater und der Wieder-

aufbau der deutschen Seele. — K. Schnitze, Einige Be-

merkungen zur Tragik des Hildebrandsliedes. — E. Leh-
mann, Hölderlins Donaugesänge. — K. Hub er, Droste-

Hülshoff als Heidedichterin. — H. Friese, Der Chor-

vortrag deutscher Gedichte. — G.Müller, Dramatische
Anschauung. (Die Lektüre von Dramen auf der Grund-

lage subjektiven Miterlebens.) — R. Blume 1, .Falsche

Tatsachen'. — Chr. Rogge, Wortkunde und Laut-

symbolik im Deutschunterricht. — E. Maj er-Leonh a rd
,

Römisch-Germanisches im Schulunterricht. — Matthias,
Literaturberichte 192021. Die Vorklassiker. Anakreontik

und Hain. Klopstok und Lessing. Wieland und Herder.

Sturm und Drang. — P. Lorentz. Der deutsche Klassizis-

mus (1921/22). — R. Unger, Deutsche Romantik. —
W. Deetjen, Neben und nach der Romantik.

Zs. für deutsche Philologie 49, 3/4: H. de Boor,
Die nordische und deutsche Hildebrandsage. — Maria

Dessen ich. Die Elisabethlegende im gereimten Passional.
— Ernst Consent ius, Aus Heinrich Christian Boies

Nachlass. — M. Daberkow, Adhramire und framea. —
Ernst Consentius, Klopstockbriefe. — Hans Nau-
mann, Zu den Nachtwaclien des Bonaventura. — Christ.

Rogge, Zu Goethes ,Sprache'. — Borcherdt und
Neu mann, .53. Versammlung deutscher Philologen und
Schulmänner. — Literatur : V. S. M a n s i k k a , Ueber
russische Zauberformeln mit Berücksichtigung der Blut-

und Verrenkungssegen; angez. von ,T. Sch wietering. -

ReidarTh. Christiansen, Die finnischen und nordischen

Varianten des zweiten Merseburger Spruches ; angez. von

J. Sch wietering. — G. Schoepperle, Tristan and

Isolt, A studv of the sources of the romance ; angez. von

Karl ßeusc'hel. — George Dur iez, La theologie dans

le drame religieux en Allemagne au moyen ;ige; angez.

von Karl Helm. — Ders., Les apocryphes dans le drame
religieux en Allemagne au moyen äge; angez. von Karl

Helm. — Franz Rolf Schröder, Halfdanarsaga Ey-

steinssonar; angez. von Finnur Jönsson. — Walther
Heinrich Vogt, Vatnsdcela saga; angez. von Finnur

Jönsson. — G. Einar Törnvall, Die beiden ältesten

Drucke von Grimmelsliausens ,Simplicissimus' sprachlicli

verglichen; angez. von V. Moser. — Guido Kisch,
Leipziger Schöffenspruchsammlung; angez. von Wolfgang
Stammler. — Alfred Kuhn, Die Faustillustrationen

des Peter Cornelius; angez. von Carl Enders. — Johann
Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten

Jahren seines Lebens; angez. von Carl Enders. —
Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der

deutschen Sprache ; angez. von Alfred Gö tze. — Werner
Hodler, Beiträge zur Wortbildung und Wortbedeutung
im Berndeutschen; angez. von Gustav Binz. — Manfred
Szadrowsky, Nomina agentis des Sohweizerdeutschen

in ihrer Bedeutungsentfaltung; angez. von Gustav Binz.
— Friedrich-Nietzsche-Preis für 19'23. — Nachrichten. —
Neue Erscheinungen.
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Euphorlon 24, 3: A. Kost er, Ziele der Theaterforschung.
— F. Kiesel, Bemerkungen zur Bibliographie Bartholo-

mäus Ringwaldts. — A. Hübscher, Barock als Ge-

staltung antithetisclieii Lebensgefühls. 1. — Th. Berg,
Neue Mitteilunsren über Klopstocks Aufenthalt in Däne-

mark. IL — H. He 11 mann, ..Der Kettenträger", ein

Roman von Klinger. — G. Müller, Die Libussa-Dich-

tuDgen Brentanos und Grillparzers. — Ad. Stender-
Petersen, Gogol und die deutsche Romantik. — K.
Reuschel, Otto Ludwigs ..Maria'-.— W. Flemming,
Der Prolog zum „Hamlet" der Wandertruppen und
Andreas Gryphius. — M. Birnbaum, Nachträge und
Berichtigungen zu den Registerbänden von Goethes Tage-
büchern. — W. Jokiscli, Ein ,,Faust"-Fragment. —
K. Reuschel, Sehlwyla und Tarascon, Pankraz und
Tartarin. — Forschungsberichte: Klassikerausgaben, Neu-
drucke (B. Seuffertl: VII. (Fortsetzung.) .Jacobi, Bern-

hard V., Wielands Werke. — Ehrenberg, Tragödie und
Kreuz (Enzinger). — Vossler, La Fontaine und sein

Fabelwerk (J. Wihan). — He cht, Robert Burns (J.

Wihan). — Reichardt, Vertraute Briefe (K. Kader-
sohafka). — Neuere Literatur über Gottfried Kinkel

(Pahncke). a)Enders, Gottfried Kinkel im Kreise seiner

Köhler Jugendfreunde, b) Bollert, Gottfried Kinkels

Kämpfe um Beruf und Weltanschauung bis zur Revolution.

Euphorion, 12. Ergänzungsheft, 6. Abt. Bibliographie.

Bearbeitet von Alfred Rosenbaum in Prag. B. Bücher.

1914—1918: XVIII. 18. Jahrhundert. — XIX. 19. Jahr-

hundert. — XX. Neueste Zeit. — Berichtigungen. —
Register.

Jahrbuch der Kleist-Qesellschaft ip2i. Herausgegeben
von Georg Minde-Pouet und Julius Petersen.
Beriin, Weidmann. 1(59 S. 8«. Inhalt: J. Petersen,
Kleists dramatische Kunst. — H. Gilow, Heinrich

von Kleists Prinz Friedrich von Homburg 1821— 1921. —
G. Minde-Pouet, Ansprache in der Gründungs-Ver-
sammlung der Kleist-Gesellscliaft. — Ders., Ottomar
Bachmann. — Selbstanzeigen zweier im Manuskript vor-

liegenden Arbeiten: K. Gassen, Heinrich von Kleists

epische Kunst; M. Kruhoeffer, Heinrich von Kleists

Religiosität. — G. Minde-Pouet, Kleist-Bibliographie

1914—1921.

Zs. für deutsche Mundarten, 1922. :!;4. Inhalt des 3. und
4. Heftes: Kurt Böttcher, Das Vordringen der hoch-

deutschen Sprache in den Urkunden des niederdeutschen

Gebietes vom 18. bis 16. Jahrhundert (Fortsetzung von

Zs. 1921, 67). — H. Gieseler, Der Stammvokal in mittel-

niederdeutschen Formen wie iri iiemni, ißven (wir nahmen,
gaben) und in ihren neuniederdeutschen Entwicklungen —
ein alter Ingwäonismus (Auszug aus einer Marburger
Dis.sertation). — Walther Mitzka, Dialektgeographie

der Danziger Nehrung. -- Julius Gre b .Sprachproben
aus Deutsch-Pilsen in Oberungarn. — Karl Siemon,
Die ]\Iundart von Langenselbold (Kreis Hanau) und die

Dialektgrenzen seiner weiteren Umgebung^ (Auszug aus

einer Marburger Dissertation von 1921). — Oskar Weise,
Oberdeutsches in Thüringen. — Fritz Tita, Die Bublitzer

Mundart (Auszug aus einer Königsberger Dissertation

von 1921). — Wolfgang Stammler, Das „Halbdeutsch"

der Esten. — Bücherbesprechungen: H. Wix, Studien

zur westfälischen Dialektgeographie im Süden des Teuto-

burger Waldes, bespr. von Theodor Baader. — Chr.

Sarauvi', Niederdeutsche Forschungen, bespr. von
Theodor Baader. — K. Schi ff mann, Das Land ob der

Enns, bespr. von Julius Miedel. — Pr. Lessiak, Die

kärntnischen Stationsnamen, bespr. von Julius Miedel. —
F. Mentz, Deutsche Ortsnamenkunde, bespr. von Julius

Miedel. — Ernst W. Selmer, Sylterfriesische Studien.

bespr. von Ferd. Holthausen. — Ä. Seidel, Sprachlaut

und Schrift, bespr. von Konrad Hentrich. — Rud. Klein-
paul, Die deutschen Personennamen, bespr. von A.

Puckel.— A. Bähnisch, Die deutschen Personennamen,
bespr. von A. Fuckel. — Oscar Ortlepp, De wunner-

bore Regenschärm, bespr. von Gustav Struck. — Anna
Schütze, Mamsell, bespr. von Gustav Struck. — Paul
Wriede, Plattdeutsche Kinder- und Volksreime, bespr.

von Gustav Struck. — Wilh. Fr. Wroost, Vadder Sood-

mann, bespr. von Gustav Struck.

Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprach-
forschung, 1923. 49: Erich Nörrenberg, Das west-

fälische Diminutivum und verwandte Erscheinungen. —
K. My lord-M öll er, Bruchstück eines Aufer.stehungs-

gedichtes. — Erik Rooth, Mnd. Reimsprüche aus l'Pp-
sala. — W. Seelmann, Die angelsächsische Erce. Zur
Herkunft der sächsischen Eroberer Englands. — Ders.,
Die Herkunft der Besiedler der Mittelniark. — Ders.,
Die Bedeutung der Schule für die Ortsmundarten.

Korrespondenzblatt des Vereins für nd. Sprachforschung
38, 2: A. Lasch, Das starke Praeteritum im Mnd. —
E. Nörrenberg, Noch einmal nd. tit (als).

Jährl. Rundschau des Deutsch-schweizerischen Sprach-
vereins, 1922: E. Blocher, Deutsch und Uudeutsch.

—

G. Binz, Ueber Kürzung von Wörtern und Wort-
gruppen.

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 41,

1/2: A. C. Bouman, .Jobannes Ruusbroek en de Duitsche
mystiek. — L. A r b u s o w , Ein Fragment von mndl.
Renout van Montalbaen in der Rigaschen Stadtbibliothek.
— M. Ramondt, De brennen van den Gloriant.
— C. G. N. de Vooys, Nog een Utrechtse navolging
van Huygens' Voorhout. — VV. van Eeden, Vinland-
Studien. 1. De zgii. Eiriks saga rautha. — J. W. Muller,
Äernout en Willem als de twee dichters van Reinaert 1

gehandhaaft. — A. A. Verdenius, Lexikologische Aan-
teekeningen bij stichtelijk proza uit de Middeleeuwen. —
O. Dambre, De bronnen van Justus de Harduijn. —
J. de Vries, Van Bere Wisselauwe. — W. de Vries.
Wederschijn.sel. — 3: K. Menne, Nieuwe fragmenten
van den Mndl. Parthonopeus van Bloys. — W. de Vries,
Etvmologische Aanteekeningen. — D. A. Stracke, Hyfte
(Yste)'? — J. M. Muller, Tessalie, een onuitgegeven
Middelnederlaandsch gedieht. — G. G. Klueke. Organi-

satie van liet dialectonderzoek.

Nysvenska studier. Tidskrift för svensk Stil- och spräk-
forskning 111, 1-2: E. Wellander. Syntaktiska ströv-

täg. — Margit Abenius, Fallande vers. — Sixten
Beitrage, Uttrycket „dum som en gös".

Namn och Bygd. Tidskrift för Nordisk Ortsnamns-
forskning 10, 4: J. Sahlgren, Anda mer om Mn-

naranen. (Forts.) — Ders,, Nordiska ortnamn i sprilküg

och saldig belysning. — E. Hellquist, Tvä sörmländska
sockennamn. — E. W., Till „Hästskede och Lekslätt". —
J. ,S., Gräbo < gräbun(a) = Sikto < Sigtun(a). — Be-
spreciiungen : Eilert E k w a 1 1 , The Place-names of Lanca-
shire. Publications of the University of Manchester
No. CXLIX (Harald Lindkvist). — Skrifter utg. av In-

stitutet für ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs
Högskola. 3. Kust- och skärgärdsnamnen i Göterborgs
o. Bohus län. 1. Sjökortet Tjörn av Hj. Lindroth (Jöran

Sahlgren). — Danmarks stednavne. 1. Samsos stednavne
utg. af Stednavneudvaget (Jöran Sahlgren). — G. Ekman,
Ur Storforsverkens hostoria (J. S.). — Curt Weibull.
Sveriges och Danmarks älsta historia (.Jöran Sahlgren).

Oanske Studier, 1922, 3 u. 4: Frederik Knudsen, Lang-
bold. — A. Frsemohs, Lidt om moderne dansk Kancelli-

stil og Kanoellisprog. — Marius Kristensen, Om
Ingemanns Versekunst. — Poul Hauberg, En hidtil

ukendt Harpestrang Atskrift. — Fra Sprog og Littera-

tur: To Bidrag til den danske Romans Historie. — Nye
Blicher- Udgaver. — Bornholmste Navne paa lese. —
Udlejre. — Lidt mere om „Helge og Frithiofs Saga". —
„Et patriotisk Ynske". — Dansk Versleere. — Lef. —
Ingemann og Naturen. — To danske Plantenavne. —
Kultur og Folkeminder: Et „Smjjrbjerg" i Erindlev

Sogn. — Eftersleet til PindspUlet. — Norrene Gude- og
Heltesagn.

Revue germanique XIII, 4: J.-J.-A. Bert r and, Guillaume
Schlegel et la France (fin). — Georges Roth, Sur las

imitations en vers, par Sainte-Beuve, de poemes a,nglais. —
Aurelien D i g e o n , Une nouvelle biographie de Fielding.—
Revues Annuelles: I. Adolphe Favre, La poesie alle-

mande. — IL Pierre Dherissart, La poesie anglaise. —
XIV, 1: Auguste Ehrhard, Bettina d'Arnim et le Prince

de Pückler-AIuskau. — R. Pitrou, Une philosophie de

hExpressionisme. — A. Fournier, Le roman allemand.

Journal of Engl, and aerm. Philology 21, 4: H. CoUitz,
Sunufatarungo. - J. J. Parry , Modern Welsh Versions of

the Arthurian Stories. — S. Feist, Die religionsgeschicht-
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liehe Bedeutung der ältesten Runeninscliriften. — S.

Kroesch, Semantio Notes. — A. Farinelli, Kleist's
„Der Prinz von Homburg". — H. A. Wicheins, Burke's
Essay on the Sublime and its Reviewer. — V. L. Jones,
Methods of Satire in the Political Drama of the Re-
storation. — CA. Ibershoff, A Note on Kleist's Prinz
von Homburg. — J. W. Draper, Dr. Grosart's Rosalind.

Anglia XLVII, 1: K. Brunner, Charles Kingsley als
christlicli-sozialer Dichter. (Schluss.) — O. B. Seh lutter,
Weitere Beitrage zur altengl. Wortforschung. — Fr.
Klaeber, Zu König Aelfreds Vorrede zu seiner Ueber-
.setzung der Cura Pastoralis. — Franz Straub. Laut-
lehre der altengl. Uebersetzung des Pseudo-Alcuinscben
Liber de Virtutibus et Vitiis in der altengl. Handschrift
Vespasianus D. SIV, fol. lÜ4a— 119a.

Beiblatt zur Anglia XXXIV, 1. Januar 1923: Förster,
Die Beowulf-Handschrift (Keller). — An AngloSaxon
Dictionary. Supplement by Northoote Toller. Part IIL
Geolwian-Yfiung, pag. 88.5—768 (.Tost). — Thomas, An
Introduction to the History of tbe English Language
(Klaeber). — A Good Short Debate between W. and VV.,

ed. Gollancz (Holthausen). — St. E r k e u w a 1 d ed.
Gollancz (Holthausen). — Brunner, Die Dialekt-
literatur von Lancashire (Ekwall). — Flasdieck, Studien
zur me. Grammatik. — XXXIV, 2. Februar 1923: Flas-
dieck, Forschungen zur Frühzeit der ne. Schriftsprache
(Ekwall). — Cook, The Possible Begetter of the Old
English Beowulf and AVidsith (Ekwall). — Stern, Swift,
Swiftly, and their Synonyms (Liljegren). — Fehr, Zur
Etymologie von ne. doe. — Sommer, Vergleichende
Syntax der Schulsprachen (Kappus). — Spude, England
befor and after the War (Mellm). — Sachse, Collection
of English Recitations (Meilin). — XXXIV, 8. März 1923:
Kurath, The semantic sources of the words for the
emotions in Sanskrit, Greek, Latin, and the Germanic
languages (Kappus). — Holmqvist, On the history of
the English present infleclions particularly -th and -s

(Flasdieck). — Burgert, The Dependence of Part 1 of
Cynewulf's Christ upon the Antiphonary (Fischer). —
Bradley, Essays and Studies by Members of the English
Association (Fischer). — Preusler, Syntax im Poema
Morale (Fischer). — Weinmann, Ueber den Gebrauch
des Artikels im Ormulum (Fischer). — Smart, The
Sonnets of Milton (Fischer). — Chadwick, Social Life
in the Days of Piers Plowman (Fehr). — Augustins Lehr-
satz über die Willensfreiheit bei Aelfric. — Holthausen,
Zu ae. Dichtungen. — Ders., Zum alliterierenden Morte
Arthure. — Brucauff, Repetitional English Grammar
(Western). — Dinkler. Mittelbach und Zeiger,
Engl. I'ebungsbuoh (Meilin).

Oiessener Beiträge zur Erforschung der Sprache und
Kultur Englands und Nordamerikas. Herausgegeben
Ton W. Hörn, I, 1: Hermann Düringer, Die Analyse
im Formenbau des englischen Nomens. — Leo Müller,
Neuenglische Kurzformbildungen. — Ernst Jäger, Die
Konjunktionen for und for that im Englischen. — Heinrich
Gutheil. Form und Funktion in der englischen Verbal-
flexion. — W. Hörn, Neue Beobachtungen über Sprach-
körper und Sprachfunktion im Englischen.

English Studies V, 1. Febr. 1923: W. van Doorn,
Walter de la Mare. An Appreciation. — Reviews:
O. Jespersen, De to Hovedarter av Grammatiske For-
bindelser (H. Poutsma). — E. Weekley, An Etymo-
logical Dictionary of Modern English (F. Holtliausen). —
P. Barbier, English Influence on the Frenoh Vocabulary
(J. J. Becker Elzinga). — H. Poutsma, The Infinitive,

the Gerund and the Partieiples of the English Verb (K.). —
F. L. Lucas, Seneca and Elizabethan Tragedy (R. W.
Zandvoort). — Measure for Measure. Ed. by Arthur
Quiller Couch .and John Dover Wilson (A. G. van
Kranendonk). — W. S. Tomkinson, The Teaching of
English (C. .J. van der Wey). — 0. Baum garten.
Religiöses und kirchliches Leben in England (R. Miedema).

- A. Darby, The Sentence and its Functional Units.
A new method of displaying the relation of words in
organises speech (K.).

Revue des langues romanes LXI, 16: G. Millardet,
Linguistique et dialectologie romanes.

Zs. für französische Sprache und Literatur 46, 7/8: Leo
Spitzer, Pseudoobjektive Motivierung. — Stephan
Hofer, Studien zum höfischen Roman. — E. Brugger,
Zu Historia Meriadoei und de Ortu Walwanii. — Referate
und Rezensionen: Arthur Franz, Dr. Eugen Lerch, Die
Bedeutung der Modi im Französischen. — W. Gott-
schalk, H. Schurter, Die Ausdrücke für den Löwenzahn
im Galloromanischen. — Eugen Lerch, Fritz Stroh-
meyer, Französische Schulgrammatik. — Ders., Fran-
zösische Grammatik auf sprachhistorisch-psychologisoher
Grundlage. — Arthur Franz, Charles Bally, Traite de
stylistique fran^aise. — Alfons Hilka, August Steppuhn,
Das Fablei vom Prestre comporte und seine Versionen.

Revue d'histoire litteraire de la France 29, 4. Oct.-Dec.
1922: Paul Chapon nitre, Les premieres annees d'exil

de Saint-Evremond. — Paul d'Estree, Farmin de Rozoi

:

le journaliste contre-revolutionnaire (Mai 1789—Aoüt 1792)

(Suite). — Georges Gazier, La jeunesse de Charles
Nodier. — Une lettre inedite de Merimee. — Maurice
Serval, Autour d'un roman de Balzac; „Une tenebreuse
affaire".— Melanges: Notes sur leLymodin et les creanciers
d'Etienne Jodelle (Ph. Renouard). — Madame de Stael
et van Praet (Paul-M. Bondois). — Stendhal et les van Praet
(Gustave Charlier). — Note sur les chasseurs de casquettes
(Albert Monodl. — Comptes rendus: .Jean Hankiss,
Philippe Nericault-Destouches, l'homme et l'ceuvre (Henri
Tronchon). — Emile Magne, Une amie inconnue de
Möllere, suivi de Moliere et l'Universite (G.-M.). — Les
Epistres de Seneque (Edmond Estevel. — Heni'i Hau-
vette, Etüde sur la Divine Comedie, la composition du
poeme et son rayonnement (Paul Hazard). — Chronique.

Giornale storico della letteratura italiana LXXXI, 1/2.

Fase. 241/242: Letterio di Francia, Alla scoperta del

vero Bandello. (Eine.) — Luigi Foseolo Benedetto,
Di alcuni rapporti tra il „Detto d'Amore'' ed il „Fiore"'.

— Rassegna bibliografica: Ireneo San es i, Rassegna
dantesca. — AI. Luzio, Mazzini's Letters to an English
Family edited and with an Introduction by E. F. Richards
illustrated with portraits and Map. — Bollettino biblio-

grafioo: G. Bertoni, Poesie, leggende, costumanze del

Medio Evo; ders., Studi su vecchie e nuove poesie e

prose d'amore e di romanzi; ders., Poeti e poesie del

Medio Eveo e del Rinascimento (V. Cian). — Dante. La
Divine Comedie. Introduction, traduction et analyses
par H. Hauvette (S. Debenedetti). — A. Farinelli,
Dante im Spagna, Francia, Inghilterra, Germania. Dante
e Goethe (V. Cian). — Dante e Arezzo. A Cura di G.
Fatini (V. Cian). — Dante e Novara. Nel VI Centenario
della morte (L. Negri). — G. Rossetti, II Trionfo di

Dante e d' Italia, Canzoniere, a cura di B. Chiara (C.

Calcaterra). — Th. Spoerri, Renaissance und Barock
bei Ariost und Tasso (G. Bertoni). — B. Donati, Auto-
grafi e documenti vichiani inediti e dispersi: Note per
la storia del pensiero di Vico ; ders., Echi vichiani in"

Sardegna nel terzo decennio del seo. XIX; ders., Notes
sur Vico. Souvenirs d'une lecture dans les archives de
Jules Michelet (G. Solari). — A. Meozzi, Carducci (G.

Fatini). — G. Pentimalli, Alfredo Oriani (C. Calca-

terra). — N. Scalia, Giov. Verga (Fr. Biondolillo). —
Annunzi analitici : P. E g i d i , La storia medievale (Vi. Ci.).

— ü. Cassuto, Dante e Manoello (Vi. Ci.). — AI.

Masseron, Sainte Catherine de Sienne (Vi. Ci.). — A.
Fradeletto, Figure di poeti e visioni di poesia (Vi. Ci.).

— E. Vannutelli, Santa Teresa di Gesü (A. Fa.). —
N. Cortese, Eruditi e giornali lettari nella Napoli del

Settecento (L. P.). — Letterio Fucile, Vitt. Alfieri e

rautocritica alla „Cleopatra" (A. M.). — A. Moioli,
,Tean Racine e Vitt. Alfieri (A. M.j. — A. Bruers, „Fedra"

di Gabriele D'-innunzio (Vi. Ci.). — Comunicazioni ed

Appunti: A. Monte verdi, Luoghi comuni nell' antica

poesia italiana. -- G. Pesenti, Parafrasi della „Favola
di Psiche" in un codice trivulziano. — L. Salomone,
Una fönte ignorata del „Bacco in Toacana". — V. Cian,
E. G. Parodi f.

II Qiornale Dantesco XXV, 3: A. Scolari, Note storiche

alla corrispondenza poetica di Dante con Giovanni del

Virgilio. — L. P ip trobono. Per 1' allegoria di Dante.

—

C. Guerrieri-Crocet ti. Per la questione della „Li-

setta". — F. 11 vero, La leggenda di Ulisse in Tennv-
son e in alcuni poeti irlandesi. — F. Filippini, II

14
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„nodo di Salomone" nella tenzone fra Dante e Forese. —
L. Chiappelli, Le fazioni pistoiesi e Dante. — F.
Filippini, II „Fiorentino suicida" nel canto 5III del-

rinferno. — G. Vitaletti, La biblioteca di Fönte
Avellana.

Revista de Filologi'a Espanola IX, 1922, 4: M. Gomez-
Moreno, De epigrafia iberica. El plomo de Alcoy. —
Erasmo IJuceta, Notas acerca de la historicidad del
romance „Cercada esta Santa Fe". — P. Mazzei, Per
la fortuna di due opere spagnole in Italia. — Leo
Spitzer, Esp. vanistorio. — L. Leite de Vascon-
cellos, Dois romances peninsulares. — A. G. So 1 alinde,
Gonzalo de Berceo y el obispo don Teile. — Erasmo
Buceta, TJn dato para los „Milagros" de Berceo. —
J. F. Montesinos, Sobra la iecha de „El castigo del

discreto". — Notas bibliograficas- A. Zauner, Alt-
spanisches Eleroentarbuch (F. Krüger). — C. G. S an-
te sson, La particule _cum" comme preposition dans les

langues romanes (.1. Vallejo). — C. Bar ja, Libros y
autores clasicos. — E. Montag ne, La poetica nueva,
sus fundamentos y primeras leyes. — N.AlonsoCortes,
.lornadas (Damaso Alonso). — F. de los Rios Quintero,
Algunas Notas del „Quijote". — Fr. Luis de Leon,
De los nombres de Cristo. — Alonso Gas tillo Solor-
zano, La Gardufia de Sevilla y Anzuelo de las Bolsas. ^
P. Mazzei, Contributo allo studio delle fonti italiane

del teatro di ,Tuan del Enzina e Torres Nabarro. — J.

Givanel Mas, Dues notes per a un neu comentari al

„Don Quijote". — Ders., Doce notas para un nuevo
comentario al „Don Quijote". — Fr. Antonio Cäceres
y Sotomayor, Parafrasis de los Salmos de David. —
La vida de Lazarillo de Tormes (E. Buceta).

Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Romane" IL
1921— 1922: W. Meyer-Lübke, Palatalizarea labialelor.
— Sextil P u s c a r i u , Din perspectiva Dic^ionarului

:

III Despre legile fonologice. — Sergbie Sutu, Strigätele
animalelor. Studiu lexicografic. (Introducere. Animalele
de casä. Animalele sälbatice. Pas."irile de casä. Pasä-
rile sälbatice. Insectele. — Alexie Procopovici,
Probleme vechi .-|i nouä (laräsi mente si minte — legi

fonetice — e neaccentuat > i — frasin, buvons, dumica —
-as, -es > -i — .evolu1;ii acustice etc.). — Romul Vuia,
Originea jocului de Cälusari. — Nicolae Dräganu, Un
fragment din cel mai vecliiu Molitvenic romänesc. —
Gheorgbe G iuglea, Cuvinte si lucruri. Elemente vecbi
germane in Orientul romanic. — Vasile Bogrea, Cerce-
täri de literaturA popularä. — Theodor Capidan, Ra-
porturile albano-romäne. — Gheorgbe Oprescu, Moliere
in Roraänia. — Sextil Puscariu, Despre jjrf la acuzativ.
— Nicolae Dräganu, Catebisme luterane. — Etimologii:
Sextil Pu.Mcariu, acerä, cäpnmä, cäptusl, cäpui, cäroalä-
cärcäli, carämb, coroagä, scoroji, creplä, Cucuibä, firav,

fläcäu, pol, pruuc, rapän, rapurä, ciuf, zgardä. — Nie.
Dragänu, deciuricä, „in piezi" cu „Dumnezeu a'nvis",
spuriu, jioarä ori vioarä. - G. Lacea, coc, grumurä,
stäuinä, timpuri, turturä, tusinä. — Theodor Capidan,
impopotäna, arom. märituscu , arom. soärk'escu, megl.
därtoari, arom. discälnedz, arom. lut, arom. nt;es, arom.
zguriiescu, arom. mpih'ur, arom. ancunare. — Gheorgbe
Giuglea, lat. bubia-ron. imbuibä, fei, päsare-päsoniu,
pe.ste cap, ränzft, räzema. tot pe. — G. D. Serra, ital.

medaglia, franc. ruse. — Leo Spitzer, parbä-parhal. —
Vasile Bogrea, a.sturcan, belengber, bertelie, bobletic,
cardarmÄ, chii, cbimä, ciuvauiu, draghicame(a), ielcheme,
paziia, safi, sämbe(a), täfaragä, tapinus, vergie. — Vasile

Bogrea, Incä douä speoimene de gerundia in -ure: im-

bländure .si neputäudure. — Ders., In chestia post-
punerii articolului. — Ders., (J problemä semanticä. —
Ders, Din Toponimia romäneascä: Abrud, Carausebes,
Laune. — Ders., Apucäturi „stiin^ifice". — Theodor
Capidan, Termeni pastorali de oi-igine romänä in lim-
bile balcanice. — Bitay A r p a d , O poezie romäneascä a
lui Gh. Jijincai. — Ders, Sprijinitorul lui Sincai in Roma,
cardinalui de mai tärziu Stefano Borgia (17:^1—1804). —
Ders., Ceva despre Paisie Veliciovschi si Evghenie
Bulgaris. — Ders., De unde si-a luat Gh. Asacbi denu-
mirea de ,,.\lbina romäneascä". — Ders., Kicera si

Minrol. — Sextil Puscariu, Notä la pag. 37H. — Be-
sprechungen: \. Meillet, Linguistique historique et
Linguistique generale |S. Puscariu). — W. Meyer-

Lübke, Historische Grammatik der franz. Sprache
(S. Puscariu). — E. Gamillsoheg und L. Spitzer,
Beiträge zur romanischen Wortbildungslehre (S. Pus-
cariu). — Leo Spitzer, Hugo-Schuchardt -Brevier (S.

Puscariu). — W. Meyer-Lübke, Einführung in das
Studium der romanischen Sprachen (S. Puscariu). — M.
Borza, Flora grädinilor täränesti romäne (S. Puscariu).
— F. K o c h e r , Reduplikationsbildungen im Französischen
und Italienischen (S. Puscariu). — N. A. Constan-
tinescu, Despre Morlaci (S. Puscaiiu). — Stefan Mete:;,
Cäteva stiri privitoare la Romänii din Croapa (S. Pu:;-

cariu). — Silviu Dragomir, Vlahii din Serbia in

sec. XII—XV (S. Pu5cariul — K. Jaberg, Das Bündner
Romanische in seinem Verhältnis zu den Schweiz. Landes-
sprachen (S. Puscariu). — Ders., Kultur und Sprache in

Romaniscb- Bünden (S. Puscariu). — Ders., Dresch-
metboden und Dre.schgeräte in Romaniscb-Bünden (S.

Pu:}cariu). — M. L. Wagner, Die Beziehungen zwischen
Wort- und Sachforschung (S. Puscariu). — N. Dragänu,
Critica .stiintificä in filologiä noasträ actualä (S. Puscariu).
— Radu Dragnea, Mihail Kogälniceanu (S. P.). — V. V.
Hanes, Din Tara-Oltului (S. P.). — C. S. Niclaescu
-Plopsor, V'orbe oltenesti (S. P.). — Natalia Negru,
Helianta (S. P.). — Ovid Densusianu, Literatura ro-

mänä modernä (Gh. Bogdan- Duicä). — S. N. Ceban,
Dosithei, Mitropolit Sofavskij i ego kni2naja dejateljnostj

(S. Dragomir). — §tefan Ciobanu, Dosofteiu Mitro-
politul Moldovei (S. Dragomir). — G. ßogdan-Duica,
Titu Liviu Maiorescu (Marin Stefanescu). — E. Lovi-
nescu, Critice (G. Oprescu). — lacob Negruzzi, Amin-
tiri din Junimea (G. Obrescu). — Const. f^äineanu,
Dictionar romän-francez (G. Obrescu). — H. Sanielevici,
Noi studii critice (G. Oprescu). — Frank J. Witstack,
A Dictionary of Similes (P. Grimm). — B. Mari an,
Dic^ionar de citate si locutiani sträine (P. Grimm). —
Lucy Byng, Roumanian stories (P. Grimm). — Gertruda
Ale'xaiidru-Hoth, Grundzüge und Haupttypen der

rumänischen Literaturgeschichte (P. Grimm). — Victor

Cherestesiu, luliu Deri si Georgescu Tistu, Manual
de limba romäuä (C. Lacea). — Anton Valentin y.

Dic^ionar romän-maghiar (C. Lacea). — Rvidolf Porsche
und Eugen Todoran, Romanisches Lehrbuch (C. Lacea).

Romeo-Lovera, Adolf lacob, A. Storch, Rumänische
Konversationsgrammatik (C. Lacea). — Alexe Procopo-
vivi, Introducere in studiul literaturii vechi (N. Dräganu).
^ I. Bianu si N. Cartojan, Pagini de veclie scriere

romäneascä (N. Dräganu). — C. Martinovici ^ji N.
Istrati, Dicl:ionarul Transsilvaniei (N. Dräganu). —

.

Lattyäk Sändor, Nehäny Dioscorides-fele dak nbveny-
nevröl (N. Dräganu). — Bitay .\rpäd. A romän irodalom-
törtenet összefoglalü ättekintese iN. Dräganu). — S.

Pu:jcariu, Din perspectiva Dictionarului (V. Bogrea).

—

Leca Morariu, Un nou manuscris vechiu: „Isopia"

voroneteanä ; Codicele Päträu^ean si asasinarea lui Grigore
Ghica; Ce-a fost odatä — din trecvitul Bucovinei (V.

Bogrea). — I. Vendryes, Le langage, introductioii

linguistique u l'histoire (V. Bogrea). — Sever Zotta, La
centenarul lui Vasile Alecsandri(V. Bogrea). — G. Bogdan

-

Duicä, Vasile Alecsandri (V. Bogrea). — 0. Schrader,
Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde (V.

Bogrea). — Jos. Scbrijnen, Handleiding bij de Studie
der vergelijkende indogermaansche Taalwetenschap (V. l

Bogrea). — F. de Saussure, Cours de linguistique \

generale (V. Bogrea). — Giorge Pascu, Istoria l'tera-

turii si limbii romäne (V. Bogrea). — Ders., Gligorie
Ureache (V. Bogrea). — Ders.. Sufixcle romäne^ti (V.

Bogrea). — Der s., Etüde de Semasiologie roumaine
(V. Bogrea). — O. Densusianu, Flori alese din cäntecele
poporului (V. Bogrea). — E. Lovinescu, Gheorgbe
Asacbi (V. Bogrea). — St. Be rech et si C. Bobulescu,
Spicuitor in ogor vecin (V. Bogrea). — N. lorga, Izvoarele
contimporane ale miscärii lui Tudor Vladimirescu (V.

Bogrea). — Ders., Istoria literaturilor romanice (V.
|

Bogrea). — H. Schuchardt, Possessivisch and Passi- ^
viscb (V. Bogrea). — C. Weigand, 24.-29. Jahresbericht
des Instituts für rumäni.sche Sprache zu Leipzig (V.

Bogrea und Tb. Capidan). — P. C an cel, Despre „rumän"
(Tb. Capidan). — N. Jokl. A'ulgärlateiniscbes im Alba-
nischen (Tb. Capidan). — P. Skok, Prilozi k ispitivanju

srpsko-hrvatskih imena mjesta (Th. Capidan). — Bindo
C h i u rl o , La letteratura ladina del Friuli (G. D. Serra). —
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Ders., ßivista della Societa. Filologica Friulana (6. D.
Serra). — J. Jud, Mots d'origine gauloiseV (G. Giuglea).

—

M. L. Wagner, Das ländliche Leben .Sardiniens (G.

Giuglea). — L. Spitzer, Die Umschreibungen des Be-
griffes „Hunger" im Italienischen (G. Giuglea). — A.
Zaun er, Altspanisches Elementarbucli (G. Giuglea). —
K. Voretzsch, Altfranz. Lesebuch (G. Giuglea). —
Lui Nicolae lorga. Omagiu (N. Georgescu-Tistu). —
Analele Academiei Romane (N. Georgescu-Tistu). —
Dimitrie Dan, Dn autor romän bucovinean diu anul
1826'27 |N. Georgescu-Tistu). — N. Driiganu, C. Cosbuc,
poetul liceului gräniteresc din Näsaud (N. Georgescu-
Tistu). - - N. Dunäreanu si Liviu Marian, Prozatorii
nostri (N. Georgescu-Tistu). — Lui Ion Bianu, Omagiu
(N. Georgescu-Tistu). — Alex Lapedatu si loan Lupas,
Anuarul Institutului de Istorie Nationalii (N. Georgescu-
Tistu .-ji S. Puscariu). — Revista periodicelor 1921. a) Ro-
mänesti (N. Georgescu-Tistu). b) Streine (E. Herzog). —
Cronicä.

Arhiva. Revistä de istorie, filologie .si cultura ro-
mineascä 30, 1. .Jan. 1923. Sumar; Die Bärbulescu,
Nasterea individualitätii limbii romine si elemeutul slav.
— Gh. Ghibänescu, Divanurile domnesti din Moldova
si Muntenia in secolul XVII. — Auguet Scriban, Etimo-
logii. — I. lordan, Dialectele italiene de sud .si limba
rominä. — Ilie Bärbulescu, Falsificäri culturale in

transcrierea lui /. .si }. prin « si ü latine. — Comunicäri:
Ilie Bärbulescu, Sufixele -ä^, -ar si -an arätind originea
localä; Despre cuväntul „mierlä" ; Filologia rominä .si

direc^ia noasträ filologica; Le genitif en ,lu' en com-
paraison avec .lui' dans la langue roumaine ; Istoria

Literaturii romine si dn-ectia noasträ literarä, „Arhiva"
si ziarul „Adevärul". — Dr. Ilie Gh ergh el , Blachernae?
sau Vlachernae! — August Scriban, Räspuns lui N.
Dräganu. — N. A. Bogdan, Documente, extrase .si

citatü, relative la vechimea .si numele orasului la.si. —
P. Constantinesou-Ia.si, Primele atingeri ale Mol-
dovenilor cu Turoii. — I. lordan, -ar = -ian in topo-
nimie; Nume topice aromine in Pind; A improhita (si -ti),

ün dic^ionar etimologic al limbii franceze; Premiile
Academiei. Recenzie. — Recenzii: G. Pascu, Etüde de
Semasiologie roumaine. — Ernst Gamillscheg, Wetz-
stein und Kumpf im Galloromanischen. — Leo Spitzer,
Die ümsclireibungen des Begriffes „Hunger" im Italie-

nischen (I. lordan).

Literarisches Zentralblatt 7/8: R. Davidsohn, Geschichte
von Florenz (W. Friedenberg). — 0. Baumgarten,
Religiöses und kirchliches Leben in England (H. Stamm).
— C. Roos, Det 18. aarhundredes tyske oversaettelser
af Holbergs komedier, deres oprindelse, karakter og
sksebne (A. Gloy). — E. Steinmeyer und E. Sievers,
Die ahd. Glossen, 5. Band. — S. Sieb er, Johann Michael
von Loen, Goethes Grossoheim (Karl Holl). — M. Lederer,
Heinrich Joseph von Collin und sein Kreis. Briefe und
Aktenstücke (Karl Holl). — W. Oehlke, Die deutsche
Literatur seit Goethes Tode und ihre Grundlagen (H. H.
Borcherdt). — 9/10: M. Enzinger, Das deutsche Schick-
salsdrama (Otto H. Brandt). — Festgabe zum 60. Ge-
burtstag von Adolf Bartels; Ad. Bartels, Die deutsche
Dichtung von Hebbel bis zur Gegenvrart, 2. Teil: Die
Jtingeren. 10.— 12. A. (Gurt Hille).

Deutsche Literaturzeitung, Nr. 40: Murners deutsche
Schriften. IX. Von dem grossen lutherischen Narren,
hrsg. von Merker, von Giemen. — 41: Hatzfeld,
Paul Claudel und Romain Rolland, von Heiss. — 42:
Meister Eckart, Reden von der Unterweisung, übertr.
von J. Bernhart, von Strauch. — Schöffler, Beiträge
zur mittelenglisohen Medicinliteratur, von Holtliausen. —
43: Güntert, Von der Sprache der Götter und Geister,
von Jacobsohn. — Liepe, Elisabeth von Nassau-Saar-
brücken, von Stammler. — 44: Der festländische Bueve
von Hantone, hrsg. von Stimming, von Stengel. — 45:
Vogt, Geschichte der mhd. Literatur, von Strauch. —
Pfeiffer, Die Meistersingerschule in Aug.sburg und
Johannes Spreng, von Stemplinger. — 46: Feist, Ein-
führung in das Gotische, von JEübner. — 47: K. Vossler,
Sprachwissenschaft und Zeitgeist (über Schürrs so be-
titeltes Buch).

Nachrichten von der Geseilschaft der Wissenschaften zu
Qöttingen, 1921, 2: F. Frensdorf f , Der rechtshisto-
rische Gehalt der Sachsenspiegel- Vorreden.

Göttingische gelehrte Anzeigen, 1922, X—XIl : Hörn,
Sprachkörper und Sprachfunktion, von Hermann.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge-
schichte und deutsche Literatur und für Pädagogik,
25. Jahrg., 49. und .")0. Band. 9: Ed. Stemplinger,
Antike Motive im deutschen Märchen. — Fr. Neumann,
Scholastik und mittelhochdeutsche Literatur. — A.Biese,
Das dichterische Schaffen. — 10: M. Ninck, Hölderlins
dichterisches Erlebnis und sein Verhältnis zur Klassik. —
C. Ganzenmüller, Schiller und Ovid.

Zentralblatt für Bibliothekswesen 39, 7/8: W. Hopf,
Die amtliche Tätigkeit der Brüder Grimm an der Landes-
bibliothek Cassel.

Zs. für keltische Philologie 14, 1 und 2; J. Sohnetz,
Süddeutsche Orts- uml Flurnamen aus keltischer Zeit
(Rednitz, Zusam, Kissingen, Kinzig, König i. 0., die mit
-acum gebildeten Ortsnamen in Bayern). — Feist, Indo-
germanen und Germanen, von Pokorny.

Zs. für Indologie und Iranistik I, 2: H. Weller, Bei-
träge zur Metrik des Veda (auch auf igm. Metrik sich

beziehend).

Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins,
Nr. 5: Die Gräfin Lichtenau in ihrer Elie mit Franz von
Holbein. Aus dessen Selbstbiographie mitget. von Hoeft.

Oldenburger Jahrbuch für Altertumskunde und Landes-
geschichte, 1921: Fr. Schohusen, Das Oldeuburger
Wunderliorn.

Zs. für Heimatkunde der Regierungsbezirke Coblenz
und Trier 3, 29: A. Bach, J. B. Schuppius in Braubacli.

Mitteilungen des Historischen Vereins für die Saar-
gegend, Heft 13: Wörterbvich der Mundart des Saar-
brücker Landes nebst einer Grammatik der Mundart.

Hessische Chronik, Sept. u. Dez. 1922: A. Bach, Herzogin
Anna Amalia von Weimar mit Merck am Rhein im Sommer
1778.

Mannheimer Geschichtsblätter, 1922, Okt.: P. Zimmer-
mann, Goethe in Mannheim. — Nov.-Dez.: R. Zinkgräf
und K. Ohr ist, Volk.ssagen und Geschichten aus der
Gegend von Weinheim a. d. B. — P. Hirsch, Ein
Pfälzischer Nachtigallengesang aus dem Jahre 1621. —
Nr. 4: K.Speyer, Beiträge zur Geschichte des Theaters
am kurpfälzischen Hofe zur Zeit Karl Ludwigs.

Zs. für die Geschichte des Oberrheins, N. F. 37, 4:

G. Ritter, Aus dem geistigen Leben der Heidelberger
Universität im Mittelalter. — J. Wille, Johann Reuchlin.
— J. Ficker, Das Bildnis Reuchlins. — K. Schotten-
loh er, Johann Reuchlin und das humanistische Buch-
wesen. — J. Schlecht, Reuchlin und Johann von Lam-
berg. — A. Hasenclever, Johann Sleidan über Clement
Marot.

Henneberger Blätter: W. Dersch, Ein Wunderbuch der
Wallfahrtskirche m Grimmental.

Geographische Zs. 28. 11/12: E. Mertes, Dialektgeo-
graphie.

Mitteilungen des Vereins für Sächsische Volkskunde
und Volkskunst VIII, 11: O. Seyffert, Das Landes-
museum für sächsische Volkskunst.

Hessische Blätter für Volkskunde 21: K. Wagner,
Geographisch-historische Volkskunde. — G. Koch, Volks-
kunde, Romantik und l'Houets Bauernpsychologie. —
K. Esselborn, K. Weigand als Sagensammler. — F.

Mentz und M. Grunwald, Zu Ananisapta. — H.
Hepding, Zum Ilbeshäuser Papagei. — Seligmann,
Die Zauberkraft des Auges und das Berufen.

Schweizer Volkskunde 12, 8—11: M. Gabbud, .Jeux

valaisans. — E. H.-K., Steinlampen. — A. M. Weis,
Volkskundliche Splitter aus dem Kanton Wallis. — J.

Müller, Betrufe aus Uri. — Ed. Fischer, Zwei Spiel-

lieder. — 12, 12: M. Gabbud, Le Folaton. — S. Heu-
b erger. Volkskundliche Splitter. — Antworten und
Nachträge: Katzenmusik in Altdorf. — Fragen und Ant-
worten: Dierli. — Petites Notes. — Bücheranzeigen:
Marzell, Pflanzenwelt; Appenzeller Trachten ; Stehler,
Vispertal.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde 24, 2: Roh.
Gerb er, Le folklore d'un village juras.sien. — S. Meier,
Volkskundliches aus dem Frei- und Kelleramt. VII. —
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Miszellen: F. W. Schwarz, Ein stiller Winkel. —
Andreas H e u s 1 e r , Das Rätsel vom Vogel federlos. —
E. H.-K., Das Sündenregister auf der Kxihhaut. — E. H.-K.,

Zum „Geruch der Heiligkeit". — E. A. Gessler. Eine
Beschreibung der Zigarre von 157U.— Vittore Pell and in i,

I vecchi orologi da torre all' italiana. — .Jos. Müller,
Ländliche Possen und Spiele aus Uri. — D. Imescli,
Inventar der Fahrhabe der Anna Stockalper geb. AUet
von 1617. — P. Geiger, Schweizerische Kütsprüche. —
Ant. Zindel-Kressig, Ein Zauber-Prozess im Jahre
1657. — D e r s., Volkskundliche Anekdoten aus dem
Sarganserlande.

Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in

Wien ö'J, 4: "SV. Christian. Volkskundliclies aus dem
Montafon.

Mannus 14, 3 u. 4: .J. Bing, Die Götter der südskandi-
navischen Felsenzeichnungen. — III. Ergänzungsband

:

W. Schulz, Archäologisches zur Geschichte der Hermun-
duren. — Const. Diculescu, Die Wandalen und die

Goten in Ungarn und Rumänien.

Grundwissenschaft IV, 1/2: W. Wieckberg, Die künst-
lerische Konzeption.

Deutsche Revue, Dez. 1922: O. Dam mann, Gust. Freytag
und Alfr. Dove. — P. Wentzke, Aus Jos. Scheffels

politischen Anfängen. — M. Huber, Zur Siebenschläfer-

legende.

Der Türmer 2ö, 4: K. Bleib treu. Zur Shakespeare-
Frage. — M. Koch, Neues und Altes von der alten
Romantik.

Historisch» Politische Blätter für das katholische
Deutschland CLXX, (i: T. Boeselager-St olberg,
Vittoria (Jolonna in ihrem Seelenleben und ihren Be-
ziehungen zum religiösen Leben ihrer Zeit. (Forts, in

den zwei folgenden Heften.)

Preussische Jahrbücher, Nov.: J. Petersen, Versunkene
Glocke und Ketzer von Soana. — O. Walzel, Gerhart
Hauptmann und der Expressionismus.

Finnisch-ugrische Forschungen 1.5, 1—3: J. J. Mikkola,
Die Namen der Völker Hermanarichs.

Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche
Academie, 1922, April: L. Willems, Aanteekeningen op
Bredero. — G. Segers, Is Vondel in Belgie geweest? —
J. Jacobs, De „Middelnederlandsche" schrijftaal in

haar verband met de „Middelnederlandsche" spreektaal.

—

Mei: J. Mansion, Toponymische Kleiuigheden. — G.
Segers, De school en de omgeving. — Ders., Gesprek
met Vondel in 1917. — Juni: M. Sabbe, Jan Moretus I

als Nederlandsch letterkundige.— Juli: Willems, Middel-
nederlandsche fragmenten. — Am. Joos, Het verbeteren
van letterkundige opstellen. — J. Persyn, Multatuli
en de Viamingen.

Limburgs Jaarboel« 28. 1 u. 2: J. A. Hoens, Bloem en
kruid, geplukt in de volksgaarde.

Le Musee beige, Bulletin bibliographique et peda-
gogique XX\'I, 6'S: J. Marouzeau, La linguistique

ou soience du langage (J. Mansion). — J. Veudryes,
Le langage (A. Willem). — P. de Nolhac, Ronsard et

l'Humanisme (M. Hoc). — A. Hallays, ,J. de la Fon-
taine {P. Champagne).

Lunds Llniversitets Ärsskrift. N. F. Avd. 1. Bd. 18,

Nr. 7: Herbert Pctersson, Zur Kenntnis der germa-
nischen Hetcroklise.

Uppsala Universitets Ärsskrift 1922, Filosofi, Spnik-
vcten,skap och Historiska Vetenskaper. h: .losef Sven-
nung, Orosiana. Syntaktische, aemasiologi.sche und
l<ritische Studien zu Orosius.

Journal of American Folklore 34, Juli-September: GL A.
Reichard, Literary Types and Dissemination of Myths.

Mercure de France, 1. 7. 1922: Andre Fontaines, P. B.

Shelley. — R. de Nolva, Les sources anglaises de Le-
conte de Lisle. — 1. und 15. 9. 1922; G. Oartier, Le
mystere Bacon-Shakespeare; un document nouveau. —
16. 11. 1922: P. Dottin, L'lle de Robinson.

Le Flambeau, 31. 7. und 31. 8. 1922: Abel Lefranc, Le
Secret de William Stanley. I, II.

Rendiconti del R. Istituto lombardo di scienze e lettere,
S. IL L\', 11— l.j; A. Foresti, Le letture del Petrarca
prima del 1337.

La Bibliofilia XXIV, 9: L. Bertalot, II codice B del

„De vulgari eloquentia".

Rassegna Nazionale XLIV, Sett. 1922: C. Gottifredi,
Dallo studio: üna fönte manzoniana del Seicento. Sigis-

mondo Boldoni (1597—1630). — A. Monti, II Carducoi
e gli scritti per commissione. — Ott. 1922: M. Zezon,
Contributo alla storia dell' edizione leopardiana del 1845
(Lettere inedite di Luigi de Sinner ad Antonio Ranieri). —
M. L. C ervin i, Uno pseudomistico : .Jacopone da Todi. —
Dir.: N. Baccetti, Luca Signorelli. — E. Piccioni,
II Giornalismo italiano. Rassegna atorica.

Giornale d' Italia, 24. 11. 1922: A. Momigliano, L"alta
coscienza di un poeta. Giovanni Cena. — 6. 12. 1922:
G. Lesca, Amore a Deüa. Sermone inedito di A. Man-
zoni. — 6. 1. 1923: A. Chiappelli, L' inverosimiglianza
psicologica nei „Promessi Sposi".

Archivio di storia della scienza III, 1: E. Passera, Le
coguizioni oftalmologiche di Dante. — G. Loria, Le
matematicbe nel secolo di Dante. — G. Bof fito, Distanze
e dimensioni cosmiche secondo Dante. — E. O. v. Lipp-
mann, Chemisches und Technologisches bei Dante. —
A. M o r i , La geografia in Dante. — 3: A. Castiglioni,
La medicina ai tempi e nell'opera di Dante. — R. Sarra,
Le conoscenze zoologiche di Dante.

Nuova Rivista storica VI, 5: G. Vidari, II pensiero
politico di Dante.

Archivio storico lombardo XLIX, 1—2: E. Brambilla,
Sonetti ignoti del Volta.

La Critica XX, 6: B. Croce, Note sulla poesia italiana e

straniera del sec. XIX. XXI : Berchet. — \'
. Arangio R u i z

,

11 problema estetico della „Commedia". — C. Dentice
d' Arcadia, Filologia e storia della filologia nel pesniero
di .Antonio Bernardini.

Pagine critiche III, 1—2: E. Rho, II dolce stil novo e

Guido Cavalcanti. — G. Fatini, Francesco Redi falsi-

fioatoreV

La Lettura XXIII, 1: C.Pascal, Cimelii leopardiani.

Conferenze e prolusioni XV, 24: C. Biondi, 11 paesaggio
pascoliano.

Nuova Antologia 1213: A. Galimberti, 11 medioevo
italiano nell' arte preraffaelita. — G. Fatini, Perche
6. Carducoi non insegnö ad Arezzo. — 1214: M. Foresi,
Ricordanze fuciniane. — 1216: L. Bonin Longare,
Una lettera inedita di Giosue Carducci a Giacomo Za-
nella.

II Marzocco XXVII, 43: F. Nicolini, Fra le quinte dei

.,Promessi Sposi". I. Don Gonzalo e il residente veneto
a Milano. — 44: E. G. Parodi, Le poesie di A. Graf. —
F. Nicolini, Fra le quinte dei „Promessi Sposi". II. II

tumulto di S. Martino. — 46: P. Rajna, Un mistero
svelato. II codice „Biui" del De vulgari cloquentia e

della Monarchia. — 51: G. Ortolani, Un po" di Baretti

e un pochino di Goldoni. — A. Foresti, Accomodamenti
di poeta (zu Parini).

L'Arte XXV, 5—6: L. Vcnturi, La critica d' arte e Fr.

Petrarca.

Arte e vita III, 9: G. Bertoni, 11 dramma interiore di

Tristane e Isotta. — 10: G. Bertoni, Fra le amiche di

j

Ugo Fosclo. — IV, 1: G. Bertoni, Gli schemi di H.
Wölfflin e 1' esame critico delle opere lettcrarie.

Civiltä cattolica, La, 1719: L' individuo umano e 1' anima
separata secondo Dante e le sue fonti. — 1720: La biblio-

teca Rossiana.

Verbum. Revista del Centro de Estudiantes de Filosofia

y Letras, Buenos Aires. X\'I. 5S: F. Capello. Dante
y la alegoria.

Revista da Faculdade de Letras da Universidade do
Porto 1: Angelo Ribeiro, As trovas de Waltlier, o mais
ilustre dos Minnesinger. — .1. Dresch, L'influencc

fran(;aise en Allemagne, de 1789 a 1848. — Hernani Ci-
dade, O Individualismo atraves da Literatura. Estudos
da Literatura Franceza: Idade Media. II. O Lirismo. —
Ders., C^onfert-ncia realizada na Universidade do Porto

1
para celebrar o trioentenario do nascimento de Meliere. ^
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Luis Cardim, Torrent of Portyngale. — Ders., Notula
sobre o exemplar de Chauoer da Biblioteca Municipal do
Porto. — Ders., Some Notes on the Portuguese-English
and English-Portuguese Grammar to 1830. — Urbano
C. S o a r e s , Ensaios filologicos. Um manuscrito portugues
do seo. XVI e o problema guanche.

Academie roumaine. Bulletin de la section liistorique.

Publicatiou trimestrielle. Sous la redaction de N. lorga.
Neuvieme annee, nos. 3—4. Bucarest 1921. — Somm.:
N. lorga, Anciennete de la culture du maig eii Rou-
manie. — Ders., Les plus anciennes chroniques lion-

groises et le passe des Roumains.

Neu erschienene Bücher.

Bauckner, Arthur, Einführung in das mittelalterliche

Schrifttum. Kempten, Verlag J. Kösel & F. Pustet. 1923.

X, 174 S. mit Abb. kl. ö» = Sammlung Kösel. 97. Gz.
Pappbd. M. 2; Schlz. nicht mitgeteilt.

Dowdall, H. C, The Word „State". London, Stevens &
Sons. 28 S. 8". 2 sh. 6 d. Reprinted from the „Law
Quarterly Review" .January 1923.

Eicken, Heinrich v., Geschichte und System der mittel-

alterlichen Weltanschauung. 4. Aufl. Mit Reg. von
Hugo Preller. (Omnitypie-Neudr. der 1. Aufl. 1887.

Stuttgart und Berlin, J. G. Cottasclie Buchh. Nachf.
1923. XVI, 840 S. gr. 8». M. 12 000; Hlwbd. M. 18 000.

Freund, Max, Die Universitiitslektorate für neuere Fremd-
sprachen. Ihr Ausbau und ihre Hebung. Berlin, Weid-
mancsche Buchh. 1922. 24 S. gr. 8». [Umschlagt.]
Gz. M. 20. Erscheint auch im 2. Heft des 21. Bandes
der Zeitschrift f. französ. u. engl. Unterricht.

Gössel, Josef, Buch der Wortspiele. Hrsg. 1.— 4. Aufl.
Köln a. Rh., Hoursch & Bechstedt. 1923. 95 S. 8".

Gz. Pappbd. M. 2..50. Sammlung von Wortspielen, vor-
nehmlich aus der deutschen Literatur.

.Tespersen, Otto, De to Hovedarter av Grammatiske
Forbindelser. Det Kgl. Danske Viden.skabernes Selskab.
Historisk-filologiske Meddelelser. IV, ;'.. Kopenhagen,
Andr. Fre. H0st.

Lehmann, Paul, Parodistische Texte. Beispiele zur la-

teinischen Parodie im Mittelalter. München, Drei-Masken-
Verlag. 74 S. 8».

Mackai 1, J. W., Virgil and bis meaning to the world of

today. Our Debt to Greece and Rome series. Boston,
Marshall Jones & Co. Doli. L-W.

Noreen, Adolf, Einführung in die wissenschaftliche Be-
trachtung der Sprache. Beiträge zur Methode und Ter-
minologie der Grammatik. Vom Verf. genehmigte und
durchges. Uebers. ausgew. Teile seines schwed. Werkes
„Viirt spräk" von Hans Wolfgang Pollak. Halle (Saale),

M. Niemeyer. 1923. VIII, 460 S. gr. 8». Gz. M. 12;

Hlwbd. M. 1.5.

Nyrop, Kristoffer, Das Leben der Wörter. (Ordenes Liv.)

Autor. Uebers. aus dem Dan. von Robert Vogt. Leipzig,
H. Haessel Verl. 1923. VII, 263 S. 8». M. 4000; geb.
M. 5500.

Oettli, Paul, Sprachliche Entdeckerfahrten. Wegleitung
zu denkendem Erfassen der Sprache. Frauenfeld und
Leipzig, Huber & Co. 1922. X, 267 S. 8». Gz. Hlwbd.
M. 5; e. Schlz.

Schrader, Otto, Reallexikon der indogermanischen Alter-
tumskunde. 2. Aufl. Lfg. 5. [Schluss von Bd. l.| Mit
13 Taf. u. 4 Abb. im Text. X S., S. 519-672. Berlin
und Leipzig, W. de Gruyter & Co. 1923. 4». Gz. M. 8.20.

Showerman, Grant, Horace and bis Influenoe. Our Debt
to Greece and Rome series. Boston, Marshall Jones &
Co. Doli. 1..50.

Sparnaay, H., Verschmelzung legendarischer und welt-
licher Motive in der Poesie des Mittelalters. Groningen,
P. Noordhoff. XV, 155 S. 8». FL 3.2.5.

Specht, Fritz, Die Sprache und ihr Ur.sprung. Berlin,

Franz Schulze. 1922. 124 S. 8». Pappbd. M. 700.

Taylor, Henry Osborn, Greek Biology and Medicine.
Our Debt to Greece and Rome series. Boston, Marshall
Jones & Co. Doli. 1.50.

Thorndike, Lynn, A History of Magic and Experimental
Science during the first thirteen centuries of our Era.

2 Bände. New York, The Macmillan Co. XL, 835,

1036 S. 8".

A n d 1 e r , Ch., Nietzsche, sa vie et sa pensee. T. 5 : Nietzsche
e le transformisme intellectualiste. Paris, Bossard. 8".

Fr. 18.

An gel US Silesius (d. i. Johann Scheffler), Sämtliche
poetische Werke. Hrs
Held. 2 Bde. Bd. 1, 2.

CXL, 293; 330, LH S. 8"

M. 25.

Angelus Silesius (d. i

binischer Wandersmann.

u. euigel. von Hans Ludwig
München, . 0. C. Recht. 1922.

Gz. Hlwbd. M. 10; Hpergbd.

.Johann Scheffler), Cheru-
Nach d. Ausg. letzter Hand

von 1675 vollst, hrsg. u. mit einer Studie „Ueber d. Wert
d. Mystik f. unsere Zeit" eingel. von Wilhelm Bölsche.
7. u. 8. Tsd. (Manuldr. 1921.) Jena, E. Diederichs. 1923.

LXXXVIII, 248 S. 8». Gz. M. 6; geb. M. 8.50; Hpergbd.
M. 11.

Are: Isländerbuch (Islendingaböc). Hrsg. von Wolfgang
G o 1 1 h e r. 2., neubearb. Aufl. Halle (Saale), M. Niemeyer.
1923. XXXII, 54S. gr. 8" = Altnordische Saga-Bibliothek.
Heft 1. Gz. M. 2.

Aster, Ernst von

,

München, Rösl &

Bartliel,
Tragweite.

Bauwens, J..

Ibsen und Strindberg. 5.—7. Tsd.

Cie. 1923. 130 S. kh 8» = Philo-

sophische Reihe. Bd. 4. Gz. Pappbd. M. 2.70.

Bach , Adolf, Goethes Rheinreise mit Lavater und Basedow
im Sommer 1774. Dokumente hrsg. Mit 19 Vollbild.

(Taf.) Zürich, Verlag Seldwvla (K. Hönn). 1923. 238 S.

gr. S». Gz. Pappbd. M. 9; Hperg. M. 12.

Bartels, Adolf, Die deutsche Dichtung von Hebbel bis

zur Gegenwart. Die .Alten und die Jungen. Neue Ausg.
in 3 Tln. Tl. 3. Leipzig, H. Haessel Verl. 1922. S".

3. Die Jüngsten. 10.— 12. Aufl. V, 260 S. M. 5000; geb.

M. 6500.

E., Goethes Wissenschaftslehre in ihrer modernen
Bonn, Cohen. 119 S. 8». M. 32.

,
La tragedie fran^aise et le theätre hollandais

au dix-septieme siecle. 1. L'Influence de Corneille. Diss.

Paris. Amsterdam, Kruyt. 274 S. 8".

Behaghel, Otto, Deutsche Syntax. Eine geschichtl. Darst.

Bd. 1. Die Wortklassen u. 'Wortformen, A. Heidelberg,
Carl Winter Verl. 1923. 8" = Germanische Bibliothek.

Abt. 1, Reihe 1, Bd. 10, 1, A. 1, A. Nomen. Pronomen.
XXXI, 740 S. Gz. M. 14; geb. M. 17; e. Schlz.

Bender, Annie, Thomas Abbt. Ein Beitr. zur Darstellung
des erwachenden Lebensgefühls im 18. Jahrhundert.
Bonn, Cohen. 8».

Bericht über den Gang der .Arbeiten am schweizerischen
Idiotikon während des Jahres 1922.

Bittner, Konrad, BeLspiele zur Geschichte des Volks-

schauspieles vom Doktor Faust. Reichenberg i. B., Su-

detendeutscher Verlag F. Kraus. 1922. 30 S. gr. 8° =
Prager deutsche Studien. Heft 27. Kc'. 4.

Bottich er. Gotthold, Die Literatur des siebzehnten Jahr-

hunderts. Ausgew. u. erl. 6., verb. Aufl. Halle a. d. S.,

Buchh. des AVai-senhauses. 1922. X, 144 S. kl. 8» =
Denkmäler d. Aelteren deutschen Literatur f. d. literatur-

geschichtl. Unterricht. 4. Gz. M. 1.45.

Brate, E., Sverges runinskrifter. Stockholm. Natur och
Kultur. 11.

Cederschiöld, G., Snorre Sturlasson och bans verk.

I. Snorres levnad och hans Edda. IL Snorres Heims-
kringla. (Verd. smäskr. 2-57/2.58.) Stockholm.

Deneke, Otto, Koromandel-Wedekind , der Dichter des

Krambambuli-Liedes. Göttingen, Weenderstr. 3, Selbst-

verlag. 1922. 80 S. gr. 8" = Göttingische Nebenstunden. 1.

Gz. M. 1; bei Verpflichtung der Abnahme der ersten

6 Hefte d. Gott. Nebenstunden 15> Preisnachlass.

Deutschkundliche Bibliothek. L Das deutsche

Volksschauspiel. Eine Auswahl von Karl Reuschel.

Bielefeld und Leipzig, Velhagen & Klasing. VI, 134 S.

ü" = Deutsche Schulausgaben. 194.

Diepgen, Paul, Deutsche Medizin vor hundert Jahren.

Ein Beitr. zur Geschichte der Romantik. Rede. Frei-

burg i. B. und Leipzig, Speyer & Kaerner. 1923. 56 S.

gr. 8" = Freiburger Wissenschaftl. Gesellschaft. Heft 10.

Gz. M. 1.50.
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Die Edda. Mit hist.-krit. Kommentar hrsg. von Richard
Constant Boer. 2 Bde. Bd. 1, 2. Haarlem, H. D.
Tjeenk Willink & Zoon (verkehren nur direkt). 1922.

gr. 8". Lwbd., Preis nicht mitgeteilt. 1. Einleitung u.

Text. XCL, 320 S. 2. Kommentar. VIII, 399 S.

Eichendorf f, .Joseph Frhr. von, Werkein 6 Teilen. Mit
Einleitungen u. Anm. hrsg. von Karl Hanns Wegener.
Neue Ausg. Tl. 1— 6. Leipzig, Hesse & Becker, Verl.

1923. kl. 8» = Deutsche Klassiker-Bibliothek. Gz. in

3 Bde. geb. Hlwhd. M. 21.7.5; Lwbd. M. 2-5.50; Hldrbd.
M. 37.50.

Eichendorff- Kalender. Jg. 14. 1923. München, Verlag
Parcus & Co. 1923. 218 S. mit färb. Tat. u. 1 Wand-
kalender, kl. 8«. Gz. kart. M. 5.

Es eher, Karl, E. T. A. Hofl'manns Gespensterspiel. 2. Aufl.

Berlin-Lichterfelde, E. Eunge. 1922. 48 S. kl. 8" =
Der Lichtkreis. 6. Gz. Pappbd. M. 1.50.

'

Escher, Karl, Bettines Weg zu Goethe. Berlin-Lichter-
felde, E. Runge. 1922. 45 S., 1 Titelb. kl. 8» = Der
Lichtkreis. 2. Gz. Pappbd. JI. 1.50. Erschien bereits

als Einzelausg.
Falkner, Fanny, Striudberg im Blauen Turm. Aus dem
SchweJ. von Emil Schering. München, Georg MüUer.
1923. 203 S., Taf. kl. 8». Gz. M. 5; Hlwbd. M. 7; e. Schlz.

Farinelli, A., II romanticismo in Germania. 2^' ed.

riveduta e largamente ritocoata. Bari, Laterza. X, 190 S.

8". L. 12,50.

Fa.ssbinder, Franz, August Kali le, Friedrich Kortz,
Die deutsche Dichtung in ihren kulturellen Zusammen-
hängen mit charakteristischen Proben. Eine Geschichte
der deutschen Literatur. 3 Teile. Teil 1—3 (in 1 Bd.).

Freiburg i. Br., Herder & Co. 1922. XI, 262; VII, 2.52;

XII, 594 S. gr. 8». Gz. Hhvbd. M. 17.50. 1. Dichtung
des Mittelalters. Von August Kahle. 2. Vom Humanis-
mus bis zu Goethes Tod. Von Friedrich Kortz. 3. Von
der Romantik bis zur Gegen\Yart. Von Franz Fassbinder.

Doktor Johannes Faust. Puppenspiel in 4 Aufz.
bergest, von Karl S im rock. Nach d. Ausg. von 1872

hrsg., eingel. u. um weitere Puppeuspieltexte verm. von
Robert Petsch. Leipzig, Pli. Keclam jun. 1923. 140 S.

M. 8'>=Reclams Universal -Bibliothek. Nr. 6378/6379.

Gz. M. 60; geb. M. —.90.
Fern au, Helene, Der Monolog bei Hans Sachs. Jena,
Frommannsche Buchh. 1922. (Umschlagt.: 1923.) 76 S.

gr. S". Gz. M. 1.

Fischer, Hermann, Schwäbisches Wörterbuch. Lfg. 68.

Wort—Zendat. Bd. 6, Sp. 961— 1120. Tübingen, H. Laupp-
sche Buchh. 1923. 4". Gz. Subskr.-Pr. M. 3.

Friedricli, Johannes, Lehrbuch der gotischen Sprache
für den Selb.stunterrioht. Mit Uebungsbeispielen, Lese-
stüoken und Wörterverzeichnis. Wien und Leipzig, Hart-
leben. VIII, 94 S. 8".

.

Franck, Hans, Deutsche Erzälilkunst, Trier, Frdr. Lintz.

1922. 133 S. kl. 80 = Die deutsche Novelle. Gz. M. 1..50.

Francke, Kuno. Die Kulturwerte der deutschen Literatur
in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Bd. 2. Berlin,
Weidmannsche Buchh. 1923. 8". 2. Die Kulturwerte
der deutschen Literatur von der Reformation bis zur
Aufklärung. XIV, 638 S. Gz. Hlwbd. M. 9.

Georg, Manfred, Grabbes doppeltes Gesicht. Berlin-
Lichterfelde, E. Runge. 1922. 43 S. kl. 8» = Der Licht-

kreis. 8. Gz. Pappbd. M. 1.50.

Geschichte des Rheinlandes von der alt. Zeit bis zur
Gegenwart. 2 Bände. Essen, Baedeker. Darin: Th.
Frings, Rheinische Sprachgeschichte, S. 251—298.

Goethe. Gedenkblätter. Weimar. Hrsg. vom Goethe-
Nationalmuseum in Weimar. (Geleitw.: Hans Wahl.)
2. Aufl. Berlin, Gesellschaft zur Verbreitung klassischer
Kunst. 1922. 91 S. mit Abb. 4». Gz. Pappbd. M. 4;
Hlwbd. M. .5.

Goethe. Goethes Briefwechsel mit Heinrich Meyer. Hrsg.
von Max Hecker. Bd. 3. Weimar [Goethe- u. Schiller-

Archiv]: Goethe- Gesellschaft 1922. 8" = Schriften der
Goethe-Gesellschaft. Bd. 35. 3. Januar 1821 bis März
1832. 262 S. Nur für Mitglieder Gz. M. 3; geb. M. 5;

e. Schlz.

Grillparzers Selbstbiographie und Bildnisse. Hrsg. von
Ludwig Bock u. Wilhelm Engl mann. Wien, E. P.
Tal & Co. Verl.

Grillparzer, Franz, Studien zur Literatur. |Ausz.| Hrsg.
von Fi'itz Stein. Wien, C. Stephenson. 1923. VIII,

236 S. gr. 8° = Bücher der Literatur. Bd. 1. Gz. Hlwbd.
M. 6; Hldrbd. M. 8.

Grimm, Jakob, u. Wilhelm Grimm, Deutsches Wörter-
buch. Bd. 11, Abt, 1, Lfg. 5: Ton—Tort. Bearb. von
Dietrich v. Kralik. Sp. 737—896. Leipzig, S. Hirzel.

1923. 4». Gz. 2; Schlz. d. B.-V.; Subskr.-Pr. M. 800.

Grimmeis hausen, Hans Jakob Christoffel von, Courasche
(Trutz Simplex oder Ausführliche und wunderseltzame
Lebens -Beschreibung der Ertzbetrügerin und Land-
störtzerin Courasche . . .). Abdr. d. ältesten Grig.-Ausg.

(1670) mit d. Lesarten d. beiden anderen zu Lebzeiten d.

Verf. ersch. Drucke. Hrsg. von J. H. Schölte Halle
(Saale). M. Niemeyer. 1923. LVI, 168 S. mit Abb. 8" =
Neudrucke deutscher Literaturwerke d. XVI. u. XVII. Jli.

Nr. 246/248. Gz. M. 1.80; Hlwbd. M. 4.

Heinrich von Morungen, Die Liebeslieder. (Die neu-
hochdeutschen Nachdichtungen sind von Käte Hess-
Worms. Georg Baesecke hat ein Vorw. beigegeben.)

München, C. H. Becksohe Verlh. 1923. VII, 97 S. 8».

Gz. Pappbd. M. 3.60.

Hellquist, E., Svensk etymologisk ordbok. Heft 13—16.

(Schluss.) Lund 1922.

H e r rm a n n , Max, Die Bühne des Hans Sachs. Ein offener

Brief an Albert Köster. Berlin, Weidmann. Gz. M. 2.40.

Hildebrand, Sune, Die Disoourse der Mahlern. Zürich
1721—23 und Der Mahler der Sitten Zürich 1746 sprach-

lich verglichen. Ein Beitrag zur Geschichte der nhd.

Schriftsprache in der Schweiz. Inaugural-Dissertation.

Uppsala, Almqvist & AViksell. XIX, 129 S. 8".^

Hoff mann. Erich, Die althochdeutschen und mittelhoch-

deutschen Deverbativa mit ableitenden Suffixen. Breslau,

Schiller. 62 S. 8«.

Hof fmann-Kray er, E., Volkskundliche Bibliographie

für das Jahr 1919. Im Auftrage des A'erbandes Deutscher
für Volkskunde herausgegeben. Berlin und
Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. XVI,

Vereine
Leipzig,
143 S. 8".

Huber-Bindschedler, Berta, Die Motivieruns
Dramen von J. M. E. Lenz. Diss. Zürich. 156 .

in den
. 8».

Island! ca. An Annual Relating to Iceland and the

Fiske Iceland Colleotion in Cornell University Library.
Vol. XIV: Icelandic Books of the Seventeenth Centurj'.

By Halldor H e r m a n n s s o n. Cornell University Library
Ithaca, New York. 121 S. 8". Doli. 2.

Kappstein, Theodor, Goethes Weltanschauung. 5.—7.Tsd.

München, Rösl & Cie. 192.3. 201 S. kl. 8» = Philo-

sophische Reihe. Bd. 6. Gz. Pappbd. M. 3.20.

Karsten, T. E., Zum Anfangsterminus der germanisch-
finnischen Berührungen. Societas Scient. Fennica. Com-
mentationes Hum. Litter. I, 2. Helsingfors 1922.

Kosch, Wilhelm, Geschichte der deutschen Literatur im
Spiegel der nationalen Entwicklung von 1813— 1918.

Lfg. 2: Arnim, Brentano. 2 Tafelbeil. S. 45—112.
München, Verlag Parcus & Co. 1922. 4». Gz. M. 1.

Kroesch, Samuel, Germanic words for „deceive". A study
in semantics. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1923.

Vn, 127 S. gr. 8 " = Hesperia. Nr. 13. Gz. M. 3; geb.

M. 5.

Kummer, Friedrich, Deutsche Literaturgeschichte des 19.

und 20. Jahrhunderts. Nach Generationen dargestellt.

13.— 16. Aufl. 2 Bde. Bd. 1, 2. Dresden. C. Reissner.

1922. gr. 8». Gz. Hlwbd. M. 35. 1. Von Hölderlin bis

Richard Wagner. XII, 488 S. 2. Von Hebbel bis zu den
Frühexpressionisten. VIII, 555 S.

Lemke, Ernst, Nicolaus Lenau. Neue veränd. Ausg.
Leipzig, Ph. Reclam jun. 1923. 94 S. mit Titelb. kl. 8» =
Dichter-Biographien. Bd. 8 = Reclams Üniversal-Biblio-

thek. Nr. 4330. Gz. M. 30.

Lemke, Ernst, Gerhart Hauptmann. Ein Beitr. zur
(Charakteristik s. Zeit u. s. Persönlichkeit. Hannover,
Leipzig. E. Letsch. 192.3. 437 S. 8". Gz. Hlwbd. M. 5..50.

Linden, W., Studien zum Wigamur. Ueberlieferung und
Sprache. Borna-Leipzig, Noske. 61 S. 8".

List, Guido von. Die Namen der Völkerstämme Germaniens
und deren Deutung. 3. Aufl. Berlin-Lichterfelde, Guido
V. List-Verlag [Komm.: L. A. Kittler, Leipzig|. 1922.

HI, 103 S. 8" = Guido-von-List-Bücberei. Reihe 1, Nr. 4.

Preis nicht mitgeteilt.

Ludwig, Otto, Dramatische Studien. Ausgew., geordn.

u. erl. von Robert Petsch. Dresden, Deutsches Verlags-



213 1923. Literaturblatt für germanische und romanisolie Philologie. Nr. 5. 6. iU

buchhaus. 1923. 192 S. kl. 8" = Welt-Bibliothek. Nr. 50/51.

M. 840.

Mannus. Zeitschr. f. Vorgescliichte, begr. u. hrsg. von
Gustav Kossinna. Erg.-Bd. 3. Leipzig, C. Kabitzsch.
1923. 4». Erg.-Bd. 3. Bericht über d. 7. Tagung d. Ge-
sellschaft f. deutsche Vorgeschichte, Berlin, 17.

—

20. April
1922. III, 112 S. mit Abb., 7 Tat. M. 1000; f. d. Bezieher
d. Zeitschr. Mannus M. 650.

Marc US e, Ludwig, Strindberg. Das Leben der tragischen
Seele. Berlin, Leipzig, Wien, Franz Schneider. 1922.

139 S., Titelb. 4». Gz. Hlwbd. M. 6; Luxusausg. M. 35;
Schlz. nicht mitgeteilt.

M eh ring, franz, Schüler. Ein Lebensbild für deutsche
Arbeiter. 3. Aufl. Leipzig, Leipziger Buchdruckerei A.-G.
1923. VII, 120 S., 1 Titelb. 8". Gz. M. 1.

Meyer t, Richard Moritz, Geschichte der deutschen Litera-

tur. Von Hugo ßieber fortges. Ausg. Bd. 2. Berlin,

G. Bondi. 1923. gr. 8". 2. Die deutsche Literatur des

19. und 20. Jahrb. Hrsg. u. fortges. von Hugo Biber.

7. Aufl. 36.—40. Tsd. VIII, 720 S. M. 12 000; geb.ll. 18 000.

Möhlig, Karl, Strindbergs Weltanschauung. 3 Teile. 1.

Elberfeld : Bergland- Verlag Elberfeld (Wuppertaler
Druckerei). Komm.: E. F. Steinacker, Leipzig. 1923. 8".

1. Strindberg und der Katholizismus. Mit 1 Titelb.

1.—4. Tsd. XV, 320 S. Gz. M. 4; Hlwbd. M. 5; Schlz.

nicht mitgeteilt.

Möhlig, Karl, Strindberg und der Buddhismus. Elber-
feld, Bergland-Verlag.

Möhlig, Karl, Strindberg und die moderne Philosophie.
Elberfeld, Bergland- Verlag.

Murner, Thomas, Deutsche Schriften (Werke, Teils.), mit
den (eingedr.i Holzschn. d. Erstdrucke hrsg. von Franz
Schultz. Bd. 4. Berlin, Vereinigung wissenscliaftl.

Verleger W. de Gruyter & Co. 1923. gr. 8" = Kritische
Gesamtausgaben elsäss. Schriftsteller d. Mittelalters u. d.

Reformationszeit. 4. Die Mühle von Schwindelsheim vi.

Gredt Müllerin Jahrzeit. Hrsg. von Gustav Beber-
meyer. Vm, 205 S. Gz. M. 6.

Naumann, Hans, Althochdeutsche Grammatik. 2., verb.

Aufl. Berlin und Leipzig, Vereinigung wissenschaftl.

Verleger W. de Gruyter & Co. 1925. 159 S. kl. 8» =
Sammlung Göschen. 727. Gz. Pappbd. M. 1.

Neuhans, Wilhelm, Sagen und Schwanke aus dem Kreise
Hersfeld und den angrenzenden Gebieten. Hersfeld, Hans
Ott-Verlag (verkehrt nur direkt). 1922. IV, 111 S. 8°.

Gz. M. 70; geb. M. 90.

Nörrenberg, Erich, Das westfälische Diminutivum und
verwandte Erscheinungen mit besonderer Berücksichti-

gung der Mundarten des Kreises Iserlohn. Kieler Diss.

45 S. 8". (Erschien auch im Ib. des Vereins für nd.

Sprachforschung 1923.)

Noreen, E., Studier i fornvästnordisk diktning Andra
Sämlingen. S.-A. aus Univ.-Arsskrift. Uppsala 1922.

Oehl, Wilhelm, Deutsche Hochzeitsbräuche in Ostböhmen.
Prag, Verlag der Gesellschaft zur Förderung deutscher
Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. Eeicheu-
berg, Sudetendeutscher Verlag F. Kraus in Komm. 1922.

VIII, 166 S. 1 Taf. 8« = Beiträge zur deutsch-böhm.
Volkskunde. Bd. 15. Kc. 6.

1 r i k , Axel, Ragnarök. Sagen vom Weltuntergang. Unter-
sucht von A. 0. LTebertragen von W. Ranisch. Berlin,

Verein, wiss. Verleger. 8°.

Olsen, M., Minner om guderne og deres dyrkelse i norske
stedsnavn. S.-A. Kristiania, Steenballes Boghandel. 40 S. 8".

Pessler, Wilhelm, Niedersächsisches Trachtenbuch. Han-
nover, Th. Schulze. 1922. 100 S. 8« = Veröffentlichungen
aus dem Vaterland. Museum der Stadt Hannover. Nr. 2.

M. 1000.

Pessler, Wilhelm, Niedersächsische Volkskunde. 7., verm.
u. verb. Aufl. Hannover. Th. Schulze. 1922. 132 S. 8° =
Veröffentlichungen aus dem Vaterland. Museum der Stadt
Hannover. Nr. 1. M. 1000.

Preitz, Max, Clemens Brentanos Freudenhaus-Romanze.
Frankfurt a. M., Arndtstr. 17, Gesellschaft d. Freunde d.

Frankfurter Goethe- Museums. 1922. 40 S. 8". [Um-
schlagt.] = Privatdruck d. Gesellschaft d. Freunde d.

Frankfurter Goethe -Museums. 3. Nur für Mitglieder,
Mindest-Jahresbeitrag M. 50.

Preis, Max, Grillparzers ewige Braut. Berlin -Lichter-
felde, E. Runge. 1922. 42 S., 1 Titelb. kl. 8» = Der
Lichtkreis. 4. Gz. Pappbd. M. 1.50.

Rittertreue. Eine mittelhochdeutsche Novelle. Hrsg.
von Herbert Thoma. Heidelberg, Carl Winter Verl.

1923. XI, 30 S. gr. 8° = Germanische Bibliothek. Abt. 3.

Bd. 5. Gz. M. 1.60; e. Schlz.
Schaeffer, Albrecht, Eduard Mörikes .,Früh im Wagen".

ßerlin-Lichterfelde, E. Runge. 1922. 46 S. kl. 8° = Der
Lichtkreis. 1. Gz. Pappbd. M. 1.50.

Schaffner, Jakob, Der grosse Seldwyler. Berlin-Lichter-
felde, E. Runge. 1922. 47 S. kl. 8« = Der Lichtkreis. 3.

Gz. Pappbd. M. 1.50.

Schaffner, Paul, Gottfried Keller als Maler. Stuttgart,

J. G. Cottasche Buchh. Nachf. Hlwbd. M. 20 000.

Schaukai, Richard von, E. T. A. Hoffmann. Sein Werk
aus seinem Leben dargest. Mit 3 Abb. [Taf.] u. 6 Faks.-

Beigaben. Zürich, Leipzig, Wien, Amalthea-Verlag. 1923.

VII,309S. 8"= Amalthea-Bücherei. Bd. 36/37. Kr. 40000;
Hlwbd. M. .520U0.

Schiller, Friedrich, Die Räuber. Ein Trauerspiel. Edited

by L. A. Willoughby. Oxford, University Press.

X, 245 S. 8«.

Schirokauer, Arnold, Studien zur mittelhochdeutschen
Reimgrammatik. Halle (Saale), M. Niemeyer. 1923. 126 S.

fr.
8°. Gz. M. 4. Aus: Beiträge zur'^ Geschichte der

eutschen Sprache u. Literatur. Bd. 47, Heft 1.

Schnetz, Joseph, Beiträge zur Kenntnis der nichtgerma-
nischen Fluss- und Ortsnamen Süddeutsohlands. Halle
(Saale), M. Niemever. 1923. S. 35-42, 274-288. 8".

[Umschlagt.] Gz. M. 50. Aus: Zeitschrift für keltische

Philologie. 14.

Schönebeck, Erich, Strindberg als Erzieher. Berlin,

Oldenburg & Co. [jetzt: Leipzig, E. Oldenburg Verl.

1923). 70 S. S" = Entschiedene Schulreform. Heft 3.

Gz. M. 1.

Schütte, Gudmuud, Dänisches Heidentum. Mit 26 Abb.
Heidelberg, Carl Winter Verb 1923. 154 S. 8» = Kultur
u. Sprache. Bd. 2. Gz. M. 4; e. Schlz.

Schuy, Klemens, Die Begründung der romantischen
Allegorie durch Friedrich Schlegel. Diss. Bonn. Au.szug.

16 S. 8».

Servaes, Franz, Heinrich von Kleists tragischer Unter-

gang. Berlin-Lichterfelde, E. Runge. 1922. 45 S. kl. 8° =
Der Lichtkreis. 5. Gz. Pappbd. M. 1.50.

Sievers, Eduard, Die Eddalieder. Klanglich untersucht

u. hrsg. Leipzig, B. G. Teubner. 1923. 188 S. 8» -^ Ab-
handlungen d. philol.-hist. Kl. d. sächs. Akad. d. Wissen-
schaften. Bd. 37, Nr. 3. Gz. M. 3.50. '

Simmel, Georg. Goethe. 5. Aufl. Leipzig, Klinkhardt &
Biermann. 1923. VIII, 264 S. 8». Gz. M. 6.25; geb. M. lU.

Skulerud, Olai: Tinnsmaalet. Ei Utgreiding um Ljod-

og Formverket i Maalforet i Tinn i Nord-Aust-Telemark
under jamfering med andre norske og andre nordiske

Maal med Maalpr«vor og ei Ordliste. Vorwort u. 4 Bücher.

1. Bolken. Halle a. S., M. Niemeyer. 1922. 4". 1. Ljod-

laere. Kap. 1, 2, 3 og 4 A. XII S., S. 111-458. Gz. M. 10.

Steiner, Emil, Die franz. Lehnwörter in den alemannischen
Mundarten der Schweiz. Kulturhistorisch-linguistische

Untersuchung mit etymologischem Wörterbuch. Basel,

Wepf, Schwabe & Co! 600 S. Fr. 18.

St einhaus er, Walter, Beiträge zur Kunde der bayerisch-

österreichischen Mundarten. Heft 2. Wien, Hölder-

Pichler-Tempsky, Abt.: Akad. d. Wiss. in Komm. 1922.

gr. 8" = Akademie d. Wi-ssenschaften in Wien. Philos.-

histor. Kl. Sitzungsberichte. Bd. 195,. Abh. 4. 2. 1. Text-

proben. 2. Wortkundliches. 92 S. Gz. M. 2.40.

Sternaux, Ludwig, Goethe in Dornburg. Berlin-Lichter-

felde, E. Runge. 1919. Ausg. 1922. 45 S. mit Abb. kl. 8° =
Der Lichtkreis. 9. Gz. Pappbd. M. 1.50.

Stockmann, Alois, Die jüngere Romantik. Brentano,

Arnim, Bettina, Görres. Mit e. bibliogr. Anh. u. 2 Bildern

[Taf.] München. Verlag Parcus & Co. 1923. 335 S.

kl. 8". Gz. Pappbd. M. o.

Strecker, Karl, Strindbergs Kindheit. Berlin-Lichter-

felde, E. Runge. 1922. 44 S. kl. J3» = Der Lichtkreis. 7.

Gz. Piippbd. M. 1.50.

S t r e n a philologica üpsaliensis. Festskrift tillägn. Prof. Per
Persson. Upsala 1922. (Dai-in u. a.: O. v. Friesen,
Ett Ställe i Jordanes Skandia-beskrivning. — B. Hassel-
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man, Gamla ord bevarade i uppländska ortnamn. —
A. Nelson, Gallimatias. Ett försök tili ny tolkning.

—

E. Ekblom, Quelques noms de lieu pseudo-varegues.)

Stuhl, Kaspar, Zur Namengebung des Zeitzer Kreises.

Zeitz, Sis-Verlag. 1928. 23 S. S». Gz. M. 30.

Sturluson, Snorri: Snorris König.sbuch (Heimskringla)
(Noregs konunga sögurl. Uebertr. von Felix Niedner.
3 Bde. Bd. 2. Jena, E. Diederichs. 1922. 8" = Thule.
Reihe 2, Bd. 1.5. 2. Mit 1 Karte. 412 S. Gz. M. 8; geb.

M. 12; Hpergbd. M. U.
Sütterlin, Ludwig, Die deutsche Sprache der Gegen-

wart. Ein Handb. Dazu 1 Taf. mit 12 Abb. .5., durchges.
Aufl. Leipzig, B. Toigtländer. 1923. 5XX1I, 4.51 S. mit
1 Fi^. 8». Gz. Hlwbd. M. 8..50; e. Schlz.

Tegner, Es., ür sprakeus värld fStudier i en svensk ord-

bok. Om sprak och nationalitet. Spräkets makt över
tanken). Stockholm 1922.

Teweles, Heinrich, Goethes erstes Mädchen. Nach des

Dichters Briefen und Gedichten dargest. Wien, Wila-
Verlags A.-G. 1923. 192 S., 1 Titelb. 16» = Kleine
Bücher der Wila. Gz. Pappbd. M. 5.

Thal mann, Marianne, Der Trivialroman des 18. Jahr-
hunderts und der romantische Romau. Ein Beitr. zur
Entwicklungsgeschichte der Gelieimbundmystik. Berlin,

E. Ehering. 1923. III, 327 S. gr. 8" = Germanische
Studien. Heft 24. Gz. M. 8.150; Schlz. nicht mitgeteilt.

Thienemann, Theodor, Die deutschen Lehnwörter der
ungarischen Sprache. Berlin und Leipzig, Vereinigung
wissenschaftl. A^erleger W. de Gruyter & Co. 1922.

S. 85—109. 4". [Umschlagt.] = Ungarische Bibliothek.

Reihe 1, 4. Gz. M.— .40. Aus: Ungarische Jahrbücher. Bd. 2.

T r a u m a n n , Ernst , Goethe , der Strassburger Student.

2., umgearb. u. verm. Aufl. Leipzig, Klinkhardt & Bier-

mann. 1923. XV, 369 S. mit 1U6 Abb., 1 Titelb. gr. 8».

Gz. Mlwbd. M. 1.5.

Vissink, H., Scott and hi.s Influence on Dutcli Literature.

Diss. Amsterdam. 306 S. 8".

Vondel, J. van den, Adam in Ballingschap. Uitgeg. door
J. Prinsen. Amsterdam, J. M. Meulenhoff. 126 S. 8".

Fl. 1.75.

Vorländer, Karl, Die Philosophie unserer Klassiker
Lessing, Herder, Schiller, Goethe. Berlin und Stuttgart,

J. H. \V. Dietz Nachf. 1923. VIII. 194 S. 8» = Inter-

nationale Bibliothek. 66. Gz. Pappbd. M. 3..50.

Walther von der Vogel weide, Gedichte. 8. Ausg.
von Karl L a c h m a n n. Bes. von Carl v. K r a u s. Berlin

und Leipzig, W. de Gruyter & Co. 1923. XXXIII, 232 S.

gr. 8». Gz. M. .5.

W ar n ck e . Paul, Fritz Reuter. Woans hei lewt un schrewen
hatt. Berlin. Dom-Verlag. 1923. .385 S., Taf. 8" = Der
Domschatz. Bd. 15. Gz. Hlwbd. M. 8.

Wasserzieh er. Ernst, Spaziergänge durch unsere Mutter-
sprache. Berlin, Verlag des allgem. Sprachvereins. Gz.

M. 1.25; geb. M. 1.75.

W a 1 1 e n d o r f f . Schw. Beatrix , Adalbert Stifters Ge-
lassenheitsideal in seinem Leben psychologiscli begründet
und in seinen Werken dargetan. Münster. Regensberg-
sche Buchh. u. Buchdr. 1923. 39 S. 8". Preis nicht mit-

geteilt.

Welt rieh. Richard, Schiller auf der Flucht. Hrsg. von
Julius Petersen. 1.—3. Taus. Stuttgart und Berlin,

.L G. Cottasche Buchh. Nachf. 1923. 262 S. 8". M. 1000;

Hlwbd. M. 2200. [Veröffentlichung der im Nachlass vor-

gefundenen beiden ersten Kapitel des 2. Bandes der
Schillerbiographie. Ausgelassen wurden der Abschnitt
über „Fiesko" (s. Marbacher Schillerbuch III. 1909,

S. 292—409) sowie zwei schon an anderer Stelle abge-
druckte Exkurse.]

Die Handschrift des Wessobrunner Gebets. Faks.-

Ausgabe von Annette von Eckardt. Nebst Geleitw.

von Carl von Kraus. München. Kurt Wolf. 1922.

196 faks. S.; 23 S. 8". Ausg. A; Orig.-Faks.-Ausg. mit
handkol. TestilL, ganz handbearb., alter Ldrbd. mit ge-

hämmerten Beschlägen, Geleitw. geh. M. 120 000: Ausg. B:
Faks.-Lichtdr.-Ausg., liaiidkoL, in roli Scliweinsldr. geb.,

mit Lederschliessen, Geleitw. - --
-

Einfache Faks.-Lichtdr.-Ausg.,
Ueberzug geb., Geleitw. geh.

Wiesner, Johann, Deutsche

[Comm.: C. F. Fleischer, Leipzig]. 1922. kl. 8° = Lehrer-
bücherei. Bd. 17, 18. 1. Wortbildung. X, 112 S. 2. Wort-
bedeutung u. Wortvorrat. IV, 159 S. Preise nicht mit-
geteilt.

Witkowski, Georg, Goethe. Mit 32 Bildn. [Taf.] 3., von
neuem durchaies. Aufl. Leipzig, A. Kröner. 192.3. VII.
491 S. 8». Hlwbd. M. 17 000.

Wizemann, Karl, Fausts Heimkehr. 6. Aufl. Stuttgart,
Greiner & Pfeiffer. 1923. 220 S. mit Fig. 8". Gz. Hlwbd.
M. 9.

Wolf, Ludwig, Der Anteil der Natur am Menschenleben
bei Freytag und Scheffel. Giessen, von MOnchowsche
Univ.-Druckerei u. Verlh. 1923. 48 S. gr. 8" = Giessener
Beitr. zur Deutschen Philologie. 9. Gz. M. 1.50.

Wolff, Walter. Technik und Dichtung. Ein Ueberblick
über 100 Jahre deutschen Schrifttums. Leipzig. Ernst
Oldenburg, Verlag. 1923. 173 S. kl. 8». Gz. Hlwbd. U. 4.

[Die Technik in der Dichtung. Von den Klassikern bis

zur Gegenwart.]
Worm, Walter, Stomatologisches bei Goethe. Berlin,

Berliaische Verlagsanstalt. 1922. 44 S. gr. 8«. Gz. M. 1.

Ziege 1er, Ernst, Goethes Faust. Eine Einf. Bremen,
G. Winter. 1923. 79 S. kl. 8". Gz. M. 1.

Zinkernagel, Franz, Goethes Ur-Meister und der Typus-
gedanke. Eine akadem. Rede. Zürich. Verlag Seldwyla
[K. Hönn]. 1922. 30 S. gr. 8". Gz. M. 1.20; Hlwbd.
M. 1.60.

geh. M. BOOoO; Ausg. d
in roh Hldr. mit Perg.-

Preis nicht mitgeteilt.

Wortkunde. Bdch. 1, 2.

Wien und Leipzig, Deutscher Verlag f. Jugend u. Volk

Austin. Mary, The American Rhythm. New York, Har-
court, Brace & Co.

Bernd t, Elsa, Dame Nature in der englischen Literatur
bis herab zu Shakespeare. Leipzig. Mayer & Müller =
Palaestra 110. Vlll, 107 S. 8".

Bleibtreu, Karl, Shakespeares Geheimnis. Bern [Leipzig],

Verlag E. Biroher. 1923. HI, 157 S. gr. 8». Gz. M. 3.

B outen, J., Mary WoUstonecraft and the Beginnings of

Female Emancipation in France and England. Diss.

Amsterdam. 182 S. 8».

Bradley, Jesse F., and Adams, Josepli Quincy, The
Jonson Allusion-Book. — A Collection of AUusions to

Ben .Jonson from 1597 to 1700. — New Haven, Yale
University Press. 466 S. 8». Doli. 5.

Brennan," C. M., The Spirit of Modern Criticism: An
Essay on .ludicial Pragmatism. London, University
Tutorial Press. 2 sh. 6 d.

Brown, Horatio F., Letters and Papers of John Adding-
ton Symonds. Collected and edited. London, John
Murra3^ 12 sh.

fallenden, Geoffrev. Southev's Life of Nelson. New
York, E. P. Dutton'Ä Co. Doli. 3.

Do bell, Percv J., John Drvden. Bibliographical Memo-
randa. London, Bruton-street, W. 1. 30 S. 8». 10 s.

Doli, Martha, Die Verwendung der Mundart bei Thomas
Hardy. Giessen, Verlag des Engl. Seminars. 24 S. 8".

Eddy,' William A., Gullivers Travels. A critical Study.
Diss. Princeton, University Press. 216 S. 8".

E k w a 1 1 , Eilert, Historische neuenglische Laut- und Formen-
lehre. 2., verb. Aufl. Berlin und Leipzig. Vereinigung
wissenschaftl. Verleger W. de Gruyter & Co. 1922. 1-50 S.

kl. 8" -= Saminlung Göschen. 73.5. Gz. M. 1; e. Schlz.

English Critical Essays (Sixteenth . Seventeenth , and
Eighteenth Centuries). " Selected and edited by Edmund
D.Jones. London, Milford. VIII, 460 S. 8°. 2 s. (The
World's Classics.)

English Lvricin the Age of Reason. By Oswald Doughty.
London, Ö'Connor. XVI, 461 S. 8».' 15 s.

Euterlude of Welth and Helth, .4.n. Eine englische

Moralität des XVI. .Tahrhunderts. Herausgegeben von
F. Holt hausen. 2. Aufl. Englische Textbibliothek,

herausgegeben von J. Hoops. Heft 17. Heidelberg.
Winter. M. 3.

Essavs and Studies. By Members of the English Asso-

ciation. Vol. VIII. Oxford. Clarendon Press. (Darin:

John S. Smart. A Study of Tragedy. — A. Hamilton
Thompson, The Mysticäl Element in'English Poetry. —
Herford, Romanticism in the modern world. — Ker,
Haziitt. — The Felon Sew (XV"i c), edited by G. H.
Cowling. — G. B. Grundv. The Meanings of Certain
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Terms in the Anglo-Saxon Charters. — McKerrow,
Englisli Grammar and Grammars).

Franzinetti-Guastalla, A., John Keats. Roma, For-
miggini. 80 S. 8». L. 2.70. Profili No. 61.

Fraz«r, James George, The Golden Bough: A Study in

Magic and Religion. London, Macmillan & Co. XVI,
76.i S. 8». 18 s.

Fr vre, P. H., Romance and Tragedv. Bo.ston, M. Jones.
8'». Doli. 2..50.

Gans, Otto, Die Shakespeare-Ausgabe von Warburton
1747. Giessen, Verlag des Engl. Seminars. 39 S. 8".

Gebhardt, L., Das unausgedrückte Subjekt im Mittel-

englischen. Giessen, Verlag des Engl. Seminars. 3'2 S. 8".

Green, Frederick C. Robert Fergussons Anteil an der
Literatur Schottlands. Heidelberg, Carl Winter |Verl,]

1923. .56 S. 8». Gz. M. 1.20; e. Schlz.

Grif f ith , R. H., Alexander Pope: A Bibliography. Vol. I:

Part I. Pope's Own Writings 1709—1734. Austin, The
University of Texas. XXV, 297 S. 8".

Günther, .1. H. A., English Synonjmis explained and
illustrated. Groningen, Wolters! II, -575 S. 8". F. 5.90;

Hali Meidenhad. A alliterative homily of the Thir-

teenth Century. From the Ms. Bodley 34 Oxford and
Cotton Ms. Titus D. 18 British Museum. Edited by the

late F. J. Furni vall. Being e revised edition of No. 18

of the original series, Hali Meidenhad, from Ms. Cotton
Titus D. XVIIL Edited by Oswald Cockayne. For
the Early English Text Society. London, Milford. IIG S.

8». 12 s.

Heyne, Paul, Englisches Englisch. Ueber den treffend

richtigen, formvollendeten Ausdruck in der engl. Sprache
u. über den amerikan. Sprachgebr. 2., umgearb. Aufl.

Freiburg i. B., J. Bielefeld. 1922. 196 S. 8". Gz. Pappbd.
M. 3.

Ho ops, Johannes, Englische Sprachkunde. Stuttgart und
Gotha, Friedr. Andr. Perthes. 1923. X, 127 S. gr. 8'» =
Wissenschaftliche Forschungsberichte. Geisteswissen-
schaftliche Reihe 1914-1920. 9. M. 3900.

Kaiser, Beza B., Shakespearean Oracles. Boston, F. W.
Faxon & Co.

Koszul, A., Proserpine and Midas. Two unpnblished
Mythological Dramas, by Mary Shelley. Edited vs'ith

Introduction. London, Milford. 3 sh. 6 d.

Legouis, Emile. Geffroi Chaucer. Oeuvres clioisies. In-

troduction et Notes. Paris, La Renaissance du Livre.

Legouis, Emile, William Wordsworth and Annette
Valien. London, Dent & Sons; New York, Dutton &
Co. XIV, 146 S. 8".

Manly, John Matthews, and Edith Rickert, Contemporary
American Literature. Bibliographies and study outlines.

London, Harrap. XIX, 183 S. 8». 5 s.

Mawson, C. 0. Sylvester, Roget's International Thesaurus
of English Words and Phrases, embodying Roget's ori-

ginal work with numerous additions and modernizations.
New York, Thom.as Crowell & Co.

MoK night, George H., English Words and their Back-
ground. New York, D. Appleton & Co.

McSpaddon, J. Walker, Shakespearean Synopses. New
edition. New York, T. Y. Crowell & No.' Doli. 1.50.

Metaphor. Bv .,E. B." H. W. Fowler, and A. Clutton-

Brock. S. P. E. Tract. No. XI, 22 S. Oxford, Clarendon.
Press. London, Milford. 2 s. 6 d.

Müller, K., Der Formenbau des englischen Verbums im
17. und 18. Jahrhundert. Giessen, Verlag des Engl.
Seminars. 36 S. 8".

Poutsma, H., The Infinitive, the Gerund, and the Participles

of the English Verb. Groningen, Noordhoff. V, 240 S.

8». F. 4..50.

Prick van Wely, F. P. H., E;ngelsch Handwoordeuboek.
Eerste Deel. Engelsch-Nederlandsch. Gouda, G. B.

van Goor Zonen. 810 S. 8".

Rausch, H., Der Chorus im englischen Di-ama bis 1642.

Giessen, Verlag des Engl. Seminars. 52 S. 8".

Ripman, Walter, Good Speech. An Introduction to

English Phonetics. London, Dent & Sons; New York,
Dutton & Cu. VL 88 S. 8«.

Roberts, S. C, A Historv of the Cambridge University

Press 1.521--1921. Cambri'dge. XV, 190 S. 8». 17 s. 6 d.

Robertson, John W., Edgar .\. Poe: A Psychopathie
Study. New York, G. P. Putuam's Sons.

Roloff, H., Das Praesens historicum im Mittelenglischen.
Giessen, Verlag de.s Engl. Seminars. 38 S. 8°.

Savage, Henry, Richard Middleton. Boston, Small,
Maynard & Co. Doli. 3.

.Schirm er, Walter F., Der englische Roman der neuesten
Zeit. Heidelberg, Carl Winter [Verl.]. 1923. 80 S. 8» =
Kultur u. Sprache. Bd. 1. Gz. M. 2; e. Schlz.

Schröer, M. M. Arnold, Neuenglisches Aussprachwörter-
buch mit bes. Berücks. der wichtigsten Eigennamen.
2., verm. Aufl. Heidelberg, Carl Winter [Verl.]. 192;i.

Vin, b-.ib S. gr. 8". Gz. Hlwbd, M. 8; e. Schlz.

Schröer, M. M. Arnold, Neuengiisches AussprachWörter-
buch, mit bes. Berücks. der wichtigsten Eigennamen.
2., verm. Aufl. (Erg.) Heidelberg, Carl Winter [Verl.J.

1923. gr. 8». Erg. III S., S. 518-534. Gz. M. 00;

e. Schlz.

Schudt, Erna, Das Ausland in den Romanen von .SmoUet.
Giessen, Verlag des Engl. Seminars.

Some Account of the Oxford LTniversity Press. 1468—1921.

Oxford, At the Clarendon Press. 5 s.

Stewart, George R., Modern Metrioal Technique. As
Illustrated bv Bailad Meter. 1700—1920. Diss. Columbia
University. New York 1922. 120 S. 8».

Twentyman, George A., An Introductory History of

English Literature. Three vols. Vol. III; The Victörian
Age and the Literature of America. London, Rivingtons.

Wood, J.Maxwell, Robert Burns and the Riddell Family.
Dunfries, Robert Dinwiddie.

Woollcott, M., Mr. Dickens goes to the Play. London
Putnems. XI, 239 S. 8". 12 s. 6 d.

Year's Work in English Studies, The. Vol. II. 1920—
1921. Edited for the English Association. By Sir Sidney
Lee and F. S. Boas. London, Milford. 192 S. 8". 7 s. 6 d.

Adam, P., Vocabulaire du chansonnier historique. 1715 —
1723. These. Paris, Jarville-Nancy, Impr. Arts graphiques.

.57 S. S».

Adams, N. B., The Romantic Dramas of Garcia Gutierrez.

New l'ork, Instituto de las Espanas. 149 S. 8". Columbia
Dissertation.

Armelin, C, L'Epopee carlovingienne. Girard de Vienne,

Paris, Flamraarion. 276 S. 8». Fr. 3.50.

Baccolini, A., Vita ed opere di Lodovico Savioli storico

e letterato bolognese del sec. XVIII. Bologna, Cappelli.

99 S. 8». L. 5.

Baretti, Giuseppe, Prose scelte ed annotate da Luigi
Piccioni. Torino, Paravia.

Bertoni, Giulio, II concetto della storia e 1' opera storio-

grafica di L. A. Muratori. Modena, Casa editr. Orlandini.

Bertot, L., Heredia, poeta del amor v de la naturaleza.

Santiago de Cuba, Imp. „El Cubano Libre". IV, 26 S. 8».

Boer, C. de, Essais de syntaxe franfaise moderne. I.

Groningen, P. Noordhoff. 132 S. 8". [Inhalt: I. La
place de l'adjectif attributif. — IL La place du sujet-

nominal dans la phrase non-interrogative. — III. Le
subjonotif. 1. But de cette etude. 2. Grammaire et style;

Convention (forme, tradition) et psychologie; psychologie
grammaticale et psychologie individuelle. 3. Les trois

formes du subjonctif ; 4. Les plusqueparfait du subjonctif

;

5. Syntaxe „figee" ou „looutionnelle" ; 6. Syntaxe „vivante"

ou „mobile", a) le subjonctif expriniant la notion volon-

tive; b) le subjonctif exprimant la Subordination d'idee;

1. dans la plirase Substantive, 2. dans la phrase relative

determinative, 3. dans la phraso adverbiale.]

Brandes, Georg, Voltaire. Uebers. von Emilie Stein
und Ernst Richard Eckert. 3. Aufl. 2 Bde. Bd. 1, 2.

Berlin, E. Rei.ss. 1923. 367 S., Taf. 470 S., Taf. gr. 8».

Gz. M. 10; Hlwbd. M. 24; Hldrbd. M. 40; e. Schlz.

Cabos, A., Guy Fauc de Pibrac. Un magistrat poete au

XVP siecle. '^1.529- -1594. Paris, Champion. 500 S. 8".

Fr. 15.

Cabos, A., L'Apologie de la Saint-Bathelemy, publiee avec

une introduction fran(,-aise. Paris, Champion. 60 S. Fr. 4.

Castro, A., La enseüanza del espafiol en Espaüa. Madrid,

Suarez. 109 S. 8". Biblioteca espafiola de divulgaciön

cientifica I.

Cervantes, M., Obras completas. Novelas exemplares.

Tomo I. Publie par R. Schevill et Ad. Bonilla.

15
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Tome XIII des (Euvres completes. Paris, Champion.
366 S. 8».

Classiques fran9ais du moyen äge. No. 29: Le roman
de Troie, en prose, ed. par L. Constans et E. Faral.
T. I. IV, 170 S. 8». Fr. 8. — No. 80: La Passion du
Palatinus, ed. par Grace Frank. XIV, 101 8. 8». Fr. 6.

Paris, Champion.
Curtius, Ernst Robert. Balzac. Bonn, F. Cohen. Gz.

Lwbd. M. V2M.
Dante Alighieri, La Vita Nuova, edited with Intro-

duction, Notes and Vocabulary by Kenneth Mackenzie.
Boston, Heath.

Dartigues, G., Le Traite des Etudes de l'abbe C. Fleury.
1686. Diss. Toulouse. Paris, Champion. 288 S.- 8".

Depta, M. V., Die Celestina in ihrem Verhältnis zu den
novellistischen Komödien der Propaladia des Tores
Naharro. Diss. Breslau. Auszug.

Di ßenedetto, L., L'Esilio e il doloroso amore di Cino
da Pistoia. Chieti, Arti grafiche. 1923. Nozze Susi-

Mascetta Caracoi. 24 S. 8°.

Diez y Carbonell, A., Introducciön al estudio del idioma
espanol. Madrid, Imp. de la „Revista de Archivos".
175 S. 8».

Dittmann. Walter, Pierre Gringore als Dramatiker.
Berlin, E. Ehering. 1923. XV, 336 S. gr. 8» = Ro-
manische Studien. Heft 21. Gz. M. 9; Schlz. nicht mit-

geteilt.

Egu^ia Ruiz, C, Critica patriotica: Cuatro semblanzas
literarias. Zorilla, Eohegaray, Dioenta y Perez Galdos.
Madrid, Tip. de la „Revista de Archivbs". 302 S. 8».

r> pes.

Elliott Monographs: No. 10. The French metrical
versions of Barlaam and Josaphat, by Edward C. Arm-
strong. 102 S. 8». Fr. 10. — No. 11-12. Libro de
Apolonio. An Old Spanish Poem, ed. by C. CaroU
Marden. Part II: Grammar, notes and vooab. 186 S.

8» und 7 Tafeln. Fr. 18. Paris, Champion.

Farmer, A. J., Les ceuvres frau^aises de Scevole de
Sainte-Marthe. Diss. Toulouse. Toulouse, Privat. 1.51 S. 8".

Fattorello, F., Tommaso Grossi. Udine, Libr. Ed. Car-
ducci. 44 S. 8». L. 2.50.

Ferriguto, Arnaldo, AlmonJ Barbaro, 1' alta cultura del

settentrione d'Italia nel 400, i „sacri canones" di Roma
e le „sanctissime leze" di Venezia (con documenti ineditil.

Venezia, a spese della Societa. S,-A. aus Miscellanea di

Storia veneta della R. Deputazione di Storia patria
S. IIL vol. XV.

Fitzmaurice-Kelly, J., El luca Garcilaso de la V^ega.

London, Milford. 5 sh. Hispanic Notes and Mono-
graphs II.

Friedwagner, M., Zur Aussprache des lat. c vor hellen
Vokalen. S.-A. aus Hauptfragen der Romanistik. Fest-

schrift ftir Philipp Aug. Becker. Heidelberg, Winter.

Fuhrmann, Ernst, Die französische Sprache ein deutscher
Dialekt. Darmstadt, Folkwang-Verlag. Gz. M. 8; Pappbd.
M. 10.

FuUana v Mira, L., Compendi de la Gramätica valenciana.
Valencia, R. Ortega. 105 S. 8».

Fullana y Mira, L., Vocabulari ortografic v.alenciä,-

castellä. 'Valencia, „Edeta". XLIII, 638 S. 15 pes.

Garsia, Aug., 11 Magnifico e la Rinascita. Firenze,
Battistelli. .".56 8. 8». L. 8.

Gärtner, Theodor, Ladinische Wurf er aus den Dolomiten-
tälern. Zusammengestellt und durch eine Sammlung von
Hermes Fe zzi t vermehrt. Halle, Niemeyer. 201 S. 8" =
Beihefte zur Zs. für Romanische Philologie. Heft 73.

M. 14 400.

Gazier, A., Histoire generale du mouvement janseniste.

Paris, Champion. 2 Bände. 342, 376 S. 8». Fr. 30.

Gerace, V., Contro Croce. A proposito del suo saggio
sul Leopardi. In Le Chronache d'Italia Nov. 1922.

S. 399-422.
Glaser, Kurt, Frankreich und seine Einrichtungen. Grund-
züge einer Landeskunde. Bielefeld und Leipzig, Vel-
hagen & Klasing. 1923. VIII, 207 S. gr. 8» = Die Hand-
bibliothek des Philologen. M. .5600.

Göngora, L. de, Obras poeticas. Ed. R. Foulche-
Delbosc. New York, The Hispanic Society of America.
3 Bände. XVI, 471, 410, 309 S. 8«. Biblioteca hispanica
XVI, xvn, XX.

H a t z f e 1 d , Helmut , Führer durch die literarischen

Meisterwerke der Romanen. 1. Band: Meisterwerke der

italienischen Literatur. (Dante. Petrarca. Boccaccio.

Ariosto. Tasso.} München, Hueber. IV, 196 S. 8".

Hurtado de la Serna, J., y Palencia, A. Gonzalesi
Historia de la Literatura Espafiola. Paris, Champion-
1100 S. 80. Fr. 36.

Jack, J. W., French Pronunciation and Diction. Boston.

Heath. 244 S. 8».

Keniston, H., Garcilaso de la Vega. A critical study of

his life and works. New York, The Hispanic Society of

America. XI, 509 S. Doli. 8..50.

Kjellman, H., Le troubadour Raimon-Jordan, vicomte
de Saint-Antonin. Edition critique accompagnee d'une
etude sur le dialecte parle dans la vallee de l'Aveyron
au XII'' siecle. Paris, Champion. 142 S. 8". Fr. 15.

Kool, J. H., Les premieres Meditations en Hollande de
1820 a 1880. Diss. Paris. Paris, Arnette. 183 S. 8".

Latzarus, B., Leconte de Lisle, adapteur de l'Orestie.

Nimes, Impr. Nouvelle. 111 S. 8".

Le Guiner, Les femmes dans les tragedies de Corneille.

Diss. Quimper, Menez. 156 S. 8''.

Lecca, 0., Formation et developpement du pays et des
etats roumains. La Valachie au XIII"^ et au XIV'' siecle.

La Moldavie au XIV'' sifecle. Paris, Champion. 80 S. 8".

Fr. 5.

Leopardi, G., Operette morali. Con introduzione e note
di D. Bianchi. Palermo, Sandron. 370 S. 8». L. 11.50.

Lope de Vega, El Cuerdo loco. Publicada por Jose F.

Montesinos. Madrid, Junta para ampliaciön de estudios
e investigaciones cientificas, Centro de Estudios historicos.

234 S. 8". 6 pes. Teatro antiguo espanol. Textos y
estudios IV.

Lope de Vega. Ausgewählte Komödien zvim ersten Male
aus dem Original ins Deutsche übersetzt von Wolfg.
Wurzbach. Bd. V. König Ottokar (La Imperial de Oton).
Wien, A. Schrote & Co. 213 S. 8".

Mainetti, Maria, Le postille di Ermes Visconti a „Gli
sposi promessi" di A. Manzoni. Milano, Roma, Napoli,
Societa editr. D. A. di Albrighi, Segati.

Manzoni, AI., Tutte le Opere. Con prefazione, indioi,

ritratti e autografi a cura di Giuseppe Lesca. Firenze,
G. Barbera. XXXVII, 11.52 S. 8".

Manzoni, AI., I „Promessi Sposi". Storia milanese del
secolo XVII scoperta e rifatta. Con prefazione e note
del prof. Giulio Dolci e un dizionarietto manzoniano del

prof. Gilberte Boraschi. Milano, Casa editr. L. Trevisini.
814 S. 8». L. 10.

Marandet, A., Jlanuscrits inedits de la famUle Favart,
de Fuzelier, de Pannard et de divers auteui-s du
XYIIP siecle. Paris, Jorel. 140 S. 8».

Marie, Aristide, Petrus Borel. Sa vie et son ceuvre. Ses
(puvres complfetes. Paris, La Force fr. 3 Bände. 209,

249, 399 S.

Marradi, G., Prose. Ediz. postuma a cura e con pre-
fazione di G. Biagi. Firenze, Carpigiani & Zipoli. CV,
181 S. 8». L. 8.

Mauveaux, J., Apres les gemissements de Pascal. Paris,
Champiun. 128 S. 8».

Menut, A. D., The Semantics of Doublets in Old and
Middle French. New York. Columbia Diss. 175 S. 8".

Michaelis, Henriette, Neues Wörterbuch der portu-
giesischen und deutschen Sprache. In 2 Teilen. 13. Aufl.
Teil 1, 2. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1923. 8». Gz. Hlwbd.
M. 30.

M o n o d , Gabriel , La vie et la pensee de Jules Michelet.
1798-18.52. Paris, Champion. 2 Bände. 40Ö, 2-58 S. 8».

Fr. 55.

Morf, H. Aus Dichtung und Sprache der Romanen. Vor-
träge vmd .Skizzen. Dritte Reihe. Herausgegeben von
Eva Seifert. Berlin und Leipzig, Vereinigung -wissen-

schaftlicher Verleger. W^alter de Gruvter & Co. VIII,

421 S. 8°. (Man muss der Herausgeberin und der Verlags-
buchhandlung dankbar sein, dass sie in einem dritten

Bande weitere kleine .Aufsätze von Heinrich Morf ver-
einigt und so allgemeiner zugänglich gemacht haben. Es
handelt sich überwiegend um schon an verschiedenen
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Orten zerstreut veröffentlichte Aufsätze, zu denen drei

bisher vmveröffentlichte — Nr. 4, .5, 7 des folgenden Ver-

zeichnisses — kommen: 1. Miguel de Cervantes. 2. Don
Quijote. Zum dreihundertjährigen Jubiläum der Dich-

tung. 3. An der Wiege der klassischen Lyrik Frank-
reichs. 4. Molieres Hoffestspiel vom Tartuffe. 1664.

.5. Fenelon 16.51—171-5. 6. Schriftsteller und Akademie.
7. Lessings Urteil über Voltaire. 8. Die Korrespondenz
des kleinen Abbe. 9. Jean-Jacques Rousseau auf der

Petersinsel. 10. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse.

11. Mundartenforschung und Geschichte auf romanischem
Gebiet. 12. Vom Ursprung der provenzalischen Schrift-

sprache, lo. Vom linguistischen Denken. 14. Ueber Auf-
gabe und Methode der Volksvorlesungen. 15. Heinrich
Morfs Schriften. In stiller Welimut wird jeder Leser
diesen schönen Band aus der Hand legen, mit dem
schmerzlichen Bedauern, dass der Trefflichste der Treff-

lichen nicht mehr unter uns weilt und wirkt.)

Morize, A., Problems and Methods of Literary History,

with special reference to modern French Literature.

Boston, Ginn. X, 304 S. 8».

Oppeln-Bronikowski, Friedrich v., Beyle-Stendhals
Lebensroman 1783— 1842. Berlin-Lichterfelde. E. Runge.
1922. 45 S. kl. 8» = Der Lichtkreis. 10. Gz. Pappbd.
M. 1..50.

Ortiz, Ramiro, Renasterea la Floren^a in timpul lui

Lorenzo dei Medici si Poliziano cu 9 ilustral;i. Bucure.sti,

Cultura Nationala.
P age, N. T., Dante and bis influence. New York, Scribner.

XVI, 238 S. 8». Doli. 2.00.

Palleschi, F., L' arte di Giovanni Marradi. Pai-mi, Tip.

Fresching. 49 S. S". L. 4.

Papahagi, Tache, Antologie .\romäneascä. Literaturä

poporanä. — Literaturä cultä. — Musicä poporanä. —
Vederi etnografice. — Introducere. — Glosar complet in

L. Francesä. Bucuresti, Tip. „Romänia Nouä", Theodor I.

VoLnea. Din Publicatüle Casei Scoalelor. 519 S. 8".

Par, Alf6s. Sintaxi Catalana. Segons los escrits en prosa
de Bernat Metge (1398). Halle, Niemever. XII, 580 S.

8">. M. 43 200 = Beihefte zur Zs. für Romanische Philo-

logie. Heft 66. Gz. M. 18 im Ab., M. 20 Einzelpreis.

Parisi, A., I reflessi del giansenismo nella letteratura

italiana. Vol. I. Catania, Impr. ed. siciliana.

Pellizzari, .A., Dante e 1' anima nazionale. Firenze,

Perrellu.
Port'bowicz, Ed., L',,EspagnoIisrae'' d'Aurelien Prudence.
Seorsum Impressum ex comment. philolog. Eos XXV,
1921—1922. Leopoli, Sumptibus Pol. Soc. Philologae.

15 S. 8».

RolanJslied, Das. Abdruck der Oxforder Handschrift
in lesbarer Gestalt. Nebst den wichtigsten Besserungs-
vurschlägen der bisherigen Herausgeber besorgt von
Eugen Lerch. (Romanische Bücherei Nr. 1.) München,
Max Hueber. 173 S. S". (In der gleichen Sammlung
sollen weiter erscheinen : Alarcon, la verdad sospechosa,
herausgegeben von Ad. Hämel; Lieder des Chatelaiu
de Couci mit Melodien herausgegeben von Dr. Gennrich;
Pinya de rosa von Joaquim Ruyra. Eine Novellen-
sammlung kommentiert, mit kl. Wörterbuch versehen
von Leo Spitzer; Montesquieu. Auswahl von V.

Klemperer; Vittoria Colonna und Michelangelo. Heraus-
gegeben von V. Klemperer; Voltaire, Ma phüosophie,
von Dr. Sakmann u. a. m.)

R OS man, E., Vocabolarietto Veneto Giuliano. A cura
della Societä FUologica Romana. Roma, Maglione &
Strini. 146 S. 8». L. 8.

Russo, J. L.. Lorenzo Da Ponte, poet and adventurer.
New York, Columbia üniver.sity Press. XVIII, 166 S. 8".

Columbia Dissertation.
Rizzi. F.. Petrarcliismo boccaccesco e platonismo .sensuale.

In La Rassegna Sett.-Ott. 1922.

Rossi, P., La metrica barbara. Isernia, Tip. Colitti.

45 S. 8». L. 3.

Ruffini, F.. Dante e il protervo decretelista innominato.
Torino, Bocca. 70 .S. fol. L. 15.

Sainz y Rodriguez, P., La obra de Clarin. Madrid,
Grafica Ambos Mundos. 94 S. 4".

Samie, M""* P. de, Extraits du Journal de ChenedoUe.
Paris, Plon-Nourrit. XII, 190 S. 8». Fr. 10.

Samie, M'"« P. de, X Taube du romantisme. ChenedoUe.
Paris, Plon-Nourrit. XVI, 490 S. 8». Fr. 20.

Santamaria, F. J., El provincialismo tabasquefio. En-
savo de un vocabulario del lenguaje populär, compro-
bado con citas, comparado con el de mexicanismos }• los

de otros paises hispano-americanos. Tomo I. Mexico,
Imp. Politecnica. 436 S.

Sardi, C, S. Francesco d'Assisi negli albori dell' arte e

del pensiero dantesco. Lucca, G. G. Giusti. 29 S. 8".

Sau vage, R. N., Poesies latines et franpaises sur la

convalescenoe de Louis XV (1744). Rouen, Soc. des

Biblioph. normands. XVI, 18 S. 8°.

Scliwan. Eduard, u. Dietrich Behrens, Grammaire de

l'ancien fran9ais (Grammatik des Altfranzösisclien). Trad.

fran(,aise par Oscar Bloch. 3""^ ed. P. 3. Leipzig, (3. R.

Reisiand. 1923. gr. H". 3. Materiaux pour servir d'in-

troduction a l'etude des dialectes de l'ancien francjais.

Publ. par Dietricli Behrens. Avec carte. VI, 147 S. Gz.

M. 4.

Second, .Jean, Le libre des baisers, suivi de quelques

imitations de Ronsard, Baif, Belleau. Amiens, E. Malfere.

159 S. 8". Fr. 7.50.

Segre, A., La vita in Pisa nel Settecento. Grosseto,

Biblioteca, a spese dell' Autore.
Segura de la Garmilla, R., Poetas espaüoles del

siglo XX. Antologia. Notas biobibliograficas. Madrid,

Libr. F. Fe. 380 S. 8». 6 pes.

Serval, M., Autour d'un roman de Balzac. Les Chouans.
Paris, Conard. 69 S. 8».

Strauch, A., Die Kosmographie in Ariosts Orlando
Furioso. Diss. Bonn. 91 S. 8».

Strowski, F., La Renaissance litteraire de la France
contemporaine. Paris, Plon-Nourrit. 302 S. Fr. 7..50.

Sylvania, L. E. V., Doüa Maria de Zayas y Sotomayor.
"New York, Columbia University Press. IX, 51 S. 8".

Columbia Dissertation.

Teresa de Jesus, Santa. The Letters. A complete

edition translated from the Spanish and annotated by
the Benedictines of Stanbrook. Vols. I— II. London,
Th. Baker.

Travaux de la Societe Neophilologique de Llow (Pologne).

Fase. I; Kazimierz Jarecki, Les Origines de la Poesie

Barbare et de l'Epopee Nationale en France. (Poln.)

28 S. 8". — Stefan Glixelli, Etudes et Esquisses de

Litterature Comparee. (Poln.) 70 S. 8». — Sigmond
Czerny, L'Estlietique de L.-Cl. de Saint-Martin. 109 S.

S". — Ed. Pori'bowicz, La Connaissance supreme de

Dante. 16 S. 8".' Llow. Edition de la „KsiainicaPolska".

Tristram and Ysolt, Tlie Romance of, By Thomas of

Britain. Translated from the Old Frencli and Old Norse
bv Roger Sherman Loomis. lUustrated with reproductions

of the floor-tiles recently discovered in Chertsey Abbey,
supposed to have beenordered by King Henry HI to

commemorate the Tristram storj'. New York, E. P.

Dutton & Co. XVII, 294 S. 8».

Tronchon, H., La tortune intellectuelle de Herder en

France. Diss. Paris, Rieder. La preparation, 570 S.

Bibliograpliie critiqire, 70 S.

Venezian, S., Olimpo da Sassoferrato. Poesia popo-

laresca marchigiana nel secolo XVI. Bologna, Zanichelli.

Wache, Karl, Roland. Roman aus dem karolingischen

Zeitalter. Wien, Burgverlag. 216 S. 8".

Walter, Georg, Die Bezeichnungen der „Buche" im Gallo-

romanischen. Mit einer Karte. Giessen (Ludwigstr. 19),

Romanisches Seminar. 1922. IV, 85 S. 4» = Giessener

Beiträge zur Romanischen Philologie. 10. Gz. M. 1.50;

e. Schlz.
Weczerzik-Planheim, Karl. Die Scliolastik in Dantes

Weltsystem. Wien, Maver & Comp, in Komm. 1923.

126 S." 8». Gz. M. 3.

Zagaria, R., Giuseppe Ricciardi e il ,,Progres.so" di su

documenti inediti. Napoli, Jovene.

Literarische Mitteilungen, Personal-
nachrichten usw.

Als Schlussband der sämtlichen Werke des Chrestien

de Troyes (Halle, Niemeyer) wird demnächst der Conte

de Graal, herausgegeben Von Alfons Hilka, erscheinen.
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Der ao. Professor der nordischen Plülologie an der
Universität Leipzig Dr. Eugen Mogk ist zum Ordinarius
ernannt worden.

Dr. Otto Funke ist zum ord. Professor der eng-
lischen Philologie an der deutschen Universität zu Prag
ernannt worden.

Der Privatdozent der romanischen Philologie an der

Universität Würzburg Dr. A. Hämel ist zum ao. Pro-
fessor ernannt worden.

t Anfang März zu Cronberg der bekannte Mistral-

übersetzer Prof. Dr. August Bertuch, S.") Jahre alt.

Druckfehler. Sp. 41 Z. 9 v. o. 1. Formel st. Forme'
Z. 6 v. u. des Textes: 1. vgl. mit st. hat: Sp. 42 Z. 13 v. u'

des Textes 1. st. Einf. -4: Kinf. = 51; Sp. 42 Z. 2 v. u. des

Textes : schalte nach Hunger ein : S. 79 u. 1.50 : Sp. 43 Anm.
Z. 2 v. u. schalte nach 24fi ein : g<iitii(.

Nachtrag zu LitbL Sp. 24 ff.: Zu dem gleichen

Ergebnis (,Nach allem bleibt so gut wie nichts übrig,

worauf sich Suchier [hinsichtlicli einer Entstehung aus der

arabischen Literatur] ernsthaft berufen könnte') kommt
D. Scheludko, Z. f. rom. Phil. XLH. Band, Heft 4, S. 490,
dessen Ausführungen OZur Entstehungsgeschichte von
Aucassin und Nicolette') mir noch nicht bekannt waren,
da sie erst erschienen, als meine Besprechung bereits ge-
setzt war. E. Lerch.

Notiz.

Den gbrmanistischen Teil redigiert Otto Behaghel (Giessen,
Hofmannatrasse 10), den romanistischen und englischen Fritz Neu-
mann (Heidelberg, Koonstrasse 14), nnd wir bitten, die Beiträge

(Kezensionen, kurze Notizen, Personalnachrichten usw.) dementsprechend
gefälligst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herren Ver-
leger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle

neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr

gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung
von 0. K. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle

wird die Redaktion stets imstande sein , über neue Publikationen eine

Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.

An 0. K. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonder-
abzüge zu richten.

Literarische Anzeigen,
~ Preise der Inserate und Beilaeen nach I. Ijeieinkuuft. —

VERLAG VON O. R. R E I S L A N D IN LEIPZIG.

S o e li p II p r ä i" li i e u p n

-'S, " -
ENGLAND

Seine Geschichte, Verfassung und staatlichen Einrichtungen.

Von

Prof. Dr. G. Weiult.
•
' Sechste, verliesserte Auflage. 24 Bogen Gr.-S°. Grundzahl .5, gelmnden Grundzahl 7.

Inhalt Geschichte Englands. — Abriß der Geschichte Irlands. — Abriß der Geschichte Schottlands. — Das Parlament. —
Die Verwahung — Die Krone. — Die Gesellschaft. — Die Finanzverwaltung. — Die Bank von England. — Die Land-
macht. — Die Seemacht. — Die Luftmacht. ^ Kecht und Rechtspflege. — Das Kirchenwesen. — Das ünterrichtswesen. —

Das Kolonialreich. — Namen- und Sachregister.

Die sechste Auflage führt die Geschichte Englands bis Ende 1922 fort und bringt alle entscheidenden Neuerungen oder

Änderungen auf dpm Gphietp dpr äußeren und inneren Entwicklung, ohne politisch oder persönlich Stellung zu nehmen.

F V li her erschienen:

SaiTaziii-Malireiilioltz

;

FRANKREICH
Heine Geschichte, Verfassung und staatlichen Einrichtungen.

Zweite Auflage.

Neubearbeitet von Prof. Ernst Hofmanii.

1921. 21 Bfigen Gr.-8". Grundzahl h, gebunden Grundzahl 6,.50.

Ich suche zu kaufen und zahle für diese Nummer 20 000 ^lark

:

Literaturblatt für germanische und romanische Phih)h)gie.

Herausgegeben von Otto Behaghel und Fi'itz Neumaiiii.

Jahrgang XII, Xunimer 5.

Leipzig. 0. R. Reisland.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Keumaun in Heidelberg. — Druck der Piererschen Hofbuchdruckerei in Altenburg, S.-A.

Ausgegeben im Juni 1923.
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XLIV. Jahrgang. Leipzig, Nr. 7. 8. Juli-Angast. 1923.

Bertoni, Programma di filologia come scienza
idealistica (Vossler).

Volokmann, Alte Gewerbe und Gewerbe-
gassen (Götze).

Klusemann, Das Bauopfer. Eine ethnogr.-
prähistor.-linguistisehe Studie (Basler).

Jantzen, Literaturdenkmäler des 14. und
15. Jahrh (Behaghel).

Roh de, Jean Pauls Titan (Sulger- Geb ing).
M. V. Meysenbug, Gesammelte'Werke. Hrsg.

von B. Schleicher (Sulger-Gebing).
A. Stifters samtliche Werke. 17. Band: Brief-

wechsel. Herausgeg. von G. Wilhelm
(Behaghel).

Meissner, Die Kenningar der Skalden
(de Boor)

Münz, Shakespeare als Philosoph (Acker-
mann).

Knppert y Ujaravi, Shakespeare en £spaaa
(Hämel).

Leopold, Die religiöse Wurzel von Carlyles
lit. Wirksamkeit (A sanger).

Sarrazin u. Mahrenholtz, Frankreich. Neu
bearb. von E. Hofmann (Lerch).

Friedmann, Molieres Leben und Werke
(K 1 em p e r e r).

Raynaud, L'influence allemande en France aw
XVIIIe et au XIX« sifecle (Ernst).

Schultz-Gora, Provenzalische Studien II
(Le wen tl.

Bertoni, Guarino da Verona fra letterati e
cortigiani a Ferrara (Wiese).

Vignoli, Vernacolo e canti di Amaseno
(Rohlfs).

Meyer-Lübke, La evoluciön de la „c" latina
delante de ,,e" e „i" en la Peninsula ibörica
(Z a u n e r).

Bibliographie.
Literarische Mitteilungen.
Personalnachrichten.

aiullo B6rtoni, Programma di filologia come scienza
Idealistica. Genf bei Leo S. Olschki. 1923. Serie I'a.

vol. 2" der Biblioteca dell' Archivum Romanicum. 127 S.

gr. 8».

Obgleich (Jie vor 23 Jahren erschienene Aesthetik
von Benedetto Croce den Untertitel „Allgemeine
Sprachwissenschaft" Linguistica generale trägt, hat

sie auf die empirische Sprachforschung im Lande ihrer

Geburt keinen nennenswerten Einfluss ausgeübt. Auch
durch die 1908 veröffentlichte italienische Uebersetzung
meiner an Croce anknüpfenden Schriften über „Posi-

tivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft" und
„Sprache als Schöpfung und Entwicklung" Hessen sich

die italienischen Sprachforscher wenig behelligen und
setzten , ziemlich ungestört von methodologischen
Zweifeln, ihre durch Ascoli, Salvioni, D' Ovidio, Thomas
und Meyer-Lübke geschulte Arbeitsweise fort. Bertoni
ist nun aber bei seiner langjährigen Wirkung an einer

Schweizer Universität mehr und mehr mit der Schule
von J. Gillieron einerseits und mit dem beweglichen,
vielseitigen Geiste H. Schuchardts andererseits vertraut

geworden, und jetzt, da er nach Italien zurückkehrt,
bemüht er sich, die historisch-geographische, sachliche

und antLformalistische Sprachforschung dieser Nord-
länder mit der philosophischen Spekulation von Bene-
detto Croce und dessen Mitarbeiter Giovanni Gentile

in Verbindung und Einklang zu bringen, wobei ihm
hin und wieder meine eben genannten Jugendarbeiten
als Mittelglied dienen. Auf diesem Wege ungefähr ist

ein „Programm" zustande gekommen, dessen Erscheinen
man heute kaum mehr als verfrüht bezeichnen darf.

Nach dem heutigen Stande unserer Wissenschaft
aber, scheint mir, hätte es wesentlich reifer und ge-

schlossener ausfallen müssen.

Philosophie und Philologie, Spekulation und Empirie

reichen sich bei Bertoni zwar die Hand und werden
nicht müde, sich ihres völligen Einverständnisses gegen-

seitig zu versichern, aber einem Frieden, der so

reibungslos und ölig ist wie dieser, traue ich nicht.

Zunächst wird der Begriff der Sprache so weit

und locker gefasst, dass er schlechthin alles Mensch-
liche umfasst. „La parola o la lingua, allora, e tutto :

arte, scienza, filosofia. Ma sopratutto arte" . . . (S. 15).

Wenn man fragt, wie die Sprache als Wissenschaft

sich von der Sprache als Kunst unterscheidet, so ant-

wortet Bertoni : diu'ch die grössere Energie, durch die

grössere Leidenschaftlichkeit und Liebe (S. 15, Anm. 1

und S. 31). Ja, die Sprache wird nicht nur mit dem
geistigen Universum des Menschen, sondern geradezu

mit dem einzelnen Individuum, das spricht, identifiziert

:

„La lingua, che io parlo, 6 il mio accento : La Divina
Commedia e 1' accento di Dante ; l ' Orlando Furioso
e r accento deU' Ariosto, ecc. ecc. L' accento e la

caratteristica reale deUa personalitä ; e, insomma, 1' in-

dividuo stesso" (S. 34). Schliesslich erscheint der

accento mit Majuskel als Accento und setzt sich auf

den Thron als absoluter Geist. Denn die Sprache ist,

nach Bertoni, nicht nur individuel und universal, sondern

insofern auch absolut, als Wort und Gedanke mit-

einander vöUig identisch sind (S. 82 f.). In dieser

grosszügigen und generösen Sprachphilosophie hat der

Empiriker ein leichtes, bequemes Dasein. Unter den

geräumigen Hallen eines spekulativen Gebäudes , wo
alle Grenzen und Unterschiede zwischen d&m, was
Sprache ist, und was sie werden kann und soll und
möchte, unbekannt sind, findet man Raum und volle

Bewegungsfreiheit für den krassesten Positivisten wie

für den wildesten Mystiker. Die Lautgesetze der

16
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längst nicht mehr neuen „Neugrammatiker" legitimieren

sich als praktische NothUfen zu idealistischen Er-

kenntniszwecken, und damit, dass der positivistische

Forscher seinen Ergebnissen ein mystisches spirituales

Glaubensbekenntnis beifügt, kann er seine Seele retten,

seine Etymologien vergeistigen, seine engen gramma-

tischen Begriffe transparent machen und aus dem „als

ob" seiner Schemata, ohne diese preiszugeben, in das

Eeich des Lichtes aufsteigen, wo das Geistige und das

Natürliche, das Einzelne und das Allgemeine, das Re-

lative und das Absolute nur noch eine und dieselbe

Sache sind.

Einem Programm , das zwischen den Voraus-

setzungen, den Ergebnissen und den Aufgaben der

Forschung statt der konkreten Spannungen, die her-

zustellen wären, eine so biUige und allgemeine Ver-

söhnung vorwegnimmt, vermag ich wenig Stosskraft

zuzutrauen. Dafür hat es jedoch einen persönlichen

Schwung , der sympathisch berührt, und von dem die

Freiburger Studenten, denen es gewidmet ist, gewiss

nicht unergriffen gebheben sind. Die stark persön-

liche Einstellung erkennt man auch daran, dass der

Verfasser seine Beispiele vorzugsweise aus den Ge-

bieten holt, auf denen er selbst gearbeitet hat : Laut-

lehre, Mundartenforschung, Wortgeschichte und Literar-

historie. Die Syntnx hingegen wird beinahe ganz ver-

nachlässigt; obgleich gerade hier Philosophie und

Grammatik in den letzten Jahi-en wieder besonders frucht-

bar sich berühi't und durchdrungen haben. Nirgends

ist das geistige Leben der Sprache sowohl wie ihrer

Erforschung intensiver und handgreiflicher geworden

als hier.

Schliesslich möchte ich auf zwei Punkte hin-

weisen, die eine besondere Erörterung verdienen.

1. Jeder sprachliche Wandel, behauptet B., gehe

von einem einzelnen Individuum aus und verbreite sich

dann strahlenförmig in Raum und Zeit. In der

empirischen Sprachforschung aber sind Fälle, in denen

ein einzelner Mensch als Urheber eines wirklichen

sprachhchen Wandels erwiesen werden kann, ausser-

ordentlich selten, so dass die These Bertonis höchstens

den Sinn einer Aufforderung an den Forscher haben

kann, nach weiteren derartigen Fällen zu fahnden.

Der Verfasser jedoch tut, als ob es sich um eine aus-

gemachte, wichtige allgemeine philosophische Wahi--

heit handle. Offenbai- geht er von Croces Lehre aus,

dass aUer sprachliche Ausdruck individuell sei, d. h.

individuelle, d. h. einmalige und einzigartige Geltung

habe. Entstehung ist jedoch etwas anderes als Geltung.

Niemals entsteht Sprache, niemals wird auch nur ge-

sprochen von einem einzigen Individuum. Selbst wenn
es nur Einer ist, der spricht, muss er sich zerteilen

und auseinanderlegen in eine sprechende und eine

hörende Person. Beim Zustandekommen eines Wandels
vollends herrscht eine Ai't wii'tschaftlichen oder poli-

tischen Verhältnisses von Angebot und Nachfrage, das

sich im Reich des UeberindividueUen abspielt.

2. Die nachhaltigsten und wichtigsten Wand-
lungen innerhalb der Romania sollen, nach Bertoni,

von Frankreich ihren Ausgang genommen haben. Dieser

Anschauung liegt die Voraussetzung zugrunde, dass

das sprachliche Leben mit dem allgemein kulturellen

durchaus Hand in Hand gehe. „La lingua nel suo

complesso e la storia stessa dei popoli (S. 98). Ogni

vittoria umana e uua vittoria linguistica" (S. 102).

Freilich soU in der Sprachgeschichte eines Volkes

dessen gesamtes geistiges Leben umfasst und ver-

arbeitet werden, aber doch nur unter dem Gesichts-

winkel der spezifisch sprachlichen Tätigkeit. Wie
unter den Menschen, so gibt es auch unter den Völkern

solche, die mehr Worte als Taten in die Welt setzen.

Das Pulver und die Reformation stammen aus Deutsch-

land. Die Worte dafür aus der Romania. Es wirken

eben diesseits und jenseits der Sprache allerhand

geistige Kräfte, von denen die Schulweisheit dieses

simplizistisch idealistischen Programmes sich gar zu

wenig hat träumen lassen.

München. Karl Vossler.

Erwin Voickmann, Alte Qewerbe und Qewerbe-
gassen. Deutsche Berufs-, Handwerks- und Wirtschafts-
geschichte älterer Zeit. Würzburg, Gebr. Memminger.
1921. Vm, 354 S.

Eine Umschau über die alten deutschen Namen
unserer Gewerbe und der _ nach ihnen benannten
Gassen kann, wenn sie weit genug gi-eift und überall

in die Tiefe trachtet , Licht nach drei Seiten aus-

strahlen : staatswirtschaftliche, wirtschaftsgeschichtliche

und sprachliche Erkenntnis kann dadurch befördert

und gesichert werden. Von Nationalökonomen wie

G. SchmoUer und K. Bücher ist ein fester Grund ge-

legt, namentlich sind Büchers ,Berufe der Stadt Frank-

furt a. M. im Mittelalter' (1914) geeignet, der gesamten

Forschung des Gebiets zum Vorbüd und Entwicklungs-

reiz zu werden. Bei den wirtschaftsgeschichtlichen

Arbeiten zumal der Belowschen Schule konnte man
gelegentlich bedauern, dass der reiche und entlegene

Quellenstoff, der hier bewältigt ist, nicht zugleich auch

nach der sprachlichen Seite erledigt wurde (Litbl. 41,

157 f.). Die sprachgeschichtliche Erschliessung der

deutschen Gewerbenamen endlich , durch Grimm und
Förstemann früh begonnen, steht gleichwohl heute noch

fast in ihren Anfängen. Nach M. Heynes Altdeutschem
Handwerk (1908) hat viel Aufschluss und Anregung
auch hier P. Kretschmers Wortgeographie der hoch-

deutschen Umgangssprache (1918) gebracht. Für die

gegenwärtige Benennung einzelner Handwerker hat

L. Ricker, Zur landschaftlichen Synonj-mik der deutschen

Handwerkernamen (Freiburger Diss. 1917) und Bei-

träge ziu- Wortgeographie der deutschen Handwerker-
namen (Zs. f. d. Mundarten 15, 97 ff.) in musterhaft

sauberer Sonderbetrachtung Erschöpfendes geleistet.

In meinen Deutschen Handwerkernamen (Hbergs Neue
Jahrbücher 1918, I 125 ff.) habe ich versucht, seine

Betrachtungsweise geschichtlich zu vertiefen.

Voickmann fasst alle diese gesonderten Bemühungen
zusammen und ergänzt sie durch seine gründliche Kennt-

nis der mannigfachen Einzelschriften über die Strassen-

namen bestimmter Städte. Denn die Strassennamen-

kunde ist sein eigenstes Gebiet (Hist. Zs. 118, 311.

122, 183), und auch sein vorliegendes Buch sollte schon

im Titel einen Hinweis darauf tragen. Er kennt nament-

lich für Norddeutschland die gegenwärtigen Verhältnisse

aus eigener Anschauung und die der alten Zeit aus

den Urkunden. So entsteht bei ihm in zwölf grossen

Sachgruppen ein umfassendes, farbenreiches Bild unserer

alten Gewerbenamen, das ein opferwiUger Verleger mit

seltenem Verständnis für die Sache zum Buch hat

werden lassen. Ein Register von über 700 Stich-
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Wörtern erschliesst den überreichen Inhalt, so dass die

Sammlung auch als Nachschlagewerk gute Dienste wird

leisten können. Im ganzen ist sie aber doch als zu-

sammenhängende Darstellung gemeint , und da stört

leider auf Schritt und Tritt die Wahrnehmung, dass

sich der Verfasser nicht Zeit genommen hat, seine

Arbeit voll ausreifen zu lassen. Vielfach sieht er

Eätsel nicht oder geht an ihnen vorüber, die er bei

nötigem Verweilen zweifellos hätte lösen können. Für
wichtige Annahmen fehlen die notwendigen Unterlagen

oder doch ihr Nachweis, so gleich S. 15 für die Ein-

führung der Windmühle in Norddeutschland, S. 30

Anm. 47 für die Angabe, mhd. Itotze habe sich von
„Kaidaunen" über „minderwertiges Stück Fleisch" zu

„schlechte Dirne" entwickelt. Auch stilistisch ist die

Arbeit unausgereift. Wer höhere Ansprüche zu stellen

gewöhnt ist, stolpert in jedem Kapitel über Satz-

ungetüme wie S. 59 ". „Als vervollständigender Stücke

der Bekleidung ist noch des Handschuhs und Hutes
zu gedenken und der beide herstellenden Handwerkfe

zu erwähnen". Viele seltsame Druckfehler stören das

Verständnis: 5, 8 ahd. eszise statt ezzisc; 9, 23 und in

st. undir; 17, 34 ä'[j.vXov st. äixuXov; 19, 32 got. parbs
st. pärfs; 20, 29 lat. sinu'Jia st. swuln ; 23, 5 nachdem
st. nach dem ; 25, 20 von st. wen ; 32, 37 luflik st.

luttik; 37, 6 Scherber st. Scherbet; 38, 3 bunaen st.

bunten; 42, 14 Bracieumullis st. Bracicumidus; 60, 36
Aufgabe st. Angabe; 63, 41 zwar st. war; 65, 4 v. u.

materilia st. materidlia; 66, 21 licentiae st. licentiatus

;

73, 3 V. u. ahd. ziassa st. ziahha; 74, 23 mhd. ruochn
st. ruoche; 74, 37 Isidor in seinem Origines st. in

seinen usf. Andere Fehler greifen tiefer: S. 9 wird

soege, die nd. Form von Sau, irrig mit saugen zu-

sammengebracht, S. 12 mhd. segene „Zugnetz" von
sieben oder seihen abgeleitet , während es aus lat.

sagena (gr. aocci^v/j) entlehnt ist. Die Graupner Gasse
in Teplitz soll ein Graupnergewerbe für diese Stadt

erweisen, sie heisst aber nach dem Nachbarort Graupen,

dessen Name slavischen Ursprungs ist. S. 25 wird

der Familienname Hoek mit nd. Jwxjlien „Bock" gleich-

gesetzt; er weist aber zurück auf den holländischen

Ort Hoek, dessen Name als Appellativ „Ecke" be-

deutet. Thomas Murner erhält S. 31 den Vornamen
Johannes, und der hd. Eulenspiegel gilt als sein Werk,
was längst widerlegt ist. Veraltet ist auch die Her-
leitung von Malz aus gr. ctu.7.X3'jV(u und usXooj S. 41,

die Auffassung des hhinisclien Weins als ungarischen
S. 43 — und so liesse sich fortfahren in der Häufung
leichter und schwerer Verstösse, die keine reine Freude
an Volckmanns Leistung aufkommen lassen, bei bereit-

williger Anerkennung des aufgewendeten Fleisses und
der Wichtigkeit des Gegenstandes, der auch nach
diesem Versuch ein Mittelpunkt unserer Bemühungen
wird bleiben müssen.

Freiburg i. B. Alfred Götze.

Kurt Klusemann, Das Bauopfer. Eine ethnographisch-
prähistorisch-linguistische Studie. Mit 51 Abbildungen.
Graz und Hamburg, Selbstverlag. 1919.

Eine das Gebiet überschauende, zusammenfassende und
neue Ausblicke eröffnende Arbeit auf Grund reichsten,
bisher z. T. nicht herangezogenen Quellenmaterials liegt
vor in Klusemanns Schrift, der glänzendes, seltenes Bild-
material beigegeben ist.

In die frühesten Zeiten primitiven Denkens und
Stellungnahme des ursprünglichen Menschen zu den An-schauungen von seiner Umwelt führen uns die Grundlagen
dieses Brauches und Aberglaubens, der heute in den Ländern
Asiens und Atrikas noch m seiner schärfsten Form geübtwird, bei uns, verblasst, missverstanden, in andern Sinn
gewendet gehandhabt wird.

Zum Schutz des eigenen Lebens gibt man das Leben
eines anderen dahin - so lässt Sich am ehesten das Bau-
opter auf eine Formel bringen.

In den Kreis seines Wissens hat Jacob Grimm das
,?t"°P^?f/!"'ie^osen, seiner in der Deutschen Mythologie
(' 187b, Bd. 2, 9.,t, f.) mit einigen Beispielen gedacht und die
inneren Grundlagen schon erkannt. Darauf hat Andree
(Ethnographische Parallelen 1, 1878. ISff.j über das Ein-
?ut"''""i,§^''*P''°r'i''f° "?'^ endlich Sartori in einer längeren

R^^A i'iof
vlr^fer das Bauopfer" (Zschr. für EthnologieBd 30, 1898, 1 ff.) gehandelt. Zuerst hat Sartori (a. a. 0.),

auf reiches Material gestützt, den Begriff Bauopfer fest-
gelegt als ,Hingabe eines lebenden Wesens oder eines sonst
geeigneten Gegenstandes zum Vorteil eines neu errichteten
Gebäudes oder der künftig darin Wohnenden, in der
Art, dass der zur Verwendung kommende Gegenstand demBauwerk se bst in irgendeiner Weise eingefügt wird'. Dazu
gibt er gleich em wichtiges Merkmal an, dass man natürlich
nur bei sesshaften Völkern von einem Bauopfer reden
könne, nicht bei Nomaden.

Nun erweitert Klusemann unsern Blick für das Bau-
opfer, indem er m fernste Vergangenheit zurückschaut, zu
primitiven Völkern blickt und auch bei den Zeitgenossen
manches Zeugnis erspäht. Aber nicht darin beruht der
V\ ert dieser Arbeit, den Bau mit einer grösseren Menge
Bausteine aufzuführen', sondern in scharfer, methodischer
Scheidung der Belege und in der neuen, richtigen Auf-
fassung gegenüber Sartori in einem wichtigen Punkt. Sartori
hatte angenommen, dass die Menschenopfer das Ursprüng-
liche seien, dass aber mit Steigerung der Kultur die Härte
des Opfers gemildert worden und dass Tieropfer als ,Stell-
vertretung' oder ,Ersatzopfer' an die Stelle der Menschen-
opfer getreten seien. Dem schlössen sich die Gelehrten
allgemein an. Klusemann verficht nun die Auffassung von
der ursprünglich vorhandenen Opferung der Tiere neben
der von Menschen, deren Wahl nur durch die Wichtigkeit
des auszuführenden Baues bedingt gewesen sei (s. u.).

Das Bauopfer ist über die ganze Erde hin verbreitet,
aus Funden, aus literarischen Quellen alter und neuer Zeit,
aus Sagen, heute noch geübten Brävichen, aus geltendem
Aberglauben lässt es sich erweisen =. Es beruht auf
religiösen Anschauungen der primitiven Frühzeit. Der
primitive Mensch empfindet vor dem Ungewissen, ihm Un-
bekannten Furcht, es könne in sein Leben eingreifen, über
ihn Gewalt bekommen, ihm schaden. Er verkörpert und
vermenschlicht seine Umgebung — ganz seinem Können
entsprechend. Nun erhebt er, um sich des ihm feindlich
gesinnten Wesens, des Dämons zu erwehren, sich seinem
Einfluss und seiner Gewalt zu entziehen, ein Wesen, über
das er .selbst Macht hat: er dämonisiert es, indem er es
tötet. So schafft er sich zu seinem eigenen Schutz einen
Dämon, der stärker ist als jenes finstere fremde Wesen,
hier das dämonisierte Bauopfer ^ An die bedeutsamste
Stelle des Hauses, unter den Eckpfosten, unter gefährdete
Punkte gewaltiger Mauern, unter Brückenstützen birgt er
den Leib, den Sitz des Dämons, und heftet ihn so an be-
stimmten Platz oder, wie wir noch sehen werden, zwingt
ihn in eine enge Urne, um seiner noch sicherer zu sein.
Diese Opfer sind zweifelsohne in aller Feierlichkeit ge-
geben worden, wie sich aus den Belegen und aus den oft
gestellten Bedingungen der Keuschheit des Opfers (meist
Kinder, bes. Mädchen) und der rituellen Nacktheit ergibt.

^ Wie denn auch durch Quellen und Zeugnisse, die
sich von überallher noch vermehren Hessen, nichts ge-
wonnen wäre, solange sie nur schon Bekanntes bestätigen.

- Der Name ,Opfer' ist nicht glücklich — doch das ist
nicht Klusemanns Schuld. — Vgl. Eugen Mogk in seiner
grundlegenden Arbeit,Die Menschenopfer bei den Germanen'
in Abhdl. Gesellsch. Wissensch. Leipzig, 1909, Bd. 27, und
Archiv für Rel. wissensch. Bd. 15, 1912.

^ Darum kann auch von einer ,Versöhnung' mit dem
Erdgeist keine Eede sein — in diesen frühen Zeiten.
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An der Spitze aller dieser Opfer stellt das Menschen-
opfer. So werden, um ein Beispiel anzuführen, die beim
Bau einer Mauer geholfen haben, unter den Eckstein be-

graben ,um treue Wacht zu halten', der Mauer Sicherheit

und den Bewohnern der Stadt oder Burg den festesten

Schutz zu bieten geo;en alle Feinde. So hat man Menschen-
opfer gebracht, um Dämme gegen Zerstörung durch Fluten
zu schützen, bei BrUckenanlagen, beim Bau von Wehren,
bei Städtegründungen . . . Eines menschlichen Opfers be-

durfte es beim Stapellauf (neben anderen auch nach nord-
german. Quellen), um die Schiffe seetüchtig und sturmfest
zu machen; an Gebietsgrenzen wurde es zur Sicherung des
Volkes gegeben.

Von den Tieren als Bauopfer geben reichliche Zeugnisse
fast aller Namen : Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine,
Hunde, Katzen, auch Kröten, Schlangen. Eine besondere
Stellung nehmen die Vögel ein, unter denen sich das Hahn-
opfer durch allseitige Bedeutung auszeichnet. Der Hahn
ist das unheilabwehrende Tier (und Haustier zugleich) v.i-:

£;o/Tv, er schützt nach festgegründetem Glauben die Be-
wohner des Hauses vor Feuer und Krankheiten und allen

Gefahren — darum vergräbt man ihn unter das Hauseck
oder unter den Platz des Herdfeuers. Nach uraltem, heute
noch lebendem Brauch genügt an Stelle des ganzen Körpers
ein wichtiger Teil desselben, so der Kopf des Hahns, oder
Blutstropfen, die man gegen die Dämonen auf die Schwelle
des Hauses träufelt. Endlich fällt auch dem Ei die Auf-
gabe zu, als Bauopfer zu dienen. (Wegen der allgem. Be-
deutung des Eis im Volksglauben s. Eugen Mogk in Zschr.
des Vereins für Volkskunde, Bd. 2.5. 191.5, 21-5 ff.) Den
Hahn als Bauopfer finden wir wieder im Volksbrauch des
Hahnenschlagens, Hahns im Topf, Hahns im Korb — jetzt

ist's zur Volksbelustigung geworden — das besonders in

Böhmen beliebt ist und durch Auswanderer sogar nach
Mexiko gelangte, wo es unter neuen Verhältnissen zum
Eeiterkunststück umgebildet wurde. Auch für das für
Kopenhagen im 19. Jahrb. bezeugte Katzenschlagen haben
wir, nach Klusemann, den letzten Ursprung im Bauopfer
zu suchen.

Von Pflanzen als Bauopfer wird besonders oft erwähnt

:

Hauswurz. Hollunder, Wacholder, der von der katholischen
Kirche geweihte Palmbuschen. Hier spielen, wie auch sonst,

Bräuche herein, dass nach der Fertigstellung des Baues
und auch weiterhin in bestimmten Zeitabständen Blumen
aus Wald und Feld und Garten, Buschpflanzen ins Haus
an verschiedene Stellen gegeben werden, um den Schutz
der Insassen gegen Feuer, Sturm, auch Krankheiten (ur-

sprünglich Dämonen) zu übernehmen. In diesem weiter
gefassten Sinn kann man solche Gaben auch noch als

Bauopfer gelten lassen.

Sachopfer sind u. a. Mehl, Brot, Salz, Milchprodukte,
Öl; Münzen'; auch Hausgeräte: Besen; Spielkarten; Huf-
eisen; Weihsymbole: Weihrauch, Weihwasser, Kruzifixe,
Kreuze (vor der Haustür); auch Feuersegen; seltener Hexa-
gramme als Reste des Zaubers; Tierabbildungen-, Tier-

schädel, Geweihe (heute meist noch an Forstbäusern). Diese
alle sind durch Funde oder Ueberreste gut bezeugt — dass
ihnen heut andere Bedeutung zugemessen wird, kommt
hier nicht in Frage.

1 Wenn man heute mit dem Einmauern in den Grund-
.stock eines Hauses in den den Urkunden beigegebenen
Münzen die Zeit des Baues genauer festhalten zu können
vermeint, so ist das ein arger Notbehelf der Erklärung für
einen uralten Opferbrauch, ein Bauopfer, dessen eigentliche
Grundlagen eben vergessen sind. Gold, Silber, überhaupt
Metall soll wegen seiner Reinheit alles Unheil vom Bau
fernhalten, ihn schützen und seinen Bewohnern Gesund-
heit . . . verleihen.

- Hierher auch der Wetterhahn, der sich ,gegen die
bösen Geister, die im Sturm erscheinen', und in ihrem
Gefolg Donner, Blitz und Hagelschlag haben, stellt. Aus
fremdem Gebiet ist das Bild des Hahns unter Verwendung
einer Bibelstelle in mittelalterlich-scholastischer Auslegungs-
kunst zur Krönung der Türme von Kapellen, Kirchen . . .

übernommen worden, schon früh , z. B. Ekkehard Casus
St. Galli. in M.G. SS., II, 10.5. (Kl.s Ansicht der Ver-
wendung auf protestantischen Kirchen, dann erst seit der
Gegenreformation auf katholischen Gotteshäusern ist un-
haltbar.)

Zu dem, was heute in Aberglaube, Sitte und Brauch,
wenn auch verblasst und mit anderem Inhalt, fortlebt,

stellen sich reichlich ergänzend Funde aus dem Mittelalter,

denen starke Beweiskraft innewohnt. Nur scheint es, dass
im deutschen Mittelalter schon keine Menschenopfer mehr
vorkommen. Neben Opfern in freier Einmauerung sind es

meist Gefässe mit tierischen, sachlichen oder pflanzlichen
Resten, die die Bauopfer bergen. Und darin erkennt Kl.

mit Recht ein typisches Zeichen: er schlägt auf Grund
von Ueberresten eine Brücke in fernste Zeiten, in die An-
fänge menschlichen Siedlungswesens, zu der ,Bestattung in

Verschlüssen', in Tücher, Urnen . . . Hier kommt wieder der
Erforscher ursprünglicher religiöser Anschauung und deren
Entwicklung zu Wort, der die Hockerbestattung (zunächst
in festem Verschluss, dann später neben der Urne) in der
primitiven Anschauung verankert : dem Toten zu verwehren,
aus der ihm zugewiesenen Behausung zu entweichen und
als Vampyr die Familie zu vernichten — , die dann später
von der höheren Auffassung aligelöst wird, der Seele des
Abgeschiedenen eine sichere Ruhstatt zu bieten. Es mag hier
auch die Meinung Dieterichs .Mutter Erde', 1905, S. 28

I Anm.) ihren Platz finden: ,Man musste dem zu Bestattenden
die Form geben, die er bei seiner Geburt hatte, damit ihn
die Mutter Erde wiedergebäre." Dieterich betont des
öfteren mit Recht, es könne verschiedene Erklärungs-
möglichkeiten für einen Komplex von Vorstellungen geben.
Das bedeutete aber nicht mehr primitivste religiöse An-
schauung.

Aber man darf auch für früheste Zeiten die Be-
stattung an sich nicht dem Bauopfer gleichsetzen, denn
diesem liegt ganz bestimmte Absicht zu Grund, durch
Dämonisierung eines Lebewesens den Lebenden zu nützen,
während in der Bestattung eine Schädigung der Ueber-
lebenden durch die Seelen der Abgeschiedenen verhindert
werden soll.

So müssen wir zwei Gruppen des Bauopfers unter-

scheiden: eine ältere, ursprünglichere, ohne Uebergabe des

Bauopfers in ein Gefäss, Einmauern ohne schützende Um-
hüllung — die sich bis heute am besten erhalten hat, — und
eine jüngere, in der das Bauopfer in ein Gefäss gegeben
wird. Diese beiden .Schichten smd aber nicht willkürliche
Handlungen, sondern es liegen hinter ihnen religiöse An-
schauungen der FrUhzeit in verschiedenen Entwicklungs-
stufen. Der Mensch bannt den von ihm dämonisierten
Geist zum Schutz seines Hauses, der Stadt ... — um sich

seiner noch mehr und längere Zeit versichert halten zu
können, verstärkt er die Bande und fesselt ihn in einem
engen schützenden Haus.

Bauopfer werden zu bestimmtem Zweck gegeben,
die Wahl des Opfergegenstandes ist nach der Wichtigkeit
des Baues getroffen. So erscheinen schon in der Vor-
geschichte — und hierin geht Klusemann über Sartori

hinaus — Menschen- und Tieropfer nebenein-
ander. Diese Erkenntnis liefern uns neben literarischen

Zeugnissen einwandfrei Funde. So darf man die von
Andree aufgestellte und von Sartori übernommene Meinung
von der .Stellvertretung' des Menschenopfers durch das
Tieropfer, von der ,Milderung' infolge Steigerung der
Kultur verlassen und sich Klusemann anschliessen : ,da8s

man Menschenopfer bei öffentlichen, tierische bei Privat-
bauten zur dauernden Festigung anwandte' (S. .59). Zu-
sammenhänge zwischen beiden sind leicht denkbar, wie
sich auch aus den Funden späterbin ein gewisses Nach-
lassen in der Schärfe der Auffassung vom Bauopfer für

Privatbauten, weniger für öffentliche Bauten erschliessen

lässt. Hier setzt auch die grössere Häufigkeit des Tier-

opfers ein, dessen Kreis sich erweitert und mit der Zeit

die Aufgabe des Menschenopfers übernimmt. Sitte und
Brauch treten weiterhin in ihre Rechte und führen bis in

unsere Tage; erinnert sei an Grundsteuilegen (klassischer

Beleg Goethe, Wahlverwandtschaften Kap. 9), Richtfest,

Stapellauf, denen sich mancherlei junges Beiwerk zu-

gesellt hat.

An die grosse Doppelgruppe Menschen-Tieropfer reiht

sich das Pflanzenopfer, an dieses das Sachopfer, beide mit
Spielarten und sekundären Uebcrgangserscheinungen von
einer in die andere Gruppe. Auch hier begegnet uns Stell-

vertretung und Ersatz in späterer Zeit.

Klare Beleuchtung erfahren nun auch die bgigebrachten
Zeugnisse der Literatur, die in ihrer Dunkelheit dieses

Lichts bedürfen, das die ethnographisch-vorgeschichtliche
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Untersuchung über sie ausbreitet. Semitische, chinesische,
indogermanische (persische, indische, griechische, römische,
germanische, slawische) Zeugnisse sind von hervorragender
Bedeutung für Geschichte, Entwicklung und weitere Schick-
sale des Bauopfers — leider versagt der Raum hier ein

Eingehen auf diese wichtigen Quellen.
In einem letzten selbständigen ,linguistischen' Teil

unternimmt Klusemann, nun auch mit sprachlichen Mitteln
zu erhellen, was er auf den vorhergehenden Blättern auf
anderen Wegen gewonnen hat. Er geht zunächst auf die

sogenannten Tabuworte ein, die Bezeichnung von Personen
oder Sachen mit anderen, ihnen von Haus aus nicht ge-
gebenen Namen, um sie der Einwirkung eines feindlichen
Dämons zu entziehen, dem mit der Kenntnis des rechten
Namens auch die Gewalt über die Person bzw. Sache ge-
geben wäre'.

Schon oben ist die Bedeutung des Hahns als Bau-
opfer erwähnt, er wird von allen Vögeln am häufigsten
genannt und auch in Funden angetroffen ; an erster Stelle

erscheint er unter den Tieropfern. Er ist der Feind der
bösen Mächte, der Dämonen, ,al8 erster kündet er den
strahlenden Tag an und vei-treibt die unheilwirkende Nacht'
(S. 72), damit also die schädigenden Dämonen. Sollten sich

auch hinter einigen der vielen überlieferten Bezeichnungen
des Hahns solche finden, denen Tabubegriffe zugrunde
liegen? Und dem ist so nach Ausweis der vorgetragenen
Etymologien. Die Heimat des Hahns ist Persien, von dort
gelangte er mit dem Handel nach Griechenland, ünter-
italien, Spanien, Frankreich, Germanien, in die slawischen
Länder. Man nennt ihn persisch parodars ,Vorherseher',
griech. Aiy.TWj ,der (die Dämonen) Abwehrende', (des Plinius
Etymologie ,der Ruhelose' ist nicht richtig), lat. gallus
wohl ,der Rufer, in den german. Dialekten ,der Sänger'
(got. hana; ahd. hano, mhd. han ; ags. bona hana; anord.
hane), urverwandt zu lat. canere. Daneben auch griech.

ö (llepaizo;) opvt; ,der (persische) Vogel' oder im Böhmerwald
Ziwrl .Opfertier' (zu ahd. zebar) [ags. tiber !].

Diese Bezeichnungen entsprechen in ihrer Folge der
Steigerung des Tabuinhalts des einzelnen Wortes.

Aus Klusemanns Studie lässt sich auch für den Unter-
richt manches gewinnen zur Behandlung von Sitte und
Brauch, von Sagen über Teufelsmauern und -graben, bei

Gründung von Neubauten, im heimatlichen Anschauungs-
unterricht über den "Wetterhahn, in der Besprechung über
Aberglauben usf. Und möge die wissenschaftliche Welt
dem Verf. Dank wissen für seine Untersuchung und, seinem
Wunsch entsprechend, ihm helfen, den Bau weiterzuführen
und zu erweitern, zu dem er unter den Grundstein ein
rechtes Bauopfer geborgen hat.

Freiburg i. Br. Otto Bas 1er.

Literaturdenkmäler des i4. und 15. Jahrhunderts, aus-
gewählt und erläutert von Herm. Jantzen. 2. Auflage.
Berlin u. Leipzig, Vereinigung wissenschaftlicher Ver-
leger. 1919. 1.51 S. 8».

Das Büchlein wird eröffnet durch eine allgemeine

Einleitung, die einen knappen, gewandten Ueberblick

giot über die behandelte Zeit. Ich würde allerdings

die eddische Dichtung nicht zur ältesten germanischen

Dichtung rechnen und den Lanzelot nicht unter den
Prosaauflösungen altdeutscher Eittermären aufzählen.

Dann folgen die ausgewählten Denkmäler selbst, Lj-rik,

Meistergesang , Reimrede, Fabel, moralische Dichtung,

Schwanke, Drama, Prosa, wobei über jeden einzelnen

Schriftsteller eine kurze, besondere Einleitung unter-

richtet. Das Büchlein mag beim Universitätsunterricht

gute Dienste leisten, da es für die Zeit des 14., 15. Jh.

sehr au leicht zugänglichen Texten fehlt, wenngleich

1 Wenn Klusemann S. 72 Meringer anführt, der ,Ver-
drehungen' von Elisabeth zu Betty, Marie zu Mitzi, Rudolf
gar zu Teidl . . . als Tabuerscheinungen erkannt habe, so

vermag Ref. darin nur Kvirzformen, Koseformen zu sehen,

wie sie das Leben in einem fort an die Hand gibt.

die Proben für den einzelnen Verf. nur ein kümmerliches
Bild gewähren können. S. 32, 11 ist leidvertrih statt

leid vertrib zu schreiben; 33, 35 streiche das Komma;
42, 17: (juintiercti heisst „singen"; der Begriff des

Einförmigen liegt nicht darin ; 48, 3 tilge das Komma
;

5.3, 1): setze nach er ein Komma; 58, 15: gelit heisst

nicht „daliegt", sondern „zu liegen kommt"'; 65, 56:

U'iderinacht heisst nicht „wiederholt", sondern „zurück-

genommen, wiederrufen" ; nhd. „wieder" ist ja mhd.

aber; 68, 25 1. da sein tanz; 70, 30 zu kann nicht

„Ende" heissen, da es sich um die Quelle handelt.

Giessen. 0. Behaehel.

Prof. Dr. Richard Rohde, Jean Pauls Titan. Unter-
suchungen über Entstehung, Ideengehalt und Form des

Romans. (Palaestra Bd. 105.) Berlm, Mayer & Müller.
1920. VIII u. 179 S.

'
•

Die vorliegende Jean-Paul-Monographie reiht sich

einer ebensolchen der gleichen Sammlung (Bd. 61.

Karl Treye, Die Flegeljahre) an, wenn sie auch dieser

vortrefflichen Ai'beit nicht ganz gleichwertig erscheint.

Rohde setzt sich in drei im Untertitel angedeuteten

Teilen mit seiner Aufgabe auseinander -. der erste,

kürzeste behandelt die Entstehung des Romans (S. 9 bis

26), der zweite, umfangreichste und beste den Ideen-

gehalt des Titan (S. 27—133), der dritte, inhaltlich

dürftigste, Formfragen (S. 134—179).
Die lange, ein Jahrzehnt (1792—1802) umfassende

Entstehungszeit des Romans wird auf Grund der Studien-

hefte des Nachlasses zu gliedei'u und aufzuhellen ver-

sucht. Da von diesem umfangreichen Material nur

geringe Auszüge gedruckt, die Handschriften aber mir

unbekannt sind, so möchte ich hier kurz das anführen,

was ein so genauer Kenner des Jean-Paul-Nachlasses wie

Eduard Bernd in seiner sorgfältigen, eingehenden Be-

sprechung des Buches (Euphorion XXIII, 338 ff.) aus-

geführt hat. Berend wirft Rohde „durchgehende Un-

genauigkeit" vor, und führt Beispiele an, in denen

durch ungenaue Lesung oder kleine Auslassungen oder

falsche Interpungierung „der Sinn gefälscht ist" (S. 339 f.);

aber auch Missverständnisse im richtig gelesenen Texte

sind nicht ganz selten (S. 340 f.). Auch hessen sich

nach Berend (S. 342) bestimmtere Abgrenzungen der

Abschnitte in der Entstehungsgeschichte geben, als sie

Rohde gelungen sind. Für alle diese Punkte, die

natürlich nur auf Grund (mir fehlender) eigener Kenntnis

der Handschriften zu entscheiden sind, muss ich daher

auf Berend verweisen.

Der gut gelungene zweite Teil gliedert sich in

drei Abschnitte. Der erste „Genie im guten und

bösen Sinne" behandelt die beiden gegensätzlichen

Hauptgestalten Albano und Roquairol, die im Laufe

der Arbeit zu immer schärferer Klarheit sich ausformen.

Dabei wird für Albano als „Genie" an den jungen

Goethe als Vorbild erinnert, dann aber der Einfluss

Rousseaus (besonders im Erziehungsproblem) betont

und als verderblich für den Roman (S. 55 : „Rousseau

hat alles verdorben") erklärt: „Ursprünghch war der

Held unseres Romans das Genie. Dann verschob

sich das Problem unter Rousseans Einfluss. So wie

der Roman uns vorliegt, schildert er an Albano die

Wirkung einer gesunden Erziehung auf ein Genie. In

ästhetischer Beziehung erwies sich diese Wirkung als

geradezu katastrophal" (S. 58). Weiter wü-d Albano
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als „eine wackere Natur auf der Grenze zwischen
Genie und Talent stehend" dem Genie geradezu ent-
gegengesetzt. Und das Ergebnis ist, „dass Jean Paul
nie so vollkommen gescheitert ist wie in der Durch-
führung dieses Chaiakters" (S. 60). Sein Gegenbild
Roquairol dagegen, ursprünglich als „parodierender
Nachahmer" des Helden gedacht, wurde immer be-
deutsamer ausgestaltet und wuchs ins Dämonische,
nicht ohne Einfluss von Jacobis „Allheil"' und wiederum
ßousseaus (S. 63 f.), wie denn auch deutlich einzelne
Verbindungsfäden hinüberführen zu Ottomar und Herr
von Oefel (in der „Unsichtbaren Loge)", zum Tanz-
und Fechtmeister Falterle (im ., Titan" selber), zu
Viktor, Matthieu und Flamin (im „Hesperus"). Auch
die „Modernität" Roquairols, sowie dass in ihm ein
„Kind und Opfer des 19. Jahrhunderts" gezeichnet ist,

wird betont, wie auch in dieser Gestalt Anklänge an
Goethe (allerdings mehr im gegnerischen Sinne) und
Spitzen gegen Schiller deutlich werden, da Eoquairol
in seiner Herzlosigkeit „den Quißtismus der Unsittlich-
keit des poetischen Genies, wie er sich dem Auge
unseres Dichters darstellte, in Eeinkultur" verkörpert,
wobei denn die „Polemik gegen Weimar ihren Gipfel-

punkt erreicht" (S. 73). Die Verwandtschaft Roquairols
mit Schoppe, „dem Grösseren, wenn auch äusserlich
Unscheinbareren, dem Humoristen" wird feinsinnig klar-

gelegt, und das Missverstäudnis (Schneiders u. a.),

Roquairol sei das fleischgewordene Fichtesche System,
ebenso zurückgewiesen wie die Ansicht Nerrlichs, der
in ihm die Karrikatur des Fichteanismus sieht. — Ein
weiterer Abschnitt: „Das Ichproblem. Schoppe" ist

nun dieser wichtigen Hauptperson des Romans ge-

widmet, diesem „Grössten der Titanen", der sich erst

nach und nach aus unbedeutenden Anfängen (dem
„Komikus" im Anfang des Charakterstudienheftes) ent-

wickelt hat. Freundschaft mit Albano, Liebe zu Almada-
Linda, und Fichteanismus sind durch alle Studienhefte
durchgehende Grundzüge Schoppes. Einfluss Sternes
und Hippels wird erkannt; seine „grimmige Ironie"
erinnert an Swift. Seine Satire gegen deutsche Klein-
staaterei und deutsches Spiessbürgertum erweist Jean
Pauls Wachsen als Satiriker. Sein „Herz voll Liebe",
die dem Vaterland, den Kindern und den Tieren gilt,

findet in Albano und (unglücklich) in Linda seine

Objekte (sehr hübsch vergleicht Rohde diese unglück-
liche Liebe mit der von Fr. Th. Vischers „Auch Einer"
zu Goldrun). Am bedeutendsten aber erscheint Schoppe
doch als Jean Panische Gestaltung des Ichproblems,
das den Dichter seit der „Unsichtbaren Loge" immer
wieder beschäftigt hat, und das er in Schoppe nach
beiden Seiten hin als Doppelgängermotiv, wie auch
(weit bedeutsamer und gewichtiger) als „Einsamkeit
des Ich" endgültig gestaltet hat. Öabei geht Rohde
auch des näheren ein auf die berüchtigten „Ti-aum-
phantasien" Jean Pauls, deren Gipfel der Geschmack-
losigkeit im „Hesperus" und im 99. Zykel des „Titan"
(Traum Albanos) erstiegen werde. Schoppes Wahn-
sinn wurzelt ganz und gar im Ichproblem; das Ich als

Doppelgänger ist es, das er schauerlich-geheimnisvoll
fürchtet, und das nun aufs höchste gesteigert erscheint

bis zur Groteske des Schlusses, den Rohde doch wohl
allzu hart als „Kinoposse" bezeichnet. — Der dritte

Abschnitt dieses Teiles gilt den Frauen des Romans.
Zunächst werden die beiden als Verkörperungen
mystischen Wesens erscheinenden behandelt: Liane

(^ Hingabe an Gott), bei der die Einflüsse Millers

(„Siegwart"), Klopstocks und Goethes (Leonore im
„Tasso", die schöne Seele im „Wilhelm Meister") be-

sprochen werden und die selbständige Auffassung des

sozialen Problems betont wird ; Linda (= Hingabe an

den Geliebten), bei der der Einfluss Herders und be-

sonders das Vorbild Charlotte von Kalbs herausgearbeitet,

die Entwicklung des Charakters, dessen eigentlichen

Wesenskern die Mj-stik bilde, feinfühlig nachgezeichnet

und endlich die folgerichtige Durchführung des Gegen-
satzes Liane

|
Linda gerühmt wird. Dagegen wird als

Vertreterin des Idyllischen und seiner Berührungen
mit dem Genialischen Rabette Wehrfritz „Albanos gut-

herzige Pflegeschwester" behandelt.

Die gegebenen Andeutungen mögen genügen, um
zu zeigen, dass der Verfasser in diesem mittleren Haupt-
teil seines Buches, dem meines Erachtens wertvollsten,

vielfach Neues, überall Anregendes (wenn auch manch-
mal zum Widerspruch Anregendes!) geboten hat, und
dass ihm in der Tat gelungen ist, „den Geist des
Titan, wie er in den Personen der figurenreichen Er-

zählung lebendig ist , möglichst getreu zu schildern"

(S. 131). Bei aller Liebe, die er dem Werke Jean
Pauls widmet, hält er sich doch von aller Einseitigkeit

und Ueberschätzung frei und erkennt, dass der Dichter,

so Grosses er erstrebt und in Einzelheiten auch er-

reicht hat, doch im Ganzen künstlerisch gescheitert ist.

München. Emil Sulger-Gebing.

Malwlda von /Vleysenbug, Gesammelte Werke,
herausgegeben von Bert ha Schleicher. 5 Bände.
Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart, Berlin, Leipzig, ver-
einigt mit Schuster und Loeffler. 1922.

In fünf stattlichen Bänden, die auf gutes Papier

gedruckt in einem schönen von Paul Renner ent-

worfenen Einband einen durchaus friedensmässigen

Eindruck machen, Hegt hier das Werk der „Idealistin"

gesammelt vor, eine zwar nachträgliche , aber doch
schönste Gabe zu ihrem hundertsten Geburtstag (28. Ok-
tober 1916). Leider ist die Ausgabe nicht vollständig

;

zwar das Weglassen der zahlreichen Uebersetzungen,

die ja doch zumeist Brotarbeiten waren, ist nur zu

hillicren, weniger erfreulich dagegen das Wegbleiben
einer Anzahl Aufsätze und Ai-tikel aus früherer und
späterer Zeit (vgl. Band IV, S. 8) und vollends be-

denklich bleibt das Fehlen des einzigen grossen Romanes
„Phädra" ( 1 88.5), dessen drei dünne Originalbände bequem
in einem Band der Gesamtausgabe Platz gefunden hätten

und der nicht nur dichterisch das Hauptwerk der

Meysenbug ist, sondern auch gedankUch wertvoll auch

dem heutigen Leser, vermag er sich über die uns alt-

modisch anmutende Form der Gestaltung hinweg-

zusetzen. Vieles und Wertvolles zu sagen hat. Eine

nachträgliche Veröflfentlichung als Band VI ist aller-

dings vom Verlag bedingungsweise, d. h. bei genügendem
Absatz der „Gesammelten Werke" in Aussiebt ge-

nommen (Band I, S. IV).

Vom philologischen Standpunkt aus erscheint das

Gebotene nicht durchaus einwandfrei. Es wäre richtiger

gewesen, die von der Verfasserin selbst veröffenthchten

Bände „Stimmungsbilder" und „Individualitäten" in

ihrem ursprünglichen Bsstaude nach der letzten von
ihr selbst besorgten Ausgabe geschlossen beisammen
ZU lassen und weitere zerstreute Aufsätze sinngemäss
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anzugliedern, als ihren Bestand auseinanderzureissen

und unter neuen Titeln (Band III: Gestalten, Band IV:

Kulturbilder) mit anderem vermischt aufzuteilen. Da-

durch wäre auch eine klare Scheidung und damit bessere

Uebersicht über das bisher ungedruckte oder noch

nicht in Buchform erschienene Material ermöglicht

worden. An Stelle der mangelnden philologischen

Schulung bringt die Herausgeberin, der wir auch ein

warm geschriebenes Lebensbild der Idealistin (1916)

und einen Band ihrer Briefe (1920) verdanken, dem
hoffentlich weitere folgen werden, anderes und gerade

für diese Aufgabe weit besseres mit : die unbedingte

Hingabe an die Persönlichkeit und das Werk der

Idealistin, ein inniges Sicheinfühlen in Leben und
Streben der seltenen Frau. An ihr bewährt sich über

den Tod hinaus der Zauber der starken und eigen-

artigen Persönlichkeit Malwida von Meysenbugs , der

sich im Leben so oft erprobte und sie nach Nietzsches

Wort zu der „besten Freundin der Welt" machte.

Hat sie doch am Leben manches hervorragenden Mannes
des 19. Jahrhunderts wertvollen Anteil gehabt und als

Freundin von Politikern, wie Alexander Herzen, Karl

Schurz, Mazzini, Minghetti, Bernhard von Bülow, von

Dichtern und Schriftstellern , wie Gottfried Kinkel,

Heinrich von Stein, Gabriel Monod, Alexander von

Warsberg und am wichtigsten für die deutsche Geistes-

geschichte von Richard Wagner und Friedrich Nietzsche

stets bedeutsam oft bestimmend in deren Leben ein-

gegriffen.

Die neue Ausgabe eröffnet in zwei starken Bänden
ihr Hauptwerk, die zuerst französisch in kürzerer Form
1869, dann erweitert in deutscher Fassung 1876 er-

schienenen „Memoiren einer Idealistin", denen sich

sach- und sinngemäss der „Lebensabend einer Idealistin"

(zuerst 1898) und eine kurze Darstellung ihrer letzten

Lebenszeit durch ihren Schwiegersohn Gabriel Monod
anschliessen : das Buch, das der Verfasserin Namen
weithin bekannt gemacht hat und vielen Frauen zu

dauerndem Lebensbesitz geworden ist. Für den Kultur-

historiker überaus wertvoll, ist es auch für den Literar-

historiker, vor allem durch seine Abschnitte über

Nietzsche und Richard Wagner, wichtig, weil diese

uns aus unmittelbaren persönlichen Eindrücken er-

wachsene lebensvolle Bilder der beiden ebenso gi'ossen

als widerspruchsvoll beurteilten Persönlichkeiten geben.

Auch für Gottfried Kinkel sind ihre Aufzeichnungen
ergebnisreich , und nebenbei finden sich manche feine

und treffende literarische Einzelurteile, wie z. B. ganz

absprechend über D' Annunzio, feinsinnig abwägend über

Ibsen, und zahlreiche feine Bemerkungen über Goethe,

dem sie noch am Ende ihres Lebens eine schöne zu-

sammenfassende Betrachtung im Goethejahrbuch (Band 2 1

,

1900) widmete, die in den G. W^. als würdiger Abschluss

von Band IV aufgenommen ist.

Die in Band III und IV vereinigten Aufsätze und
Charakteristiken sind zum grossen Teil als Nebenwerke
und Ergänzungen zu den „Memoiren" aufzufassen, in-

sofern sie dort schon gestreifte oder ausführlicher be-

handelte Persönlichkeiten von neuen Seiten schildern

oder einzelne Epochen des viel umgetriebenen Lebens,

die im Hauptwerke nicht oder nicht genügend zur

Darstellung kamen, zu reizvollen Bildern abrunden, so

um einzelnes zu nennen, besonders wertvoll die frühe,

halb novellistisch gehaltene „Reise nach Ostende"

(1849) oder reizvolle Ausschnitte aus ihrem späteren

römischen Leben (Aus Rom 1880, Römische Kontraste

1884, Stimmungsbilder aus Rom 190ii)- Auch die

philosophisch betrachtenden Abschnitte bringen vielfach

den Memoiren Verwandtes in weiterer und reicherer

Ausführung, während eine Reihe geschichtlicher Bilder

aus verschiedenen Jahrhunderten unter dem Titel

„Frauen" Charakteristiken bedeutender weiblicher Er-

scheinungen vornehmlich in Italien und Frankreich

zeichnen, allerdings aus zweiter Hand geschöpft, aber

lebendig gesehen und durchaus im Dienste jener grossen

und siegreichen Idee , die im Leben und Schaffen

Malwida von Meysenbugs, als die eigentlich tragende

erscheint: Erziehung und Ausbildung der Frau zur

wahren (nicht im schlechten Sinne emanzipierten)

Gleichberechtigung mit dem Manne.

Vielleicht am schwersten wird dem heutigen Leser

der Zugang zu den im V. Bande vereinigten dichte-

rischen Gaben der Idealistin. Zwar die nur in be-

scheidener Auswahl mitgeteilten Gedichte, in ihrer an-

spruchslosen Haltung zumeist Gelegenheitsdichtungeu,

wirken durchaus sympathisch und bilden willkommene

Ergänzungen zu den „Memoiren". Aber die meist

etwas langatmigen Erzählungen , deren Wert überall

weit mehr im gedanklichen luhalt als in der eigentlich

dichterischen Gestaltung liegt, verlangen vom heutigen

Leser bereitwilliges Entgegenkommen. Gerade auch in

der Gestaltungskraft scheint mir der Phädraroman hoch

über diesen kurzen Erzählungen zu stehen, wie er

überhaupt die dichterisch weitaus bedeutendste Gabe

der Verfasserin ist. Die Erzählungen spielen zum
grossen Teil auf dem der Idealistin so vertrauten Boden
Italiens und zeichnen meist feine psychologische Ent-

wicklungen. Am schönsten erscheint mir die in guten

Stunden auf dem Landsitz Minghettis zu Settefonti

entstandene feine Erzählung „Der Pfad der Aebtissin",

während inhaltlich wohl am schwersten wiegt die zu

einem kleinen Roman angewachsene letzte Arbeit der

Dichterin „Himmlische und irdische Liebe" (die Im-

provisatrice), die einen fesselnden Ausschnitt römischen

Lebens gibt. Wahrscheinlich zum erstenmal gedruckt

(vgl. Band V, S. 7) erscheint hier die kleine in Kur-

land spielende melancholisch reizvolle Novelle „Das

Nachtigallenlied". Als Abschluss des Bandes wird im

Erstdruck das einzige Drama der Idealistin geboten:

„Der Segen der heiligen Katherina", ein Schauspiel in

i Aufzügen. Es spielt in Siena in der 2. Hälfte des

14. Jahrhunderts und behandelt den alten Romeo- und

Juliastoff, die Liebe zweier Kinder aus politisch sich

feindlich gesinnten Häusern, hier jedoch mit glück-

lichem Ausgang, da der Segen der heiligen Katherina

die beiden zusammenführt. Der Prosadialog der farbig

gesehenen Bilder ist etwas skizzenhaft gehalten, die

eigentliche Handlung ziemlich dürftig und in ihrem

Hauptmotiv (der Versuchung zum Verrat) recht un-

wahrscheinlich. Auch hier aber spricht aus jeder Zeile

der vornehme Sinn und der unverwüstliche Idealismus

der Verfasserin, so dass dieses als dramatische Dichtung

unbedeutende Werk die Sammlung ihrer Arbeiten würdig

abschliesst.

München. EmilSulger-Gebing.

Adatbert Stifters sämtliche Werke. Siebzehnter Band.

Briefwechsel. Erster Band. Mit Benutzung der Vor-

arbeiten von Adalbert Horcicka hsg. von Qustav
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Wilhelm. Mit dem Bildnis von Stifters Gattin und
einer Lichtdrucktafel. Prag, Calve. 1916. XXIV, 459 S.
8". [Bibliothek Deutscher Schriftsteller aus Böhmen.
XXXIV.]

Mit dem vorliegenden Bande beginnt die auf un-

gefähr fünf Bände berechnete Veröffentlichung aller auf

uns gekommenen Briefe Stifters; ihnen soll sich dann
der Druck der Briefe an Stifter, zum Teil in Form
von Regesten, anschliessen.

Einen Briefwechsel kann man diese Art der

Mitteihmg eigentlich nicht nennen. Schon hier möchte
man manchmal gern wissen, was der Empfänger eines

Briefes geantwortet hat, und wenn nun die Briefe der

anderen an die Reihe kommen, wird man wohl öfters

recht verdriesslich sein, wenn man in früheren Bänden
nachschlagen muss , um den Zusammenhang zu ge-

winnen. Davon abgesehen, verdient die Ausgabe und
die ihr beigegebenen reichen Anmerkungen alle An-
erkennung. In den verschiedensten Richtungen erhellen

die Briefe das Bild des Menschen Stifter. Mit Teil-

nahme blicken wir in die vielfältigen Nöte seines Lebens :

S. 41 „ich bin auch wirklich in eine Lage gerathen,

dass ich manchen Tag nicht weiss, wovon ich moi-gen

lebe." Vielfältig und mit kräftigem Selbstbewusstsein

spricht St. von seiner Tätigkeit als Maler. Und wir

empfangen wertvolle Aufschlüsse über die Art seines

Schaffens. S. 29: „jetzt bin ich hier, und bin —
leben kann ich fast nicht sagen, da der inspirierten

Augenblicke so wenige sind, dass sie verschwindend
klein werden." Als Maler und Dichter zeigt er die

gleiche Eigenart: S. 70: „es ist ein eigenes Unglück,
ich kann kein meiniges Bild lange in den Händen haben,

ohne etwas auszubessern, bis ich das Bild wegwerfe;"
S. 73: „da ich es (das Manuskript) immer in Händen
hatte, fing ich daran zu feilen und zu wirtschaften an,

so dass zuletzt die Sache in eine völlige Umarbeitung
ausartete." Er berichtet von sich: S. 29: „ich denke

und jage den schekigsten Bildern nach und mache Ge-
dichte, mit denen ich mir Abends die Pfeife anzünde."

Die scheckigen Bilder, sie spielen auch in den Briefen

selber eine beträchtliche Rolle, und zwar zeigt sich

hier ein weitgreifender Einfluss Jean Pauls, stärker als

in den Schriften. Teilweise werden dessen Bilder un-

mittelbar übernommen, teils neue in neuem Geist ge-

schaffen ; Stifter bereichert sich aus Jean Pauls Wort-
schatz, er legt dessen Vorschule bei ästhetischen Vor-

trägen zugrunde. So ist Stifter in seinen Briefen

bis zu einem gewissen Grade ein Seitenstück

zu J. P. Hebel , dessen Briefe sich mit Vorliebe in

Jean Panischen Wendungen bewegen, während seine

Werke davon nichts wissen. Die Sprache der Briefe

steht der Umgangssprache nicht nahe , Einwirkung

der Mundart zeigt sich kaum (I, 70, 24 kein meiniges

BÜd).

Seitdem diese Zeilen geschrieben wurden, ist auch

der zweite Band des Briefwechsels in meine Hände
gelangt. Er ist 1918 erschienen und umfasst die Zeit

vom 26. April 1849 bis zum 31. Dezember 1856. Die
vortreffliche Einleitung von G. Wilhelm bringt uns den

Gewinn zum Bewusstsein , den wir aus dem neuen
Buche schöpfen. Unter den Korrespondenten erscheint

Luise von Eichendorff, die Schwester des Dichters,

Elise Polko, Ottilie W^ildermuth.

Gi e sse n. 0. Behaghel.

Rudolf Meissner, Die Kenningar der Skalden, ein
Beitrag zur skaldischen Poetik. Bonn und Leipzig, Kurt
Schröder. 1921. XII -f 4:37 S. = Rheinische Beiträge zur
germanischen Philologie und Volkskunde, hrsg. von Th.
Frings, R. Meissner und Jos. Müller, Bd. 1.

Das Unternehmen, eine neue Serie wissenschaft-
lich-germanistischer Veröffentlichungen gerade an der
Universität herauszugeben, die am stärksten unter dem
Druck der feindlichen Besetzung steht, gereicht Heraus-
gebern und Verleger zu gleicher Ehre, und das Wagnis,
diese Serie mit einem Buch wie dem vorliegenden zu
eröffnen, das fern von allen Tagesinteressen, ja abseits

des wissenschaftlichen Interesses breiterer Kreise mit
Ernst und Liebe der streng methodischen Erforschung
der grossen literarischen Vergangenheit unserer skan-
dinavischen Nachbarn dient, darf als eins der erfreu-

lichen Symptome der Nachkriegszeit gebucht werden.
Mitten im Lärm der Aktualität und der Jagd nach
Sensationen findet doch auch noch gediegene geistige

Leistung Gelegenheit, ihre Früchte zu ernten und ihre

Resultate vorzulegen. Wir freuen uns, dass ein solches

Buch erscheinen konnte, und sind dem Verlag und der

unterstützenden Rheinischen Gesellschaft für wissen-

schaftliche Forschung dankbar dafür.

Denn es ist ein hervorragendes Werk, das wir

hier erhalten haben. Die Skaldendichtung, dies eigen-

tümlichste Erzeugnis altgermanischer Kunstübung , ist

uns ja eigentlich ein ungelöstes Rätsel. Die Helden-
dichtung mit ihrer epischen Wucht können wir aus

dem Erlebniskreis und der Gefolgschaftsethik der

Wanderungszeiten begreifen, und wir finden sie bei

allen germanischen Völkern wieder; ja man kann er-

warten, dass jedes begabte Volk, das sich der eigenen

Geschichte bewusst wird, nach ihrer poetischen Ver-

klärung strebt. Das Heldenlied hat bei Beginn unserer

Ueberlieferung seine festen metrischen und poetischen

Formen , aber diese wirken nicht fremdartig in

der Gesamtkultur der Wanderungsgermanen. Mit der

Skaldenkunst ist das anders. Auch sie ist fertig da,

wenn unsere Ueberlieferung beginnt, wir sehen sie

nirgends mehr im Entstehen ; ich möchte sogar trotz

Meissner daran festhalten, dass sie mit den ältesten

uns bekannten Skalden ihren Höhepunkt bereits über-

schreitet. Das erste Heft des ersten Bandes von

Finnur Jonssons grosser Skaidenausgabe enthält das

Beste dieser Dichtung; schon im zweiten Heft beginnt

die Abmattung. Aber die Skaldenkunst, diese extreme

Pflege der Form, diese Virtuosität in der Lösung ver-

zwickter Formaufgaben ist uns in so früher Zeit und
im Rahmen der übrigen nordischen Kultur schwer be-

greiflich, und doch fehlt auch wieder jede Handhabe
zur Anknüpfung an fremde Vorbilder. Sie ist einfach

da und muss uns bei der Trümmerhaftigkeit unserer

eigenen Vorzeitüberlieferung doppelt interessant sein.

Die Mittel zur Bearbeitung der hier entstehenden

Aufgaben, Erforschung der Herkunft und Entwicklung

der Skaldenkunst , sind gerade in den letzten Jahren

bereitgestellt worden. Die Widmung des Meissnerschen

Buches an Finnur Jönsson ist berechtigt ; ohne sein

grosses Corpus der Skaldendichtung (den norsk-

islandske skjaldedigtning, Kopenh. 1918—1916) und das

dazugehörige lexicon poeticum antiquae linguae sep-

tentrioualis (Kopenh. 1913—1916) wäre Meissners

Buch unmöglich gewesen. Aber gleich hier ist rühmend
seine Selbständigkeit gegenüber Finnur Jonsson in der
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Behandlung des oft so vieldeutigen Steifes hervor-

zuheben. Ueberall streut Meissner eigene, oft sehr über-

zeugende, stets wohlerwogene Deutungsvorschläge ein.

Neben die Sammlung und le.xikalische Verarbeitung

des Materials tritt nun Meissners bei der Art des

Stoffes unentbehrliche systematische Bearbeitung der

Kenningar, des hauptsächlichen poetischen Schmuckes

der skaldischen Dichtung. Sehr fein vermeidet er in

der ausführlichen Einleitung eine allzu scharfe, recht-

winklige Festlegung des Begritfes „kenning" und lässt

lieber die von ihm umfasste Menge von Möglichkeiten

in anschaulichen Beisjjielen wirken. Aus dem Be-

wusstsein, dass geistige Erscheinungen dehnbare und

schmiegsame Konturen haben, entsteht die weitherzige

Definition der Kenning als „ein zweigliedriger Ersatz

für ein einfaches Substantivum der gewöhnlichen Rede".

Sehr nachdrücklich wu-d die Kunst der Kenningar als

eine Kunst der Substantive charakterisiert, in der

auch verbale Ingredienzien erst durch Annahme eines

nominalen Gewandes Daseinsberechtigung erhalten.

Naumann in seiner hübschen kleinen Syntax der

deutschen Sprache charakterisiert an einer Stelle den

erzählenden und beschreibenden oder prägnanter den

dichterischen und gelehrten Stil als den Stil des

Verbums und den des Nomens. Die Skaldendichtung,

die gerade auf eine eminente Bewegtheit und Prägnanz

des einzelnen Bildes ausgeht, ist mit ihrer e.xtremen

Pflege des Nomens eine Warnung vor Schematismus

in solchen gemeingültigen Definitionen. Darin hat

freilich Naumann wieder sehr recht , dass auch hier

die Bevorzugung des Nomens auf gelehrten Ursprung

deutet. Die Skaldik ist, wie alle formbetonte Kunst,

nicht ursprünglich , sondern gelehrt. Ja, ich wüsste

keine ältere Kunstform, die bis zu dem gerade bewusst

und absichtsvoll wäre. Meissner spricht in ver-

ständlicher Begeistei'ung füi- den liebevoll erfassten

und durchdrungenen Steif von der Frische und dem
staunenswerten Reichtum der Phantasie, die sich in

diesen Kennigar offenbaren. Jedenfalls ist es dann

keine ursprüngHche und quellende Phantasie mit ge-

staltender und zeugender Kraft. Sondern die scheinbar

unerschöpfliche Fülle der Umschreibungen geht , wie

gerade der systematische Teil von Meissners Buch
lehrt, auf ganz wenige Grundtypen und Variations-

schemata zurück , und das Spiel der Phantasie inner-

halb dieser Schranken ist , wenn man so sagen darf,

eine Ergötzung der philologischen Phantasie, der es ge-

fällt, sprachliche Möglichkeiten aufs äusserste variierend

auszunutzen. Man darf nicht vergessen , wie ein-

förmig das tatsächliche Erlebnis ist, das sich in dieses

bunte Kleid hüllt, und darf nicht übersehen, wie viel

Technik , wie wenig Ergriffenheit in dieser ganzen

Kunst ist. Wenn sie sichtlich in breiteren Volks-

schichten wurzelt und Beifall findet , so ist dies nur

ein Vergleichspunkt mehr mit der Kunst des Meister-

sangs , den freilich die Skaldenkunst nicht nur an

Virtuosität überragt.

Nichts bestätigt dies Urteil besser als die von

Meissner kräftig betonte Unabhängigkeit der einzelnen

Kenning vom Inhalt des Gesamtgedichts. Nur der

umschriebene Begriff, nicht die Umschreibung selbst

oder ihre Teile sind sinngemässe Glieder des Satzes,

ja zuweüen scheint es , als wäre ein Auseinander-

streben von Vers- und Kenninginhalt als Effekt er-

strebt. Innerhalb der Einzelkenning lebt ein Streben

nach Verainnlichung , Prägnanz und Ausdruckssteige-

rung, aber der Rahmen des Ganzen wird dadurch ge-

sprengt. Eine Kunst, deren Interesse sich so stark

vom Zentrum auf die Ai-abesken verschiebt, ist gewiss

nicht ursprünglich. Wie wenig unser modernes, doch

wü-klich in der Aufnahme fremdartiger Kunst geübtes

Empfinden fähig ist, den Reiz dieser Arabeskenkunst

zu erfassen, zeigen alle Uebersetzungsversuche ; eine

treue Nachbildung, wie etwa die in Neckeis neuer

kleiner Literaturgeschichte ist dem naiven Leser nicht

nur ungeniessbar, sondern ganz einfach unverständlich.

Für den alten Isländer war das gewiss anders. Er

genoss, wie Meissner nachfühlend schildert, das immer

wechselnde Rätselspiel der Kenningar und schälte

sich geschickt den Grundbegriff als den süssen Kern

der Nuss heraus. Ihm war die Kenning mindestens

so schnell auflösbar, dass er den scharfen Bruch

zwischen ihrem Eigenwert und dem des Gedichts nur

als Reiz , nicht als Störung empfand , und dass er

innerlich eine Brücke zwischen beiden schlug. Meissner

hat fein ausgeführt, wie eine solche Brücke vom
Dichter mehr oder minder deutlich vorbereitet sein

kann, wie versteckte Fäden sich zwischen Kenning

und Vers ziehen können. Wie lebhaft in der Tat die

Beziehung zwischen Kenning und Grundbegriff emp-

funden wurde, kann am besten dadurch illustriert

werden, dass bei den Grundwörtern der Mann- und

Frauenkenningar das grammatische Geschlecht so gut

wie immer auch dann innegehalten wurde, wenn ihm

keine natürhche Geschlechtsanschauung zugrunde liegt,

wie etwa bei Bildungen mit Baumnamen. (Mann-

kenningar mit almr, apaldr, hlynr usw., Frauen-

kenningar mit hjörk, eile, fura usw.).

Was dem neu Herantretenden an der Skalden-

dichtung besonders auffällt , ist die unübersehbare

Masse verschiedener Kenningar. Indessen lassen sie

sich auf verhältnismässig wenige Grundschemata zurück-

führen. Meissners systematischer Teil ist auf der

Benutzung dieser Tatsache aufgebaut und ist dadurch

eine Meisterleistung der Disposition geworden. Die

grossen Gruppen der einzelnen Grundbegriffe sind die

gegebene oberste Einteilung und lassen klar heraus-

treten, was für sie charakteristisch ist. Sie gliedern sich

natürlich und ungesucht in Untergruppen, und, was

mir besonders gelungen scheint, überall ist die Grenze

erkannt, wo eine sachlich-logische Gliederung anfängt,

unübersichtlich zu werden, und durch eine mechanisch-

alphabetische abgelöst werden muss. So ist es Meissner

eelunsen, iede Kenning leicht auffindbar zu machen

und sie in einen inneren Zusammenhang hmenizustellen,

in dem sie nicht vereinzelt, sondern als Beispiel für

einen Typus wirkt. Gefördert wird die Uebersicht-

lichkeit und Brauchbarkeit besonders noch dadurch,

dass bei allen grösseren Gruppen die Kenningar nicht

nur nach dem Grundwort, sondern daneben auch nach

der Bestimmung augeordnet sind. Auf diese Weise

wird es möglich, das Uebliche und das Vereinzelte

rasch zu überschauen und sich über die Wahrschein-

lichkeit einer Konjektur ein Urteil zu bilden. Den
Höhepunkt des systematischen Teils bildet die Be-

wältigung der Stolfmassen, die die Mannkenningar er-

boten; hier steigert sich die Feinheit der Disposition

zu bewundernswerter Kunst. So liegt hier das Material

handlich aufgeschichtet für eine Arbeit, die mehr als

eine Generation beschäftigen wird.

17
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Meissner lässt auch die Menge des Zweifelhaften

und Undeutbaren gut heraustreten ; er spart nicht mit

den Angaben : zweifelhaft, unklar, unverständlich, und
bezeichnet stets, was üeberlieferung und was Konjektur
ist. Er reizt damit zum Nachprüfen und zu neuen
Deutungsversuchen an. Für einige Stellen möchte ich

hier solche Ergänzungen zu Meissners Zusammen-
stellungen vorschlagen. Die bekannte Kenning aus der

Helgakvida Hundingsbana I, misfar marr ist mit dem
Walkj-rennamen unverständlich, sowohl bei der Ueber-

setzung „Mists pferd" wie „Mists meer". Aber Gerings

Eddaübersetzuug gibt den Anstoss zur richtigen Er-

klärung, mist ist hier nicht Eigenname, sondern be-

deutet Nebel, das Eoss des Nebels ist die Erde. Die
Kenning ist ungewöhnlich, wie übrigens oft eddische

Kenningar, schliesst sich aber zunächst an den Typus
„Unterlage des Himmels" an; der BegrilF „Pferd" wird

dabei durch das Hinziehen, Hinjagen des Nebels nahe-

gelegt. — Die von Finaur Jonsson richtig angesetzte

Deutung von ulfkidi als Wolfshöhle (vgl. schwedisch

ide = Winterlager des Bären) gehört zu den Ein-

flüssen der Wolfdietrichsage in den Helgigedichten. —
In der schwierigen Lausavise 13 des Eyvindr (Skjalde-

digtning B I, 65) fasst Meissner unnsn'n mit Recht
als Walfisch , nicht wie Finnur Jönsson als Schiff.

Unmöglich scheint mir, alr murtir JQlda als murur
aJ;rs jgl'Ia aufzufassen, was „Fingerkräuter des Nord-

meers" bedeuten würde und eine Kenning für Heringe

sein soll, also eine Tierumschreibung mit einer Pflanze

als Grundwort. Ich möchte die Konjektur wagen,

aAr maiirr jqMü = „Ameise des Nordmeeres" mit

kollektivischem Singular, da der Plural „maurar"
metrisch bedenklich ist. Das Bild gewinnt dadurch

eine besondere Anschaulichkeit für die wimmelnden
Heringsschwärme. — Die Ochsenkenning jotims eyjcr

dürfte doch wohl auf die Gefionerzählung gehen, so-

wohl auf die riesische Herkunft ihrer vier Ochsen wie

auf ihre pflügende Tätigkeit. — sranr stalh gibt keine

haltbare ßabenkenning. Vielleicht lässt sich in der

Lausavise des Hdsteiun halti (Skjaldedigtning B I, 92)

anders verbinden, zumal da auch hlödjttUs hara keine

gute Blutkenning ist. Richtig wäre dagegen die Raben-
kenniug svanr hlocffalls = „Schwan des strömenden
Blutes". Dann wäre staUs mit hara zu verbinden,

und Stalls hara = „Woge des Altargestells" wäre eine

Blutkenning, die in ihrer Bildung allerdings vereinzelt

dastände, aber prägnanten Bezug auf bekannte Opfer-

sitten nähme. — Die eigenartige Schildkenning der

Haustlpng ranäa iss findet bei Meissner keine ge-

nügende Erklärung. Er deutet iss auf die Metall-

beschläge des Schildes ; aber dann wäre die Kenning
schlecht gebildet, da sie den ganzen Schild bedeuten

sollte. Vielmehr ist von der Gruppe auszugehen, in

der der Schild als Dach, Decke bezeichnet wird, iss

bedeutet nach dem lexicon poeticum zunächst die Eis-

fläche, iss kann dann hier die Eisdecke über dem
Wasser bezeichnen aus derselben Perspektive von
unten gesehen wie die Wasseroberfläche in der Kenning
sandhimiiin = „Meer", r^nd ist dann als Teil des

Schildes, nicht als Schilils3'non3'm zu fassen, wofür
Meissner S. 174 Belege gibt. — In der S. 20i be-

sprochenen geschmacklosen Blutkenning svira rirtr =
„Malzextrakt des Halses" verschwindet die schlimmste

Geschmacklosigkeit, wenn man die Lesart r/M der Hs.

1824 beibehält; warum Finnur Jonsson rirtr aus

Ups. 702 aufgenommen hat, ist mir nicht klar. — Die
Odinskenning hrafnhlö.s godi in der christlichen Lausa-
vise 8 des HalUrödr vandraedaskald (Skjaldedigtning

B. I, 158) scheint mir ganz klar, hrafnblöt, „das
Rabenopfer", ist eine Leichenkenning, nächst verwandt
der Gruppe mit tafn (idfs tafn, valtafn gifit hrafni u. ä.,

vgl. Meissner S. 202 f.). Im Bilde bleibend, wird Odinn,

der Herr des Rabenopfers, des „valr" (vgl. die Odins-

kenning ral Gautr sowie die verwandte Vorstellung

in Gauts tafn = der „valr") als dessen Priester (godi)

bezeichnet. Das Bild ist nicht ohne Bezug auf den
Inhalt der Strophe gewählt ; der Dichter, einer der

frühesten christlichen Skalden, sagt sich in ihr von
Odinn los und benutzt für ihn im verächtlichen Sinn
Ausdrücke aus der nunmehr geringgeachteten Sphäre
des heidnischen Kultes. Die christliche Propaganda-
absicht der Kenningbildung ist nicht zu überhören. —
Die alte Strophe Skjaldedigtning B.1, 172, die Riesinnen-

kenningar zusammenstellt, enthält mehrere schwer deut-

bare Ausdrücke. Von ihnen ist doch »affjarttar Vfrd
verständlich, wenn man die im Lexicon poeticum ab-

gelehnte Lesung ndfjardar vorä einführt, und über-

setzt „Wächterin am Leichenfjord" = „Riesin", näjjgrd
ist Umschreibung für den Totenstrom an der Grenze
der Unterwelt. Die Geläufigkeit der Vorstellung von
Riesinnen als Wächterinnen auf dem Wege zu Hei
bezeugt die Rahmenerzählung der Helreip. Spezieller

wird aber hier an die Riesin Modgud zu denken sein,

die nach der Baldrerzählung der Snorraedda an der

Goldnen Brücke des Stromes GJ9II Wache hält.

elsölar hfl derselben Strophe sieht zunächst nach einer

Waffenkenning aus , scheint mir aber annehmbar mit

der von Finnur Jonsson nur sehr zweifelnd erwogenen
Auflösung solar i'lbol erklärt. Man darf nur dabei

nicht an das Schicksal der Sonne bei Ragnarök denken,

auf das eine andere Kenning der Strophe anspielt,

denn dabei bleibt das Glied 61- unverständlich. Viel-

mehr liegt die Erzeugung von Sturm und Unwetter
durch Trollweiber der Bildung zugrunde (z. B. Thorgerd
hylgabrud, Grid u. a.) ; indem sie Wetterwolken herauf-

führen, tun sie der Sonne Schaden, elsölar hol ist

also zu übersetzen: „die durch Unwetter die Sonne
Schädigende", auitsug jotnns weiss ich nicht zu deuten;

es müsste nach dem Typus „Angehörige des Riesen"

gebildet sein. Sollte die Bedeutung „Amme" irgend-

wie darin stecken (sug zu süga?) — In der Mann-
kenning ran söl's remiuilaul'r, die Meissner mit Finnur

Jönsson (Skjaldedigtning B. I, 530) ansetzt, muss
laiikr wohl nicht unbedingt die seltnere Bedeutung
„Mastbaum" haben. Mir scheint mit dem häufigeren

„Lauch" auszukommen, wenn man sich daran erinnert,

dass die Edda den Lauch als Vergleich für Sigurd

verwendet (Gudriinarkvila I, 1 und II, 2). Erst so

erhält das sonst überflüssige remmi- Füllung; renimi-

laiiJcr, der kraftstrotzende Lauch, ist eine befriedigende

Mannkenuing. — In der Bildung bifstaups hjödr

(Skjaldedigtning B. I, 108) bei ]3orarin svarti gehört

hif- nicht zu staups. sondern als charakterisierende

Bestimmung zur ganzen Kenning. Es stempelt den

Mann, der verächtlich mit der knechtischen Hantierung

des auftragenden Bedienten gekennzeichnet wird, zum
Feigling und fügt damit die Kenning dem ganzen

Stimmuugsgehalt der Strophe ein.

Um von den Einzelheiten zu den grösseren Fragen

zurückzukehren, so verzichtet Meissner bewusst auf
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die Lösung historischer Probleme ; er legt nur das

Material bereit. Das ist für ihn gewiss kein leichter

Verzicht, und wenn man beobachtet, wie er hier und

da, am stärksten in den einleitenden Bemerkungen zu

den chi'istlichen Mannkenningar, doch ein Stück Syn-

these versucht, so spürt man, wie wohl er sich dabei

fühlt, errät man die Entsagung, die es gerade einer

Natur wie Meissner kosten musste, bei reiner Sammler-

und Ordnertätigkeit stehenzubleiben. Das sollen ihm

alle die nicht vergessen, die Nutzen aus seinem Werk
ziehen. Für die Entwicklung in der historischeu Zeit

gibt er doch eine ganze Menge Hinweise in den Vor-

bemerkungen zu den grossen Abschnitten. Namentlich

die Einwirkung der Bekehrung auf diese gi'undheid-

nische Kunst wii'd fein herausgearbeitet ; mit Genuss
Liest man diese Partien, in denen Meissner die Dehnbar-

keit und Aufnahmefähigkeit der alten Bildungstypen

darlegt und aufzeigt, an welchen Stellen lateinisch-

kirchliche Bildsprache neu eindringt. Feinere Einzel-

untersuchung wird hier weitergehen müssen und das

Material benutzungsfähig vorfinden. Oft wird sich die

Stelle der Neubildung eines Typs oder einer Kenning
aufzeigen und sein Weiterleben sich verfolgen lassen.

Mode und Beliebtheit haben bei allem Drang nach

Variation mitgespielt und eine Auslese unter den

Möglichkeiten geschalFen. Bestimmte Grundworte
kehren innerhalb der Bildungstj'pen häufig wieder,

während andere, theoretisch gleichberechtigte, fehlen.

Am krassesten zeigt sich das bei den Walkyrien-

namen, die ja in den verschiedensten Umschreibungen
vorkommen können. Hier kehren immer wieder die-

selben acht Namen wieder, die sich doch weder mit dem
Walkyrienverzeichnis der \'9luspä oder der Grimnismäl

noch mit dem der fiulur ganz decken. Das kann nicht

darauf beruhen, dass den Skalden nur die paarWalkyrien-

namen bekannt waren, sondern nur auf einer Auswahl
nach beliebten Vorbildern. Weniger deutlich ist diese

Auswahl bei den Bildungen mit Namen von Seekönigen

;

doch fällt die Wiederkehr derselben Namen etwa in

Meissners Gruppen „Meer" und „Schiff" ohne weiteres

auf. Sehr eigentümlich ist auch die enge Auswahl der

Vogelnamen in den Rabenkenningar , wo zwar das

barocke geitungr (Hornisse) und das phantastische

gammr erscheint, aber kein einziger Singvogel ausser

stari, kein spgrr, prQstr, igda usw. ; doch auch gas
neben gagl fehlt und ebenso hani, dufa, rind und alle

Eulen. In der Namensauswahl lässt sich eine deutliche

Vorliebe für Seevögel erkennen , sonst aber kein

Prinzip ; die einmal gebildeten Typen werden weiter-

geerbt. Die Geschichte der Typenbildung lässt sich

vielleicht verfolgen, sofern diese selbst nicht vor

unserer üeberlieferung liegt.

Meissners Buch macht es nämlich von neuem klar,

dass die Skaldenkunst schon in der Wikingerzeit ge-

blüht hat , deren Gesichtskreis und Ethik sie voraus-

setzt, in ihren Wurzeln wohl aber noch weiter zurück-

greift. Man vergleiche, was Meissner bei den Gold-

kenningar ausführt. Diese zeitliche Einschätzung stimmt
schön zu Magnus Olsens Deutung der vor einigen

Jahren gefundenen langen Runeninschrift von Eggjum,
die ein Beispiel für eine der seltsamsten Erscheinungen

der Skaldendichtung liefert, für das Namenrätsel, indem
die beiden Teile des Namens Ormarr im Dativ Ormare
durch Umschreibungen von orm und ore (Adler) wieder-

gegeben werden. Ueber die Frage des Ursprungs der

ganzen Gattung äussert sich Meissner nicht, aber auch
hier kann sein Material mancherlei lehren. Ich meine,

dass man doch durch eine Reihe anders nicht erklär-

barer Eigenheiten und Einschränkungen der Kenning-
bildung auf ursprünglich magische Herkunft verwiesen

wird, und dass die Kenningar letzten Endes dem Be-

dürfnis nach Tabubezeichnungen entsprungen sind.

Ich gebe hier nur einen Eindruck, der eingehende

Nachprüfung fordert. Ich verweise darauf, wie auf-

fällig selten die Schwertkenningar mit mahnr sind,

jarn fehlt ganz bis auf die zweifelhafte Stelle Hamdismäl
Str. 1.5, während in Kampfkenningar sowohl järn wie

malnir häufig sind, und während „Materialkenningar"

bei Schild und Bogen nicht selten sind. Das erklärt

sich am leichtesten durch die uralte magische Kraft

des Eisens und die Scheu, sie durch direkte Be-
nennung zu schädigen. In den Kampfkenningar, wo
es sich nur um die poetische Bestimmung eines

anderen Begriffes handelt, sind diese Bezeichnungen
dagegen nicht gefährlich. Aehnlich lässt es sich auf-

fassen, dass der Wolf, das Tier der reichsten Tabu-
bezeichnungen, wohl dazu dient, die Schlachtsphäre

anzugeben, selbst aber nur äusserst selten durch seine

Beziehung zu Blut und Leichen charakterisiert wird.

Die genannte Eggjuminschrift steht noch ganz in

magischem Dienst. In der Zeit der literarischen

Skalden ist der magische Zweck der Kenning freilich

längst verblasst , die Kenningbildung steht nur noch
im Dienst rein ästhetisch-formaler Aufgaben. Der Ge-

dankenkreis des Wikingerdaseins, Kampf, Seefahrt und
goldene Beute, variiert das alte Material ins Unend-
liche und schafft neue, nun nicht mehr magisch, sondern

rein poetisch gedachte Typen. Die religiösen Vor-

stellungen des Wikingertums mit ihrer rein poetischen

Verklärung der Odinsgestalt, ihren waffenstrahlenden

Walkyrien und ihrer Kosmologie bestimmen den mytho-

logischen Gehalt der Kenningkunst. Aber auch hier

reichen die älteren Vorstelhingen (z. B. Odins Be-

ziehungen zum Galgen, alte Walhallvorstellungen u. a.)

in die poetisch verklärte, modernere mythologische

Welt hinein. Im Munde des isländischen Freibauern

ist die Kunst bereits erstarrt und ohne frisch quellendes

Leben, die Kaleidoskopkunst begabter Epigonen.

Meissners grosses Skaldenwerk wird keinem ent-

behrlich sein, der künftig irgendeine Frage auf diesem

Gebiet behandeln will. Wir müssen ihm dankbar sein,

dass er eine notwendige und mühsame Arbeit in so

mustergültiger Weise geleistet hat.

Greifswald. H. de Boor.

Dr. Bernhard Münz, Shakespeare als Philosoph.
Halle, M. Niemeyer. 1918. lU-> S. i,\ Preis M. 3.60.

(Sonderabdruok aus Anglia, XLII, N. F. XXX, 2, 3.)

Die Anzeige dieser Buchausgabe von Münz's Ab-

handlung kommt leider zu sehr post festum, als dass

sie den Shakespeare- Freunden einen Hinweis auf die

vielerlei Anregungen bieten könnte, die Referent selbst

aus der höchst genussreichen Lektüre des Buches

geschöpft hat. Es berührt oder behandelt alle in

Betracht kommenden Fragen und setzt sich mit den

Meinungen all derer auseinander, die über des Dichters

Aesthetik und Weltanschauung geschrieben haben. Das

Problem des Einflusses von Giordano Bruno und Mon-

taigne wird wiederholt besprochen; so auch Shake-
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speares „Menschenphilosophie", seine Zweckmoral, sein

Optimismus , sein Glaube an die moralische Selbst-

bestimmung des Menschen, an die Willensfreiheit als

Tatsache u. a. m., seine Schöpfung des „Charakter-

dramas". Die Darstellung des Hamle t- Problems,

erschöpfend nach den verschiedensten Gesichtspunkten,

ist eines der glänzendsten Kapitel des Ganzen.

Nürnberg. R. Ackermann.

Ricardo Ruppert yUjaravl, Shakespeare en
Espana. Traducciones , imitaciones e influenoia de las

obras de Shakespeare en la literatura espafiola. Madrid,
Tip. de la „Rev. de Archivos, Bibl. y Museos". 1920.

107 S. 8«.

Insoweit Ruppert uns eine Zusammenstellung aller

ihm bekannt gewordenen spanischen Uebersetzungen,

Nachahmungen und Umarbeitungen Shakespearescher
Dramen gibt, fördert die Arbeit sicher unser Wissen,
denn ein Ueberblick über den Einfluss Shakespeares

auf Spanien, der erst um die Mitte des 18. Jahr-

hunderts beginnt, ist gewiss wünschenswert. Mehr als

bibliographische Angaben und eine etwas zu aus-

giebige Benützung der bisherigen Literatur (vor allem

in ausführlichen Zitaten) darf man von dem Werkchen
allerdings nicht erwarten. Man fragt sich aber doch

nach der Lektüre der zahlreichen Titel , ob ein ein-

gehenderes Studium der ins Spanische übertragenen

Shakespeare-Stücke von besonderem Werte für uns

ist. Vor 1769 lässt sich kein Einfluss Shakespeares

nachweisen, und der S. 75 unter Nr. 58 erwähnte Band
von Comedias de Francisco de Rojas ZonnUa, Madrid

1680, der die Bandos de Verona enthält, ist wohl nur

aus Versehen aufgenommen worden. Denn Rojas de

ZorriUa hat Shakespeares Romeo and Julia gewiss

nicht gekannt. Die ganze von Ruppert angeführte

Uebersetzungsliteratur ist so wenig eigenartig, vielfach

so rein äusserlich und oberflächlich , dass aus der

näheren Kenntnis dieser Dramen weder für die eng-

lische noch für die spanische Literatur viel heraus-

springen dürfte. Die letzten 12 Seiten aber, die die

Angaben der vom Verfasser benützten Literatur ent-

halten, hätte sich Ruppert in der papierarmen Zeit

(auch in Spanien!) wahrlich schenken sollen, denn sie

sind im Gegensatz zu den anderen bibliographischen

Angaben unverantwortlich schlecht ausgefallen. Bei

so und so vielen Büchertiteln hat man den Eindruck,

als ob Ruppert das Werk überhaupt nicht in Händen
gehabt oder so oberflächlich benützt hat, dass dabei

völlig wertlose Angaben herauskommen. Was soll man
dazu sagen, wenn S. 95 steht: Homenaje a Menendez

y Pelaj'O. Dos tomos en 4'', und S. 102: Valera
(Juan) : Estudios de erudicion espaiiola en homenaje
a Menendez y Pelaj'o Madr. Suarez 1899. Dos vols.

Einmal handelt es sich doch um ein und dasselbe Werk,
und dann ist es doch wohl noch niemand eingefaUeu,

Juan Valera als den Verfasser all dieser Festschriften

hinzustellen. Und mit derlei Kuriosa könnte man noch
manche Spalten füllen

!

Würz bürg. Adal b er t Hämel.

Werner Leopold, Die religiöse Wurzel von Carlyles
literarischer Wirksamkeit, darpestellt an seinem Aufsatz
„State auf German Literature" (1827). Halle a. S., M. Nie-

meyer. 1922. 114 S. [Studien zur englischen Philologie,

herausgegeben von Lorenz Morsbach, Heft LXIL]

In ziemlich eingehender Darstellung zeigt uns der

Verfasser zuerst, wer vor Carljde und gleichzeitig mit

ihm den Engländern die Schätze der deutschen Litera-

tur vermittelte, um dann Carlyles besondere Bedeutung
für die deutsche Literatur in England zu behandeln.

Sein religiöser Werdegang wird von Leopold mit zwei

Höhepunkten, dem der Erweckung und dem der

eigentlichen Bekehrung, in ansprechender Weise ge-

zeichnet ; dabei berichtigt er den Irrtum, den J. A.

Froude und andere in dieser Hinsicht begangen haben,

recht glaubhaft. Die deutsche Literatur war es, die

Carlyle zunächst als wichtigste Offenbarung Gottes er-

schien, und nicht so sehr die deutsche idealistische

Philosophie, die freilich auch einen nicht zu unter-

schätzenden Einfluss auf ihn ausübte. Von S. 61 ab

gilt die Untersuchung in besonderem Sinne dem „State

of German Literature". Eine kurze Entstehungs-

geschichte des Aufsatzes , Darlegungen über seinen

Stil, mit Ausblicken auf die Frage der Beeinflussung

durch Richter, längere Ausführungen über seine Gliede-

rung und den Inhalt und endlich eine Schilderung der

Wirkung des „State of German Literature" geben uns

ein abgerundetes Bild dieser Carlyleschen Schrift.

Carlyles Stil trägt den Stempel, den ihm sein puri-

tanisch-kalvinischer Glaube an Gott — The Primitively

True — aufprägt , dem es unmöglich erscheint, dass

der tiefste religiöse Kern der Schönheit von sittlichen

Gedanken getrennt sei. So ist sein Satz : „Art is to

be loved, because it is Art" zu verstehen.

Der „State of German Literature" steht im Leben
Carlyles und in der Geschichte der literarischen Be-
ziehungen der Engländer und Deutschen an einem
Wendepunkt. Es ist ein Verdienst Leopolds , darauf

gebührend hingewiesen zu haben.

Bei der Erwähnung der Stellung Shelleys zur

deutschen Literatur (S. 18) hätte sein Versuch der

Uebersetzung einiger Stellen aus Faust aufgeführt

werden können.

Die Ausstattung und der Druck sind sehr gut.

Druckfehler habe ich bemerkt auf Seite 28, 35, 46,

75, 88.

Bochum. F. As an g er.

J. Sarrazin und R. Mahrenholtz, Frankreich. Seine
Geschichte, Verfassung und staatlichen Einrichtungen.
2. Auflage. Gänzlich neu bearbeitet von Prof. Dr. Ernst
Hof mann. Leipzig, 0. R. Eeisland. 1921. VI, 332 S.

gr. 8». M. 26.

Einer der empfindlichsten Uebelstände , unter
denen unsere Studien leiden, ist die Tatsache, dass es

den Studenten der neueren Sprachen heute unmöglich
ist, das Land , von dessen Kultur sie ihren Schülern
hernach eine Anschauung geben sollen , aus eigener

Anschauung kennen zu lernen. Hier nach Abhilfe zu

suchen , wäre m. E. eine Aufgabe des letzten Neu-
philologentages gewesen (der für minder wichtige Dinge
Zeit gefunden hat). Man hätte wenigstens darüber
debattieren sollen, ob es nicht möglich erschiene,

unter Wahrung unserer Würde die französischen Lehrer
des Deutschen aufzufordern, bei ihrer Regierunc auf
die Wiederaufnahme des frühei-en Studentenaustausches
hinzuwirken.
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Einen ausreichenden Ersatz können die gewöhnlich
überfüllten Kurse der Lektoren naturgemäss zumeist

nicht gewähren. Daher wird man den Studenten nicht

rh'ingend genug raten können, zui' Ergänzung Werke
über Geschichte, Kulturgeschichte und „Realien" zu

studieren.

Leider liegt es nun in der Natur derartiger Werke,
dass sie rasch veralten (auch das reichhaltige Buch
von J. Haas, .Frankreich, Land und Staat', Heidelberg

li>10, ist nun schon 11 Jahre alt), zumal der Krieg

und seine derzeitige Fortsetzung mit anderen (ge-

meineren) Mitteln auch in Franki-eich eine Umwälzung,
eine Neuschichtung der Gesellschaft gebracht haben.

So kommt denn eine Neubearbeitung des alten Sarrazin-

Mahrenholtz, der schon vor fast einem Menschenalter

erschien (1897), durch einen Mann, der, nach früheren

Aufenthalten, zuletzt im Sommer 1920 in Frankreich

geweilt und es dort (wie man ihm nach Prüfung des

Werkes gern glauben wird) trotz aller Schwierigkeiten

an keiner Mühe hat fehlen lassen, wie gerufen.

Wenn es auch ein völlig neues Buch geworden
ist, wenn auch im einzelnen sozusagen kein Stein auf

dem anderen blieb, so ist doch der ursprüngliche Plan

beibehalten worden : die Einteilung der Neubearbeitung

ist die gleiche wie die der ersten Auflage, nämlich

A. Geschichte Frankreichs (mehr als ein Drittel des

Gesamtumfangs), B. Verfassung und Verwaltung, G. Er-

werb und Verkehr, D. Armeewesen, E. Kirche und
Schule, F. Wissenschaft und Kunst, und G. Die Ge-
sellschaft.

Bedauerlicherweise leidet nun auch dieses Buch
unter der Ungunst der Zeit : obwohl der zu behandelnde
,, Stoff"' sich in 24 Jahren stark vermehrt hat, musste
mit Rücksicht auf den Preis eine geringe Verkürzung
des Umfanges (um einen Bogen) vorgenommen werden.
Die Art , wie der neue Bearbeiter dieser Forderung
der Verhältnisse entsprochen hat , kann man sich im
grossen ganzen durchaus gefallen lassen : verminderten
Umfang zeigen die vier ersten Kapitel (besonders das

über die Geschichte), wodurch es sogar möglich wurde,

die drei anderen etwas ausführlicher zu behandeln,

zumal das über die Gesellschaft, das mehr als den
doppelten Umfang aufweist. Ref. freilich hätte den
langen Abschnitt über die Geschichte überhaupt fort-

gelassen, zumal wir für dieses Gebiet einen kurzen
Abriss von R. Sternfeld besitzen (in der Sammlung
Göschen), der den Bedürfnissen der Studierenden an-

gepasst ist und neben der ersten Orientiei'ung auch
den Hinweis auf die HUfsmittel zu eingehenderem
Studium bietet. Da in den weiteren Kapiteln kaum
je auf die Iberer und Ligurer zurückgegriffen zu werden
braucht, erscheint es kaum erforderlich, die Geschichte
bei ihnen zu beginnen ; ein kurzer Abschnitt über die

Ereignisse seit 1870 oder nur seit 1910 wurde m. E.

genügen, und dadurch wäre Raum gewonnen worden
füi- eine ausführlichere und farbigere Darstellung ins-

besondere der rehgiösen, kulturellen und politischen

Bestrebungen der Gegenwart. Soweit zu ihrem Ver-
ständnis Tatsachen der entfernteren Vergangenheit
herangezogen werden müssen, geschieht es ohnehin
zweckmässiger an den betreffenden Stellen als in einer

allgemeinen (und doch nur wieder das Notdürftigste

und Aeusserlichste enthaltenden) Einleitung. So hätte

man z. B. gern etwas Näheres erfahren über die

religiösen Strömungen innerhalb und ausserhalb der

katholischen Kirche und über die Zeitschriften, die

ihnen dienen. In der Neubearbeitung aber werden
(v.'ie schon in der ersten Auflage) zwar die vielen

Pariser Tageszeitungen aufgeführt und kurz charak-

terisiert — von den Zeitschriften aber nur die Revue
des deux Mondes [wenn von dieser gesagt wird, sie

diene der Wissenschaft und der Unterhaltung zugleich

und geniesse einen grossen, wohlverdienten Ruf, so

hätte — abgesehen davon, dass auch der erste Satz
nicht ganz richtig ist — hinzugefügt werden müssen,
dass sie diesen Ruf eher bei den älteren, gesetzteren

Leuten geniesst als bei der jungen Generation, die sie

als „Kulturkonservenbüchse" bezeichnet, weü sie ihre

Autoren (Schriftsteller wie Forscher) gewöhnlich erst

dann zu entdecken pflegt, wenn diese nicht mehr ent-

deckt zu werden brauchen, wenn sie schon allgemein

anerkannt sind: für Neues und Umstrittenes, also für

das eigentlich Zukunftsträchtige hat sie keinen Raum,
und so hat z. B. der junge Maupassant sie zu den
Zeitschi-iften gerechnet, die ihre Mitarbeiter entehren —
was ihn freilich später nicht gehindert hat, es selbst

zu werden]. Verf. hat also nicht einmal den Mercure
de France oder die Nouvelle revtie fran^aise erwähnt —
von kleineren literarischen Zeitschriften ganz zu
schweigen. Gewiss ist vieles davon ephemer — aber

die Zeitungen sind es nicht minder, und so wenig
Erfolg und Verbreitung beweisend ist für den inneren

Wert dieser Erzeugnisse , so wenig lässt sich eine

Darstellung des Zeitungs- und Zeitschriftenwesens in

der vom Verf. angestrebten neutralen (d. h. in diesem
Falle farblosen) Weise geben, wenn der Leser ein

deutliches Bild des geistigen Lebens erhalten soU.

Die ÜnierJiaJtungshlätteT freüich (von denen der Verf.

sagt, es gäbe ihrer so ungemein viele, dass sie nicht

einzeln aufgeführt werden könnten) brauchten nicht

erwähnt zu werden — wohl aber die ernsthaften Zeit-

schriften. Und bei den Zeitungen hätte ich mir die

Gelegenheit nicht entgehen lassen, an die literar-

historischen Kenntnisse anzuknüpfen, die der Leser
haben oder sich erwerben soU: so hätte ich z. B. beim

Temps , dessen Feuilleton in ein paar Zeilen charak-

terisiert wird, nicht unerwähnt gelassen, dass Anatole

France dort Kritiken schrieb , als er es noch nötig

hatte (gesammelt als „La Vie litteraire").

Auch die politischen Parteien hätten nach Ge-

schichte, Programm und tatsächlicher Haltung, Einfluss,

Beruf ihrer Anhänger usw. ausführlicher charakterisiert

werden soUen, als es in dem kurzen Abschnitt G 1

geschehen ist *. Das erscheint wichtiger als die Dar-

stellung der älteren Geschichte. Zumal der durch-

schnittliche Student früher auch bei längerem Auf-

enthalt von Erscheinungen wie z. B. dem Syndikalismus

kaum eine Vorstellung bekam. (Man findet einiges

darüber in dem freilich mehi- feuilletonistisch ge-

haltenen Buche von 0. A. H. Schmitz , das jetzt den

Titel führt „Was uns Frankreich war", München,
G. Müller).

Ansonsten vermisst man die bibliographischen

Hinweise und sonstigen Anmerkungen, wie die erste

Auflage sie noch geboten hatte. Gewiss hatte Sarrazin

hier des Guten zu viel getan (hat er doch z. B. sogar

die Strassburger Eide mit Interlinearübersetzung an-

' Im Register fehlt das Schlagwort „Parteien" oder
„politische Parteien''.
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geführt!), so dass Mahrenholtz , der das Werk vom
fünften Bogen an bearbeitete, sich schon damals, mit

Rücksicht auf den Umfang , veranlasst sah, in dieser

Hinsicht von dem ursprünglichen Plane abzugehen.

Doch hat er immerhin die wichtigsten Quellen noch

angegeben — der neue Bearbeiter unterlässt dies

gänzlich. Auch kann man sich zwar damit einverstanden

erklären, dass längere Zitate fortgeblieben sind (so

S. 156 ff. im Kapitel über die Verfassung der drei

Seiten umfassende Abdruck des Gesetzes vom 10. April

1889, oder S. 217 ff. die nicht kürzere Schilderung

der französischen Flotte zur Zeit des Sonnenkönigs

aus Voltaires Siede de Louis XIV, eh. XXIX, nebst

Kommentar von Condorcet), doch wäre wenigstens ein

kurzer Hinweis auf letztere Stelle in der neuen Auf-

lage erwünscht gewesen. Das gleiche gilt von dem
Hinweis auf Lotis Mariage de Lot/, der in der ersten

Auflage bei der Erwähnung von T ah i ti (im Abschnitt

über die Kolonien, S. 214 = ^181) gegeben war.

Anderes wieder würde erst durch einen Vergleich

mit den entsprechenden d e u ts ch e n Verhältnissen in

die rechte Beleuchtung gerückt werden. So z. ß. die

erstaunliche Tabelle über die Einkommensverhältnisse

(S. 147, Anm.), wonach schon 1914 fast ein Fünftel

der Steuerpflichtigen ein Einkommen von mehr als

150 000 Fr. und mehr als ein Drittel ein solches von

20 000—150 000 Fr., also mehr als die Hälfte ein Ein-

kommen von über 2ti000 Fr. nicht nur gehabt, sondern

sogar bei der Steuererklärung angegeben hätten!

So weit meine Ausstellungen und Wünsche ^. Man
kann sie freilich (da ihre Erfüllung zumeist mit einer

Erweiterung des Umfanges verknüpft wäre) nicht äussern,

ohne gleichzeitig eine Ausstellung und einen Wunsch
an das Publikum zu richten : dass es nämlich derartigen

Büchern ein allzu geringes Interesse entgegenbringt,

und dass sich das künftig ändern möge. Wäre das

Interesse dafür grösser, so hätte dieses Werk nicht

14 Jahre lang auf eine neue Bearbeitung warten müssen,

und dann hätte der Verleger es auch wagen können,

ihm bei gleichem Preise einen grösseren Umfang zu

gönnen. Solche Bücher sind schliesslich Nachschlage-

werke wie die Wörterbücher und von kaum geringerer

Wichtigkeit. Sie können ihren Zweck nur erfüllen,

wenn sie etwa alle zwei oder drei Jahre eine Neu-
bearbeitung erleben können. Man bedenke aber, wie

sehr die Langenscheidtschen Sachwörterbücher (Land

und Leute in Frankreich, Italien, Spanien, England,

Amerika, Russland) hinter den Auflagen der eigent-

lichen Wörterbücher in der gleichen Sammlung zurück-

bleiben. Gerade jetzt, wo uns der Aufenthalt im Lande
selbst unmöglich geworden ist, wo das, was früher Er-

gänzung sein sollte, Ersatz geworden ist, sollte sich

das ändern. Man kann dem Studenten leicht klar-

machen, dass er den Betrag, um den er ein derartiges

Buch erstehen kann, in fremdem Lande in wenigen

Stunden ausgeben müsste und sich zu diesen paar

' Von Druckfehlern, deren man erfreulich wenige
findet, seien nur ein paar sinnstörende erwähnt: S. 2(9

statt: „was seine Partei ihm versagt" lies „vorsagt"; S. 224,

Anm. 2: Bouliours statt Bo7iJiOurs, S. 284: JnfluMrialisme statt

Instrnali''nie. Der Nominativ von Name heisst ]\'amc, nicht

Namen (S. 243) — wobei der Verf. sich freilich darauf be-

rufen könnte, dass ein Universitätsprofessor (ein Jurist) die

Missform sognr im Titel seiner Schrift gebraucht (Emanuel
Adler, Der Namen im deutschen und österr. Rechte. Berlin

1921, Franz Vahlen).

Stunden selbst bei grösster Umsicht nur einen winzigen \
Bruchteil der in dem Buch niedergelegten Kenntnisse

erwerben könnte. So möge denn der Neubearbeitung,

die dem Verfasser sicherlich nicht geringe Mühe ge-

kostet hat, ein besseres Los zuteil werden als der

ersten Auflage

!

München. Lerch.

Wilhelm Friedmann, Molieres Leben und Werke.
Berlin, Propyläen verlag. 1921. 119 S.

Zu der prunkvollen (und so nur leider dem ge-

wöhnlichen Sterblichen kaum erschwinglichen) deutschen

Gesamtausgabe Molieres in sechs Bänden, die Eugen
Neresheimer herausgibt, hat Friedmann eine Einleitung

geschrieben, die auch als stattliches Sonderheft vor-

liest und wirklich Sonderbeachtung verdient. Um den
Gesamteindruck voranzustellen, möchte ich sagen, dass

es sich hier keineswegs nur weder um eine bloss

„populäre" noch um eine bloss biographische Arbeit

handelt. Geschickt und sorgfältig ist die moderne
Moliere-Forschung — so Schneegans, Rigal, Wolffund
Wechssler — benutzt worden, und eingehende Analysen
sind den einzelnen Dramen gewidmet. Dabei scheint

es mir ein besonderes Verdienst, dass immer wieder

die Frage nach dem jedesmaligen Wesen des Komischen
erhoben wird. Man braucht Friedmanns Entscheidungen,

der sich mehrfach von Bergsons Rire beeinflusst zeigt,

nicht in allen Punkten beizupflichten, aber Anregung
und Vertiefung lässt sich aus seinen Erörterungen

durchweg gewinnen. Ein weiterer Vorzug der Studie

besteht darin, dass sie neben dem eigentlich Literar-

histoi'ischen und Aesthetischen mit wenigen sicheren

Strichen auch das Theatergeschichtliche berücksichtigt.

Und literarhistorisch wiederum ist es wertvoll , dass

Friedmann nicht schlechtweg bei Meliere beginnt,

sondern in einem ersten Abschnitt sehr scharf und
knapp die Entwicklung der französischen Komödie von
dem komischen Keim in Adamsspiel an bis ins 17. Jahr-

hundert skizziert. Nur hätte ich hier nicht gerade den

Satz formuliert , dass erst mit Moliere die Komödie
aufhöre, „reines Intrigenstück , Situationskomödie zu

sein" (S. 3). In solcher Kürze zum mindesten kann
dies zweifach in die Irre führen ; denn einmal ist die

Intrige nicht das der französischen Posse erbeigen-

tümliche Element, vielmehr erst durch die Italiener

ihr zugeführt worden , und sodann stimmt es auch

keineswegs für alle Farcen, Sottieu und heiteren

Moralitäteu, dass in ihnen ausschliesslich „die Komik
an die Personen von aussen herangebracht wird" ; viel-

mehr hat man es schon in den mittelalterlichen Stücken
mehrfach mit „Charakterkomödien", wenn auch oft in

roher Form, zu tun. Vom Pathelin ganz abgesehen —
liegt nicht in der Waschfassfarce oder in den Enfants
de Maintenant reichlich viel Charakterkomik? Man
muss mit dem Ausdruck: „Entwicklung der französischen

Komödie" sehr- vorsichtig umgehen. Es ist n'cht so

wie mit der Tragödie ; sie hat in mancher Hinsicht

keine Renaissance und eigentlich überhaupt keine Ent-

wicklung gehabt ; zwischen den rein komischen Stücken

Molieres und denen seiner Vorgänger und seiner Nach-
folger bis auf den heutigen Tag gibt es Unterschiede

der Sprache und der Begabung, aber kaum der Wesens-
art. Die Farce du Cuvier könnte auch Moliere, sie

könnte auch Courteline zum Verfasser haben.

J
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Die „rein komischen Stücke" — da liegt nun
freilich der Punkt, worin ich Friedmanns Ausführungen
gegenüber einige Bedenken hege. Doch richten sie

sich nicht so sehr gegen ihn als gegen die Ansichten,

die er vorfand und benutzt. Er ist nicht etwa sklavisch

abhängig von seinen Vorgängern. Wäre er's von dem
oder jenem, so wäre dies vielleicht ein geringeres

Uebel für seine Schrift ; denn dann hätte sie zwar
Einseitigkeit, aber auch Einheitlichkeit erhalten. Aber
Friedraann weiss , dass es eine als unwissenschaftlich

erwiesene Auffassung gibt , die Moliere in einen sen-

timentalen und etwas schamlosen modern empfindenden

Tragödieudichter verzerrt. Und er weiss , dass die

„rein wissenschaftliche" Meinung über Moliere dahin

geht, ihn ganz und gar als nervenstarken und robusten

Komödiendichter zu betrachten. Wo wir Tragisches in

seineu Lustspielen bemerken, da bemerken eben nur

wir es; er hat es nicht so gemeint, nicht so gefühlt,

seine Zeit war anders. Friedmann sucht nun auf alle

Weise dieser wissenschaftlichen Meinung Treue zu

halten, vermag aber doch seinen eigenen Augen und
seinem eigenen Herzen nicht immer zu widerstehen,

und so kommen schwankende, gleitende, sich wider-

sprechende und lähmende Wertungen heraus, er spricht

etwa von „halbtragischem Konflikt" (S. 94), er windet

sich einigermassen. Je weniger wohl ihm dabei zu

Mute ist, den durchschlagenden bitteren Ernst der be-

deutendsten Moliere-Stücke mit dem Begriff der Komödie
in Einklang zu zwingen, umso gewaltsamere Behauptungen
stellt er über die Gefühlsarmut jener Zeit auf. Bald

ist „die klassische Dichtung nun einmal nicht sub-

jektiv und formt nicht die Gefühlsei-lebnisse des Dichters"

(S. 62) — aber ebensogut kann ich von einer Sprache

sagen, dass sie keine Sprache sei! — , bald „bleibt das

eigene Erlebnis des Dichters , das lyrische Moment,
ausgeschaltet"' (S. 49). Ich selber glaube, dass man
zu einer einheitlichen und doch nicht einseitigen

Würdigung der tiefsten Moliere-Dramen nur dann ge-

langen kann, wenn man über den Begriff der Tragi-

komödie ins klare zu kommen sucht, und habe mich
darum in einer Studie über Komik und Tragikomik bei

Moliere (N. Sp. 1922) bemüht.

Selbstverständlich kann ich es Friedmann nicht

verdenken, wenn er auf den bisher gebahnten und an-

erkannten Wegen bleibt. Nur eben : er geht da manch-
mal ein wenig schwankenden Schrittes. Und dann
noch dies. Wenn er so oft mit dem anderen Fühlen

(oder dem Nichtfühlen) jener Zeit arbeitet, dann hätte

er nicht etliche Male schwer gegen diesen Zeitgeist

Verstössen dürfen. Für Friedmann ist Ludwig XIV.
innerhalb des „Tartuif" ein Dens est machiva (S. 66),

ja, er versteigt sich dazu, hier von „byzantinischen

Extratouren" zu reden (S. 71). Aber wo eine Huldigung

aus dem Herzen kommt , ist sie kein Byzantinismus,

und wo eine geglaubte Gottheit eingreift , weil es so

die innere Notwendigkeit des Gläubigen verlangt und
herbeizwingt, da ist kein Theatercoup vorhanden.

Wiederum ist für Friedmann Moliere auch „Apostel

der Natürlichkeit" (S. 32), er ist der Dichter des ewjg

Menschlichen und gar der „freien Menschlichkeit"

(S. 17) und wird durch alles dies von den gi-ossen

französischen Tragikern abgesondert und über sie, die

„immer nur Nationaldichter bleiben" (S. 16), „zum
Dichter der Weltliteratur" erhoben. Nimmt man solche

Aussprüche für sich allein, so stimmen sie nicht, denn

Moliere ist ganz und gar, nicht anders als Corneille

und Racine, der Sohn seiner Zeit und seines Landes;
seine nature ist die Natur des französischen Staates

und des Hofes von Versailles, und er verlacht den
Alceste und alles Alcestehafte seines eigenen Wesens,
weil der „Menschenfeind" ein Feind der Menschen
von Versailles ist. Stellt man -die Aussprüche aber in

den Zusammenhang des ganzen Buches , so ist eben

wieder ein gewisses Schwanken und Gleiten zu be-

merken. Dabei kommt Moliere gelegentlich, wie im
„Tartuff", zu schlecht weg, gelegentlich, im „Don
Juan" besonders, wird wohl etwas viel in ihn hinein-

geheimnisst, und manchmal, im „Misauthrope" vor

allem, vermisse ich einheitliche Klarheit. Doch gerade

über dieses Stück wird eine Fülle wertvoller Be-

trachtungen angestellt. Und in all diesen Fällen

wäre es sehr unbillig, zu verschweigen, wie ernstlich

Friedmann über Charaktere und Probleme nachdenkt,

und wie er auch da anregend wirkt, wo er nicht über-

zeugt.

Als Ganzes, wie gesagt, scheint mir die Studie

eine wohlgelungene Leistung. Der gebildete Laie kann
sich ihr anvertrauen, und der Fachmann wird sie

nicht ohne Bereicherung lesen.

Dresden. V i c t o r K 1 e m p e r e r.

Louis Reynaud, L'influence allemande en France au
XVIIle et au XIX" siede. CoUection de critique et

d'histoire. Paris, Hachette. 1922.

Die französische Literatur hat in allen Jahrhunderten

in Berührung mit fremden Literaturen gestanden. Wir
sehen, um nur von der Neuzeit zu sprechen, und ohne

die durch die Antike erfahrene Formbildung einzube-

ziehen, wie die Einflüsse Italiens, Spaniens, Englands

aufeinander folgten. Zuletzt kam Deutschland. R. lässt

den „Feldzug" der deutschen Literatur in Frankreich

mit zwei Artikeln beginnen, welche um die Mitte des

18. Jahrhunderts erschienen. Das Neuenburger Journal

helvctique brachte im Dezember 1748, ohne Namen des

Autors — R. setzt dafür den „anglophilen, gallophoben"

J. J. Bodmer — , Stücke aus Klopstocks Messias in

französischer Prosa mit verbindendem Text. Der
Pariser Mcrcure de France brachte im Oktober 1750

einen allgemein orientierenden, zukunftsfreudigen Brief

über deutsche Literatur von Melchior Grimm, dem be-

rüchtigten Dichter des deutschen Trauerspiels Banise

und berühmten Verfasser der französisshen Corre-

spondance litteraire. R. hat diese beiden fast gleich-

zeitigen Ereignisse mit übertriebener Dramatik aus-

gestattet. Er hat die Werberufe eines ihm teutonisch

er.'^'cheinenden Zürchers und eines von der deutschen

Literatur nach unglücklicher Ehe geschiedenen Bayern

in eine historische Beleuchtung gerückt, die ihnen

keineswegs zukommt. Erstens war Bodmer allerdings

„anglophil", aber keineswegs „gallophob". Das geht

einwandfrei hervor aus einer Studie von Louis P. Betz:

„Bodmer und die französische Literatur". (Bodmer-

Denkschrift zum 200. Geburtstag. Zürich 1900.) Ferner

hat Bodmer die erwähnte Uebersetzung Klopstocks gar

nicht selber verfasst, sondern nur angeregt und dem
Druck übergeben. Ihr wirklicher Verfasser ist der

Berner Vinzenz Bernhard Tscharner, wie sein Biograph

Gustav Tobler ausgeführt hat. (Neujahrsblatt der

literarischen Gesellschaft Bern auf das Jahr 1896.)
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Schliesslich handelte es sich damals gar nicht mehr
darum, zum erstenmal französischen Lesern deutsche
Literatur einzuflössen. Ein gewisses Interesse für die-
selbe war in der Westschweiz längst erwacht. Das
Journal helvetique nannte sich in einer früheren Phase
Ilcrcure suisse und bestand unter diesem Namen seit

1732. Wir begegnen in diesen Blättern sehr häufigen
Hinweisen auf deutsche Werke , besonders wissen-
schaftlichen und religiösen Inhalts, und öfter dem
Wunsch, aus der deutschen Schweiz über ihr get^en-

wärtiges Geistesleben mehr unterrichtet zu werden.
Es ist auch durchaus nicht beim frommen Wunsch
gebheben. Wir erwähnen ein einziges Beispiel. Im
Februar 1735 brachte die Zeitschrift eine ausführliche
und begeisterte Anzeige der unlängst erschienenen
zweiten Auflage von Hallers Gedichten. Ein be-
scheidenes und zugleich selbstbewusstes Gefühl von
der Würde der Aufgabe belebte den oder die unge-
nannten Schreiber. „Da wir die ersten französischen
Journalisten sind — lesen wir — , die von diesen Ge-
dichten anerkannten Rufes sprechen, so denken wir
mit unseren Worten nicht zu kargen." Es handelt
sich in diesem und ähnlichen Fällen um das klare Be-
dürfnis, aus protestantischen und eidgenössisch-patrio-
tischen Gründen über die Sprachgrenze hinweg sich
die Hand zu reichen. Wir dürfen also R., dessen
Darstellung gar zu sehr von seiner Theorie des panger-
manisme avani la lettre lebt, in diesem Punkte sachlich
und im Ton berichtigen. Gewiss ist, dass, nach er-
folgter geistiger Anknüpfung, dieser Idee immer zahl-
reichere Männer sich widmeten. Diese Idee war, der
älteren der beiden Nachbarnationen die bislang über-
gangene jüngere, zum Nutzen beider, verständlich und
wert zu machen. Dahinter stand als höheres Ziel

:

Europa sein Indien — wie Michelet Deutschland
dithyrambisch nannte — zu oifenbaren.

Unter den Werken nun, denen in Frankreich der
lauteste Ei folg besehieden war, finden wir weniger die
ausgeglichenen, beruhigten, klassisch vollendeten Dich-
tungen, als vielmehr die genial einseitigen, stürmischen,
ausschweifenden: nicht das schlichte Abendlied des
Matthias Claudius, sondern die prunkende Lenore
Bürgers; nicht den glatten Tieck. sondern den exal-
tierten Hoffmann; nicht die architektonische Manier
des späteren Schiller, sondern seine revolutionären An-
fänge

; nicht die durchkomponierten Wahlverwandt-
schaften Goethes, sondern den leidenschaftlichen Erguss
Werthers. Die Parteilichkeit des Glücks drängte sich
bis ins Innere des einzelnen Werkes: die rätselhafte
Gestalt der Mignon wurde berühmter als der bildsame
Wilhelm Meister, und der teuflische Mephisto herrschte
über mehr Seelen als der suchende Paust. Dergleichen
Beobachtungen sind nie unbedingt zu nehmen, und
mindestens zwei Ausnahmen sind oifenkundig: Gessners
Idyllen und Heines Lieder. Dass aber, im grossen
gerechnet, die Bevorzugung des Exzentrischen vor dem
Zentralen ein durchgehendes Phänomen darstellte, lehrt
ein Blick auf das Gebiet der Tonkunst. Beethovens
Symphonien lösten in Paris nie solche Beifallsstürme
aus wie Wagners Musikdramen. Und noch mehr gilt

das auf dem Gebiete der Philosophie: Hegel fand
rascheren Anhang als zuvor Kant, und Nietzsche
gläubigere Seelen als zuvor Hegel. Dementsprechend
gestalteten sich auch die Auswirkungen. An den
Werther schlössen sich sentimentale Romane, wie

Senancours Obermann; an Schillers Räuber pessi-

mistische Gesellschaftskritiken , wie Nodiers Jean

Shogar; an E. T. A. Hoffmanns überhitzte Prosa phan-

tastische Novellen wie Nervals Monstre rert und

Merimees Venus (Tille; an Hegel eine vorlaute Ent-

wicklungsphilosophie und an Nietzsche eine unreife

Grossmannssucht.

Das alles hat gar nichts Verwunderliches — es

hängt mit der Natur des Erfolges überhaupt zusammen.

Verwunderlich ist nur. zu was für Bemerkungen das

dem Verfasser Anlass gibt. Denn da er schon einmal

ins Negieren hineingeraten ist, so spielt er auf diesem

Tone durch. Und dabei begegnet ihm, sich stark zu

überspielen. Eine mit der Ausdauer eines Leitmotivs

wiederkehrende Klage R.s ist, dass die Deutschen die

von den Franzosen bis zur angeblichen Selbstpreisgabe

geübte Germanophilie so schlecht vergalten. Aber er

verschweigt, dass die Deutschen doch nicht ewig fort-

fahren konnten, auf den Spuren des grössten Hohen-
zollern, die -eigenen Nationalkräfte zu verkennen, wovon
Friedrichs II. unbewusstes Pamphlet De la litteratiire

aUemande ein hinreichendes Beispiel gibt. Er sagt

nicht, dass es ein verständlicher Ehrgeiz der deutschen

Sprache war, nicht „bloss für die Soldaten und die

Pferde" — wie Voltaire meinte — gut zu sein. Er
sagt nicht, dass, wenn Lessing durch seine historische

Stellung dazu kam, eine ganz unzureichende Meinung
über Corneille zu verbreiten, sich Schiller dadurch
nicht gehindert fand, vom Cid eine Analyse zu geben,

die zu den vollkommensten ihrer Art gehört. Und er

sagt ebensowenig, dass, wenn A. W. Schlegel sich am
Genius Molieres versündigte, dafür Goethe über Tartuffe

und Avare mit Worten sprach, die man den Mustern
der Weltliteratur vorzubehalten pflegt. Wir können
dem Verfasser auch nicht beistimmen in den Korrekturen,

die er bei der Wertung, richtiger: Entwertung, einer

ganzen Anzahl Persönlichkeiten und Phänomene vor-

nimmt. Kant, der produktivste Logiker der Moderne,
wird bei ihm „trocken und abstrus wie ein Scholastiker

des Mittelalters, der jeder konstruktiven Phantasie ent-

behrt" (S. 222). Hölderlin, der unter allen Romantikern
den einsamsten Weg gegangen, erscheint ihm als ein

ganz unorigineller Dichter, „aus welchem Challemel-

Lacour einen grossen Meister machen wollte" (S. 209 f.).

Und schliesslich müssen wir erfahren, dass „der deutsche

Lyrismus im Gebiet des Instinktiven verharrt. Er er-

hebt sich nicht über den individuellen Seelenzustand."

Bleil)t Schillers Gedankenlyrik im Instinktiven? Sind

die deutschen Volkslieder individualistische Manifesta-

tionen y . . . Man würde besser von all dem schweigen,

wenn es sich nicht um ein warnendes Beispiel handelte,

wie sehr ein bedeutender Kopf und ein unermüdlicher

Arbeiter durch kulturpolitische Voreingenommenheit
von seiner eigenen Würde abgetrieben werden kann.

R. wacht eifersüchtig über seinem Idol des genie lätin,

dem er das wesensfremde gtnie ollewand gegenüber-

stellt. So wünschenswert ihm in seiner frühereu

„Histoire generale de l'influence francaise en Allemagne"
die Durchdringung Deutschlands mit französischem Geiste

erschienen war, so bedenklich ist ihm in diesem Buch
die Durchdringung Frankreichs mit deutschem Geist.

Im Falle Deutschlands stellte er seinerzeit einen Gewinn
an Bildung fest. Im Falle Frankreichs empfindet er

vor allem die Bedrohung der angestammten Eigenart.

Im fünften Jahrhundert, sagt er, erschütterten die
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Germanen durch die fränkische Okkupation die soziale

Ordnung Galliens, im sechzehnten Jahrhundert durch

die Eeformation seine religiöse Tradition, im acht-

zehnten und neunzehnten Jahrhundert durch die Ideen

seine intellektuelle Struktur. Er leugnet durchaus nicht,

das eine Mal eine gewisse soziale, das andere Mal die

religiöse, das dritte Mal die interlektuelle Ueberreife

Frankreichs und die jedesmal durch die deutsche Inter-

vention erreichte Verjüngung. Aber er schildert diesen

Prozess mit einem Masse von Kritik , welches an

instinktive Abneigung und bewusste Ablehnung grenzt.

Man muss, um sich davon zu überzeugen, nur die

Reihe der Portraits durchgehen, die er den Ver-

mittlern beider Zungen widmete. Es ist von vorn-

herein klar, dass unter denselben nur wenige von un-

bedingter Geschlossenheit der Psyche und vollkommener

Eindeutigkeit des Charakters waren. Es ist wahr, dass

nicht alle nur der Sache dienten und persönliche

Momente auch die überragende Leistung der Frau

von Stael trüben. Es ist verdienstlich, die Propheten

und die Prophetien auf ihr Mass zurückgeführt zu

haben. Es muss jedem Leser ß.s heimliche Be-

wunderung abnötigen, mit welch diabolischer Findigkeit

er die schwachen Seiten seiner Opfer zu erspähen

weiss. Aber es wäre auch sehr viel unanfechtbai-e

Probität zu erwähnen gewesen: bei grossen Geistern

wie Hippolyte Taine, bei mittleren Geistern, wie Emüe
Deschamps, bei kleinen Geistern, wie Auguste Duvau.

Ueber diese werden wir kurz , nebenbei, oder auch

wohl gar nicht unterrichtet. Schliesslich gilt von allen

diesen Männern, was bei Lessing der Maler Conti zum
Herzog sagt: „Wir malen mit Augen der Liebe, und

Augen der Liebe mussten uns auch nur beurteilen.''

Das eine ist aber R. so peinlich
,

als ihm das andere

unmöglich ist.

[Erst nachträglich kam uns die ausführliche, über-

aus besonnene und sachkundige Besprechung dieses

Buches von Albert Thibaudet zu Gesicht. Seine Re-

zension steht unter dem Titel Le Germanisme et la

France in der NonveVe Revue Francaise, 1. Sept. 1922

(S. 329—338).]

Zürich. Fritz Ernst.

Oskar Schultz-Qora, Provenzalische Studien II.

(Schriften der Strassburger Wissenschaftlichen Gesell-

schaft in Heidelberg, Neue Folge, 2. Heft.) Berlin und
Leipzig. 1921.

Nach längerer Pause ist dem ersten Heft der „Pro-
venzalischen Studien'" nunmehr ein zweites, kleineres gefolgt,

das wie jenes von allen Provenzalisten mit Freuden begrüsst
wird. In ihm wird zunächst die Publikation von Texten
fortgesetzt, und zwar wendet sich Sohultz-Gora dieses Mal
den Unica der Handschrift a' (codex Campori) zu, die Bertoni
in den Studj di jil. roin. VIII im Jahre 1901 zum diploma-
tischen Abdruck gebracht hatte. Aus ihnen wählt Schultz-
Gora die folgenden aus: 1. Albert de Sestaron, I'os en ben
amar nCesmcr, 2. Bermon Rascas, Dieus et amors e merce,

3. derselbe, Lancan lo donz temiis s'esclaire, 4. Amoros dau
Luc, En Chantarel, sirventez ah mos plans.

Die provenzalische Lebensweisheit sagt zwar vom
(lesconoissen, dass sa Imcora blasmainens par. Immerhin
glaube ich ohne Schaden für das Ansehen des Heraus-
gebers feststellen zu dürfen, dass der Wortlaut der Gedichte
selbstverständlich mit der allergrössten Sorgfalt und Um-
sicht aufgestellt ist und dass in Einleitungen und An-
merkungen alles geboten wird, was zur Erkenntnis der
Texte und der Persönlichkeit ihrer Verfasser nötig und
möglich ist. Es bedarf ebenfalls kaum der Erwähnung,

dass der Herausgeber keiner der sich bietenden Schwierig-
keiten aus dem \Vege gegangen ist. Schwierigkeiten be-
reitet eigentlich jeder provenzalische Text, die vorliegenden
nicht zum wenigsten dadurch, dass sie nur in einer und
noch dazu nicht immer übermässig sorgfältigen Handschrift
Oberliefert sind. Dies gilt besonders für das vierte Gedicht
mit seinen zahlreichen , oft bis zur Unkenntlichkeit ver-
stümmelten geographischen Namen. Der Leser allerdings,
der an die hergestellten Texte .herantritt, sieht sie doch
oft mit anderen Augen an als der Herausgeber, wenn dieser
sie nach eingehender, allseitiger Durchforschung dem Druck
übergibt, bo vermisse ich denn persönlich die Ueber-
setzungen, die trotz sorgfältigster Anmerkungen doch mit-
unter nötig und das einzige Mittel sind, auftauchende
Zweifel zu beheben und die Auffassung des Herausgebers
klarzustellen.

Den Schluss des Heftes bildet die ei'ste Nummer eines
neuen Abschnitts: Testkritische Bemerkungen zu Trobador-
Ausgaben. Auf fast vierzehn Seiten beschäftigt sich Schultz-
Gora hier mit der Stroiiskisohen Ausgabe des Folquet de
MarseUIa. Diese ist 1910 erschienen und bereits der Gegen-
stand eingehender Besprechungen gewesen. Dass diese
„Nachlese" auf so stark abgesuchtem Felde so bedeutend
hat werden können, ist kein geringes Verdienst. Hier soll

nur zu einer der von Schultz-Gora gemachten Bemerkungen
nochmals Stellung genommen werden. Es handelt sich um
die 3. Strophe des 10. Liedes (Gr. 155, 3). Sie lautet bei
Stroiiski:

Tot so que val pot nozer atressi,

donc, s'ie'us tinc pro, be"us poirai dan teuer,
3 et er merces s'ab eis vostre saber
que m'avetz dat — don anc jorn non jauzi —
vos mou tenso ni'us die mal en chantan

!

ö Mas non er fach, que chausimens m'en te:

anceis voill mais mon dan sofrir jasse

que-ls vostres tortz adreitures claman.

Strittig ist besonders die Auffassung der Verse 3—4,

Mir ist nicnt zweifelhaft, dass Jeanroy (Rom. 42, 260) mit
der Deutung von eis vostre saber recht hat. Schultz-Gora
stösst sich an der Vorstellung, dass die Dame dem Dichter
sein poetisches Können verliehen haben sollte. Mir scheint,

mit Unrecht. Die folgenden Beispiele, die ausser Lex^ys
Motto zum Supplementwörterbuch 1 diesen Gedanken zum
Ausdi-uck bringen, lassen erkennen, dass er fast ein Gemein-
platz bei den Trobadors gewesen ist; E s'eu sai ren dir ni

faire, Uli n'aiwl grat, que scieitsa M'a donat e conoissensa

Per q'eu sia gnis ehantaire, Peire Vidal Gr. 364; 1; IV, 1—

5

(Appel. Chr. Nr. 23); E sapchatz, s'ieu tant non l'ames, la
non saupra far vers ni sos Ni non o feira, s'ilh no fos, Peire
d'Alv. Gr. 323, 12; VII, 5—7 (Zenker S. 91); Mon cor e mi
e »las bonas chansos E tot can sai d'arinen dir ni far Conosc
q'eu tenc, bona donna, de vos, Gaue. Faid. Gr. 167, 37; I, 1—

3

(zitiert von Diez, Poesie- S. 124); Dompmi, ieu vos dei grazir

So q'ieu sai ben far e dir, Raimb. d'Aur. Gr. 389, 7; X
(Kolsen, Zsehr.

f.
rom. Phil. 40, 589); E s'ieu ren de ben fazia,

Grazit fos a ma doiiss'amin, Car de Keys tenc un pauc de

ioi qu'ieu ai, El. Barjols (?) Gr. 1:32. 8; I, 5—7 iStrotiski

S. 3.5). — Diese Beispiele zeigen, wie die am Feudalwesen
orientierten Trobadors ihre Liebe und ihr dichterisches

Schaffen von der Dame als Lehen entgegennehmen. So
empfängt denn auch Folquet sein satjer als Gabe seiner

Herrin. Auf dies snher, nicht auf das in rusirc steckende
ros, wie Schultz-Gora S. 142 will, bezieht sich m. E. auch
der Relativsatz don anc jorn non jatizi. Folquet hat an dem
ihm von der Dame verliehenen „Können" bisher noch keine
Freude gehabt, da es ihm ihre Gunst nicht hat eintragen
können. Es ist dasselbe saber, mit dem er ihr — durch
ihre Verherrlichung im Liede — nützte (v. 2). So kommt
ihm denn der Gedanke, dass er ihr mit eben diesem saber

„Streit erregen und singend Böses sagen", mit der in ihm
erweckten Dichtkunst also auch Schaden zufügen könnte
(v. 2, .5). Und er fügt hinzu: Et er merces. Was bedeutet
merces? Man könnte mit Annahme einer Ironie des Dichters
„Dank" übersetzen. Ich glaube aber, merces bedeutet hier

„Lohn" mit dem Beigeschmack „gei-echte Strafe", ein Sinn,

den das Wort auch bei Ramon de Cornet (?) hat (Noulet-

Chabaneau, Betix manuscrits etc., Hschr. B, Nr. VI, Str. IV, 3,

S. 137): Beys que no rol plazer als sieus huytiils sosmes, So-)ii

> Aus Gaucelm Faidit Gr. 167, 12; H, 11—12.

18
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par, f'ora merc(s Qu'en agries mahaber; Quar d'avol frvytier

aielh Frtiyta d'arvl encuelh Sei qne rauha sns (jens. Was
endlich das Verbum arlnitiirnr angeht, so kann man m. E.

mit den bisher üblichen Deutungen des Wortes (rendre

justice, rectifier bei Raynouard, Lc.r. Baiii. V, 7.5, und Levy,
Fit. Diel.) auskommen': Folquet könnte durch offenen Tadel
das Unrecht, das die Dame tut, zu bessern versuchen ; aber
zarte Rücksicht hält ihn davon zurück. — So wird denn
durch die voraufgehende Betrachtung die Uebersetzung,
die Strohski (S. 127) von der Strophe gibt, als im wesent-
lichen richtig bestätigt.

Es mögen nunmehr noch einige Bemerkungen zu den
von Schultz-Gera veröffentlichten Texten folgen.

1. Albert de Sestaron, Poa en hen aviar m'rsmer.

V. 20 ff. §Vh am tal q'es de ioi maire K de pret< ab sen, E nol
seil. Schultz-Gora deutet die letzten Worte: „und sie fühlt ihn

nicht, d. h. sie ist sich ihres Wertes nicht bewusst, was sie

um so reiz%'oller macht." In den ersten drei .Strophen stellt

der Dichter stets, mehr oder weniger klagend, fest, dass er

der Gegenliebe seiner Dame nicht gewiss ist, und so lauten
denn auch die beiden sich anschliessenden Schlussverse der

zweiten Strophe : Grs iiiieh amnr non Kohria, E sni qe petit

m'embriii. Sollte es da nicht besser in den Zusammenhang
passen, zu übersetzen: „und sie fühlt es nicht (sc. wie ich

sie liebe)''? Zwar müsste der neutrale Akkusativ o lauten;

aber auch bei Cadenet kommt ?o in diesem Sinne vor
(s. Sohultz-Gora, Arch. 140, 2S9).

V. 2-5 ff. Bona domna, ben ertquer Qi ben quer De torl

perdon. Ich bin nicht ganz gewiss, ob ich mit dem Heraus-

feber in der x^nnahme übereinstimme, dass mit dem tort

as tJni-echt gemeint ist, welches die Dame durch ihre

Sprödigkeit dem Dichter antut. Ebensowenig wage ich zu
behaupten, dass in:

V. 28 ff. E perdon Volgr'iex Que del grieii Afan ...

Volguessetz mon f'm cor traire das perdon nur ein Druckfehler
vmd nicht vom Herausgeber gewollt ist '. Ich jedenfalls

würde vorziehen, 2^''' ''O" '''' lesen : Die Dame soll beim
Dichter Vergebvmg ihrer Sünden suchen und ihm zur
Wiedergutmachung ihres Unrechts „als Gabe" die Befreiung
seines Herzens aus Liebesqualen schenken. Das e in v. 88

wäre dann „und", nicht „und doch".
V. 37 ff. Die vierte Strophe bietet dem Verständnis

in mehrfacher Hinsicht nicht unerhebliche Schwierigkeiten,
und eine uebersetzung wäre für sie noch erwünschter als

für die oben erwähnten Stellen. Die stilistische Uneben-
heit, dass diese Strophe von der Dame in der 8. Person
spricht, während sie in der voraufgehenden angeredet wii'd,

mag noch hingehen. Aber auch inhaltlich will sich die

Strophe, so wie sie Schultz-Gora deutet, den ersten drei

nicht recht anpassen. Wenn der Herausgeber aus v. 42-43:
l\n per seu Lo ben q'en sai dir ni faire herausliest (Anm.
S. 107), dass sich die Geliebte ganz eins mit dem Dichter
fühle, so steht das in striktem Gegensatz zu dem, was
Albert in den ersten drei Strophen sagt. Nun könnte man
ja die Stelle auch anders deuten, etwa: sie nimmt das Gute,

das ich sage und tue, als ihr gehörig, als eine ihr wie
selbstverständlich zustehende Huldigung hin. loh neige
aber mehr einer anderen Auffassung zu. Sie ergibt sich

aus dem oben in verschiedenen Beispielen belegten Ge-
danken, dass das Werk des Dichters ein von der Dame
empfangenes Lehen ist'-. Ten ist zwar 3. Person, ein Fehler
des Schreibers aber nicht ausgeschlossen. Die folgenden
Verse würden sich dem Sinne nach nicht schlechter an-

schliessen, als sie es in der Schultz-Goraschen Deutung tun.

Ohne Aenderung könnte ich den 44. Vers freilich auch
nicht lassen, wenngleich mir die meinige etwas gering-
fügiger erscheint als die des Herausgebers. Statt q'eu o

(Schultz-Gora: en) ai fort ben (Sch.-G.: bon) afaire möchte
ich lesen : q'eu o ai fort !eu afaire „denn es ist für mich
eine sehr leichte Sache (wörtlich : ich habe es als . . .)".

Warum es für den Dichter leicht ist, sein Werk als Lehen

' Dann wäre E perdon „vergeblich". Ganz abgesehen
davon, dass bei solcher Auffassung die syntaktische Ver-
knüpfung mit dem Vorhergehenden fehlt, will auch ein

„vergeblich" m. E. nicht reciit zum Konditionalis (volgr'ieu)

passen.
^ Man vergleiche besonders die Stelle aus Gaucelm

Faidit (Gr. 167, 87) mit ihrer fast wörtlichen Ueberein-
stimmung.

der Dame entgegenzunehmen, begründet er in den letzten

Versen : Qe de bon talen M'atalen De In servir tota via Qe
mos cors tion .t'en desvia. Sein Lebenszweck ist ja, ihr zu
dienen. — Ebensowenig wie mit dieser .Stelle in der soeben
vorgetragenen Deutung würde es mit dem Inhalt der
voraufgehenden Strophen übereinstimmen, wenn man aus
den ersten Versen dieser Strophe: Be me diz e mi profer

E-m siiffer qe ma razon Li razon Qom se^( auf ein Entgegen-
kommen der Dame dem Dichter gegenüber schliessen wollte.

So darf man denn zweifeln, ob hier wirklich dire be ad alcu

„jemandem etwas Freundliches sagen" vorliegt, wie Schultz-

Gora (Anm. S. 107) es will. Man könnte dann höchstens
annehmen, dass Albert sagen wollte, die Dame zeige ihm
gegenüber dasselbe freundliche AV^esen wie allen ihren
Dienern, ohne ihn als ihren Geliebten herauszuheben. Es
scheint mir aber besser, Be hier adverbial = „wohl" zu
fassen; ja, ich möchte sogar vor einer Aenderung des Be
in Qe nicht zurückschrecken. Ein solches Qe würde diese

Strophe, in der der Dichter von sich als dem Diener der
Dame spricht, vorzüglich an die voraufgehende knüpfen,
an deren Ende Albert im allgemeinen das Verhältnis des
Herrn zum Diener berührt. „Denn wie zu einem ihrer

Diener spricht und redet sie und gestattet mir wie einem
ihrer Diener . .

." Hieran schliesst sich dann sinngemäss:
^('('[t] pir seu Lo ben q'eu sai dir ni faire. Bei dieser Auf-
fassung fände auch der unvermittelte Ueberg.ang seine Er-
klärung; auf Teno ruht ein starker Nachdruck, den man
etwa wiedergeben könnte mit „wirklich, in der Tat halte

ich das Gute usw."

2. Bermon Rascas, Dicits et amors e merce.

v. 6—7: Ma^ amors no sap qe s'es Mali plus ifieii sai

qr s'es bes übersetzt der Herausgeber (Anm. S. 111): „Aber
die Liebe weiss ebensowenig, dass sie ein Uebel ist, wie
ich weiss, dass sie ein Gut ist." Der Zusammenhang er-

fordert m. E. eine andere Deutung. Der Dichter ruft ein-

gangs Gott, die Liebe, die Gnade, die Milde und die Geduld
an, ihm in seinem unerhörten Leid zu helfen. Aber dann
besinnt er sich: Die Liebe anzurufen ist zwecklos; denn
Amors no sap qe s'es . . . ..Die Liebe weiss ebensowenig was
Unglück ist, wie ich weiss, was Glück ist." Dieser Ge-
danke, dass Amor menschliche Gefühle nicht empfinden
kann, kehrt dann in der folgenden Zeile wieder: Dieus U
don mal, s'amors pjot mal aver (vgl. auch Strophe IV).

V. 30. Der Anfang dieses zehnsilbigen Verses hätte
im Druck ebenso weit vorgerückt werden müssen wie v. 28.

V. 44. Qan. In dem diplomatischen Abdruck Bertonis
(Stiidj fil. mm. IX, 463) steht qun. Danach wäre Q'un in

den Text zu setzen.

V. 49 ff. Cur en totz temps sol un be N'om vol donar,
qe tant gent mi promes. De leis on mala nasqes Tant de bcutat

c'a totz deu mal saber Car tan bei aip ab plazer Non pot
vencer amors . . ,Schultz-Gora sieht wohl in allen hier vor-
kommenden Nebensätzen (mit Ausnahme des letzten ear-

Satzes) Relativsätze. Das macht die Konstruktion etwas
langatmig. Es ist de.shalb besser, ein Komma hinter leis

(denn leis ist hier nicht determinativ!) und ein Semikolon
hinter bentat zu setzen. Das folgende que in c'a ist nach
dieser Auffassung „denn", und der damit eingeleitete Satz
begründet die voraufgehende Verwünschung '.

8. Bermon Rascas, Jjancan lo douz temps s'esdairc.

V. 1.5— 16. Qan de ma dona sni laire, Ges no'm tenc per
malratz afan. Wie aus der Anmerkung S. 115 hervorgeht,
deutet Schultz-Gora v. 16 : „halte ich es nicht für schlimmes
Leid". Ich meine aber — auch hier in Uebereinstimmung
mit Tobler (s. u. Anm. 1) — , dass afan Objekt und per
malratz prädikativ zu fassen ist: „halte ich Mühsal nicht

für schlimm". Es bedarf dann nicht der Annahme, dass
ein Objekt „es" unausgedrückt geblieben ist, und nicht einer

Erklärung der Perissologie malvatz afan.

V. 18. masan. Tobler (s. o.) war der Auffassung Levys
in der Deutung des Wortes als 1. Person .Sg. Präs. von
mazantar.

V. 22 ff. Aqist d'aver amassaire. Malparlier lenga trenchan,

Qi cuiavo)t d'amor traire — Mas, si Dieus vol far 7non coman . . .

Dem zweiten dieser Verse fehlt eine Silbe, was Schultz-

Gora übersehen zu haben scheint. Tobler (s. o.) ergänzte

* So hat auch Tobler im Wintersemester 1903—4 in

den Uebungen des Berliner Romanischen Seminars diese

Stelle interpretiert.
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sie durch e am Anfang und las mit mehrfacher, ziemlich ge-

waltsamer Aenderung der handschriftlichen Ueberlieferung:
Ai[i^t d'avtv aiiia'^saire E nudparlier leiifia trenchaii Be cuio

d'ioiioros traire. Ich wage ihm hierin nicht zu folgen, wenn-
gleich auch mir das Imperfekt ciiiaruii recht anstössig er-

scheint'. Ich möchte die folgende Silbe vielmehr durch son
vor midpnrlier ergänzen. Dadvirch würde auch das schier

unerträgliche .\nakoluth nach traire beseitigt.

V. ;3-5. Da vor ^'(7 ein Komma steht, ist auch eines

hinter )i'ii zu setzen.

V. 36. Tres iorns, .'» in'es ris, peccaire, Ges no m'a durat

(iqest an. Des Flexionsfehlers an gedenkt der Herausgeber
nicht; er wäre ja auch leicht zu beseitigen, indem man
)«'''[»] durat aqixt an liest. .Schultz-Gora legt diese Verse
dahin aus, dass dem Dichter dies Jahr schneller als drei

Tage vergangen sei, so sehr habe ihn die Liebe beschäftigt,

und erklärt das peccaire aus des Dichters Bedauern, dass die

Zeit des Glücks ihm viel zu rasch verflossen sei (Anm.
S. 117). Es darf aber doch wundernehmen, dass der Dichter
sich peccaire nennt, wenn er so viel Liebesglück geniesst,

dass ihm die Zeit im Fluge verrinnt. Auch ist nicht recht

einzusehen, warum er bei einem solchen .Stand der Dinge
eine Flucht in die Einsamkeit erstrebt; der dort völlig un-

gestörte Liebesgenuss würde doch den so beklagten Zeiten-

schwund nur noch vergrössern. Im Gedichte ist aber auch
nirgends von einem so grossen Liebesgenuss die Bede, und
selbst Str. III lässt nicht deutlich erkennen, wie oft und
ob überbaupt ihm das darin beschriebene Glück zuteil ge-

worden ist. Der Ausfall gegen die iaiif/Jos triian (Str. IV^

—

V)

spricht eher eine negative Sprache. Des Pudels Kern scheint

mir in dural zu liegen. Das Wort bedeutet hier nicht
„dauern", sondern „leben, bestehen, da sein", und das Subjekt
ist die geliebte Dame, von der am Schluss der vorher-
gehenden Strophe die ßede ist. Die Verse bedeuten also:

„Nicht einmal drei Tage in diesem Jahre, ach, scheint mir,

ist sie für mich vorhanden gewesen." ^ Nur an diese Idee

des bisher imerfüUten oder selten erfüllten Liebesglücks
schliesst sich dann auch reibungslos die im folgenden aus-

gesprochene Absicht des Dichters, sich mit der Geliebten in

die Einsamkeit zurückzuziehen, um dem einzigen Hindernis,

das sich seinem Glück entgegenstellt, den hnisengadorx, aus
dem V^^ege zu gehen. Dass bei dieser Auffassung der Stelle

der Flesionsfchler von selbst verschwindet, ist ein weiterer
Gewinn.

V. 40. fiieilUc i. Die Erklärung, wie es zu handschrift-

lichem fueiIJa lai gekommen ist, leuchtet unmittelbar ein,

und die Ausstossung des einen la ist geboten. Verwunder-
lich scheint nur, wenn der Herausgeber noch durch ein

Beispiel aus Folquet de Marseilla (fora i) erhärten zu müssen
glaubt, dass das i hinter ftailla seine Silbigkeit verlieren

oder, wie er sagt, Verschleifung von f'iieilla, und i eintreten

kann (Anm. S. 117). Danach könnte es scheinen, als ob
Schultz-Gora (trotz § 116 seines Elementarbuchs) annimmt,
dass das ( hinter vokalisch auslautendem Wort nur selten

seine Silbigkeit verliert. Das Gegenteil ist der Fall, und
so hat denn attch Stroiiski an der oben angeführten Stelle

seiner Folquet-Ausgabe sowie in den zahlreichen anderen
hier in Betracht kommenden Fällen den bekannten Enklisis-

Punkt gebraucht. Es ist erstaunlich, warum andere Heraus-
geber, wie Appel und Schultz-Gora, nicht dasselbe tun.

Schon Stimming (Litbl. XV, 192) hat für nicht-silbiges i den
Punkt gefordert, und der Erfinder dieses Punktes, Tobler,
stand auf demselben Standpunkt. Es ist ja auch in der
Tat nicht abzusehen, warum i hierin anders bebandelt
werden sollte als en und die unbetonten Personalpronomina.
Denn das Wesen der Enklisis ist doch, dass die angelehnten
Wörter mit unter den Ton der ihnen voraufgebenden fallen

und dabei ihre Silbigkeit verlieren, und unwesentlich ist

es, ob sie noch einen Konsonanten besitzen oder nicht.

Unwesentlich erscheint mir auch, ob die Anlehnung an
einen betonten oder unbetonten Endvokal erfolgt, und
fueilla'i stebt m. E. mit Fällen wie purta'l (Prov. St. S. 123,

V. 2) oder mala-us (a. a. 0. S. 124, v. 41) auf völlig gleicher

' Vielleicht hatte das Original cuion pron^
- Der Vollständigkeit halber sei hier auch noch der

Erklärung Toblers gedacht. Auch er deutete durar als

„dauern" und meinte, dem Dichter seien die Jahre deshalb
so kurz erschienen, weil sie ohne Liebesglück und darum
inhaltlos für ihn gewesen seien.

Stufe. So möchte ich denn auch bei fueilla'i von Enklisis

und nicht von Verschleifung sprechen. Denn letztere liegt

doch wohl nur da vor, wo zwei, verschiedenen Wörtern
angehörige Vokale, die sonst ihre Eigensilbigkeit nicht
avifzugeben pflegen, ausnahmsweise zu einer Silbe ver-

schmelzen.
V. 45—46. (^ar genars noii val meins fjairc Q'abrih e

maia, q'es vertz e blau. Tobler meinte, der Schreiber habe,
durch das hlan verleitet, ein 'rert^ missverständlich ein-

geführt, und das Ursprüngliche sei wohl gewesen : qi's rers

e Man „wenn einer aufrichtig ist und liebt". Diese geist-

reiche Konjektur hat nicht nur den Vorteil, dass der in

blan liegende Flexionsfehler und das Befremdliche des
Singulars es beseitigt wird . sondern sie gibt den Worten
auch eine wirkliche Bedeutung, was man von der doch
etwas seltsam anmutenden Metapher des „grün-weissen
oder grün -schmeichelnden" April bzw. Mai nicht eben
sagen kann.

S. 117, Anm.: lies 40 statt 39.

4. Amoros dau Luc, Kn Clmntarcl, sirventes ab mon jjta«.'?

v. 2. et ab cjai zon portal al rei encjles E diyats li . . .

Schultz-Gora schreibt porta'I und muss nun versuchen, 1. den
plötzlichen Wechsel im Numerus der Anrede {die/atz gegen
porta), 2. das pleonastische Objektspronomen neben und
dicht hinter dem substantivischen Objekt {xircenteft) zu er-

klären. Wenn eine Aenderung von purbd zu portatz wirklich
zu gewichtig ist, könnte man nicht einen Imperativ portat

annehmen, wie er bei Bernart von Ventadorn durch den
Beim belegt ist (s. Appels Ausgabe S. CXXXVIII)?

V. 5. a sa devisa. Da die Bedeutung des Wortes derisa

noch nicht einwandfrei festgestellt ist, so wäre eine An-
merkung nicht überflüssig gewesen. Die vorliegende Stelle,

die man doch nur mit „nach seinem Wunsche, ihm zu
Willen, zu seiner Verfügung" übersetzen kann, bestätigt

Appels Auffassung der Stelle aus Bernart von Ventadorn
(s. die Ausgabe S. 26.5—6), die Levy, -S. W. B. II, 204) neben
einer anderen aus dem Ensenhamen des Arn. Guilh. de Marsan
anführt'.

V. 10. Für das handschriftliche coriitut duUiniie.i stellt

Schultz-Gora Enf/ohiies und Aijenes zur Wahl. Wenn man
annehmen dürfte, dass der Dichter die Landschaften nach
geographischem Gesichtspunkt aufzählt, so wäre Enfiolmes

vorzuziehen. Denn das Angoumois bildet mit der Marche,
dem Limousin und dem Perigord, die mit der fraglichen

Grafschaft gemeinsam aufgeführt werden, landschaftlich

ein zusammenhängendes Ganzes, während das Agenes von
dieser Landschaftengruppe durch die Gurenne getrennt ist.

Auch könnte man sagen, dass das Agenes, wenigstens zum
Teil, in das Gebiet fällt, das sich der Dichter zwischen
Roncevaux und Montauban liegend denkt und zwei Verse
später erwähnt.

v. 24. Lies bei (s. o. Bemerkung zu Nr. '^, v. 40).

V. 2.5 ff . Bona saha e dar vi e blancs pans, Clmmbra.'i,

forniils et asi demanes . . . Völ mais lor rei qe . . . Die Hand-
schrift hat chamhrals forneih, was m. E. doch beibehalten
werden könnte: chambr'ah forneih „Zimmer mit (den)Oefen".

Im Französischen führt ja i( ganz üblich das charak-
teristische Merkmal ein (vgl. onu'lette aux confHurea, Berthe

üux grands pieds usw.). Aber auch im Provenzalischen findet

sich a, wo man ab erwarten sollte : A'o cre sofris Beijus hotns

a tan greu tonnen Com ieu per amar licdmen. Am. Sescas,

Dona per cny plane v. 209 (Schultz-Gora, Fror. St. S. 10);

E jjer servir a bona fe Non m'avttz ceslit aital fre, 1. o. v. 211.

(Vgl. auch Prov. St. S. 146, Anm. 2.) — Bezüglich asi teile

ich Schultz-Goras Ansicht, der, wenn auch zögernd, zur

Deutung „Bequemlichkeit" neigt, kann ihm aber in der

Annahme, dass demanes nur ein nichtssagendes Füllsel sei,

nicht folgen. Für die Erklärung der etwas befremdlichen

Stellung des Wortes wird ja dadurch auch gar nichts ge-

wonnen; denn demanes bleibt grammatisch ein Adverb, das

man in der Nähe des Verbums vol (v. 29) erwarten sollte,

' Auch bei dieser Stelle wird man die Deutung „Wunsch"
annehmen können. Es heisst da von Tristan ; No fo tan

amoros Ni fes mielhs a sa gitiza D'amors a sa deviza. Ich

fasse sa als ein neben d'amors überflüssiges Possessiv auf

{d'amors a sa daviza = a la deviza d'amors) und übersetze:

„Nicht war er so verliebt, noch handelte er auf seine Art
besser nach dem Wunsche der Liebe.''
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gleichgültig ob es eine starke Eigenbedeutung hat oder
nicht. Im übrigen ist die Stellung des demanes nicht an-
stössiger als die der adverbialen Wendung a sn (tet-isa in
V. 5 des Liedes, wo es heisst: Que aei furan Maiirestain e

Koaiis E 3Iirabel e Pont a sa devisa E . . . Knnf/os . . . E . . .

Rochnfort etc. Ich sehe somit gar keinen Grund, weshalb
man ikmanes einen selbständigen Sinn absprechen soll.

Man kannte das Wort bisher nur als „sofort''; da aber
inaiies sowohl „sofort" wie „stets" bedeutet, so darf man
wohl auch demiimv den Sinn „stets" nicht vorenthalten.
Das aprov. ades beweist ja ebenfalls, wie nahe beieinander
für die alte Sprache die Begriffe „sofort'' und „stets" lagen.

V. 40. qe ralqra mais qe coiiseü de iKStisa. Was ist

Subjekt zu i-fdfira:' Ist vedgran zu lesen?
V. 41 ff. Bona domna mala, mida'uz ai vifa, Et eu n'ai

nom, domna, „(/ueu-inala-fos'', Car von auvex ne mi ni mas
chanzos. Diese Stelle birgt zwei beträchtliche Schwierig-
keiten. Dem. was der Herausgeber zur Beleuchtung der
ersten, dem doppelten iiuda, gesagt hat, wird bei dem
Stande der handschriftlichen Ueberlieferung kaum etwas
hinzugefügt werden können. Dagegen scheint mir die Text-
gestaltung im nächsten Verse doch zu mancherlei Bedenken
Anlass zu geben. Zunächst ist die Aenderung von eu zu en
nicht recht plausibel; denn wenn ein Pronomen als Subjekt
zu der Wendung mala fos bisher nicht belegt ist (sub-
stantivische Subjekte dagegen konmien vor), so gilt ein
gleiches von eii in Verbindung mit tiiala. Stilistisch sehr
unbefriedigend ist ferner, dass der zum Namen erhobenen
Verwünschungsformel ein völlig überflüssiges que vorgesetzt
ist. Das geschieht, su weit ich sehe, an den Stellen, wo
sonst noch mit dieser Art Namengebung [Bonafos. Blalnfos)
gespielt wird, nicht. Der Wert dieses M ortspiels liegt doch
in der Bildung von Blahifos nach dem im bürgerlichen
Leben vorhandenen Bimafos (s. Schultz-Gora, S. 1'28), ein
Wert, der durch die unnötig verlängerte Form Q'eu (Q'en)-
nuda-fos fast illusorisch würde. Und gerade der Um-
stand, da.ss dieser angebliche Name. nur auf einem Wort-
spiel beruht und kein wirklicher Name ist , Hesse auch in
der textlichen Form der Stelle einen Hinweis darauf er-
warten, dass es sich nur um eine Fiktion handelt; ist doch
ein solcher Hinweis selbst in dem Beispiel ausGavaudan'
wenigsten.s in der hypothetischen Gestaltung des Satz-
gefüges zu erkennen; Si m'nmistat ro.s do. Yeu niiray iiom
na Malafo!i (Gr. 174, 4; IV, 2). — Das alles lässt mich gegen
(^'en-mala-fos als Namen gro.sses Bedenken tragen, und
wenn der Dichter auf einen Namen anspielt, den er wirklich
hat, so kann es m. E. nur sein wirklicher Name Amoros
dau Luc sein. Mit diesem spielt der Dichter. Was dabei
amoros bedeutet, ist ohne weiteres klar. Der Gleichklang
eines Teils von dau Luc mit atü ergibt das übrige. Vielleicht
hat der Dichter die Deutung seines Namens sogar noch
w-eiter treiben und Jnc = loc setzen wollen, so dass er an
sich als einen amoros d'aid Ikc- denkt. Hierbei wäre loc

als Bezeichnung der geliebten Dame anzusehen, wie sich
diese Verwendung von loc ja vielfach belegen lässt (vgl. z. B.
S. 1115, V. 17). Die Beispiele, die Tobler tVerm. Biitr. 11,

194 ff.) für Umdeutungen von Ortsnamen beibringt, entheben
mich des Beweises, dass meine Auslegung nicht zu kühn
ist. Es bliebe nun noch , der Stelle ihre textliche Ge-
staltung zu geben. Ich möchte die beiden car-Sätze (v. 43—44)
als Begründung an mahi-ii: ai i-isa anschliessen und v. 42
als Einschiebsel betrachten : et eu n'ai nom, domna, (fni mala
fos. in wörtlicher Uebertragung: ..und in dieser Hinsicht
habe ich ja, Herrin, einen Namen, auf dass ich verwünscht
(unglücklich) wäre", d. h. „und so trage ich ja schon einen
Namen, der mich prädestiniert, unglücklich zu lieben".
Nomen est omen! Nicht sein Schicksal bringt dem Dichter
seinen Namen ein, sondern sein Name bedeutet sein Schicksal.

Berlin. Kurt Lewent.

QiuHo Bertoni, Quarino da Verona fra letterati e
cortigiani a Ferrara (1429—1460) con 5 tavole. Biblio-
teca deU'Archivum Romanicum diretta da Giulio Bertoni.

' Das andere Beispiel aus Gavaudan (Gr. 174, 7; II, 6)
ist doch zu dunkel, um als (Grundlage zu irgendwelchen
Schlüssen dienen können.

- Die Form lue kommt bei Marcabrun im Beime yor.

Serie I. Storia — Letteratura — Paleografia. Vol. I".

Ginevra, Leo S. Olschki editore 19'21. XI u. 216 S. gr. 8».

Fr. -20.

8clmitzel aus der Werkstatt des unermüdlichen
Durchforschers der Estensischen Archive in Modena,
abgefallen bei der Abfassung seiner di-ei wichtigen

Werke über die Zeit Ercoles I, M. M. Boiardo und
den Rasenden Roland und die Renaissance in Ferrara,

geordnet um die Person Guarinos. Der reiche Stoff

gliedert sich in eine Einführung: La coltura a Ferrara

prima di Guarino, drei Kapitel : I. Letterati e uomini

di studio a Ferrara a tempo della venuta di Guarino;

II. Intermezzo guariniano ; III. Guarino e la societä

di Leonello e di Borso ; zwei Anhängen mit 17 Nummern
Urkunden und der Rede Lodovico Carbones bei Guai-inos

Beisetzung; zwei Exkursen: Nuovi documenti sui

prestiti di libri esteusi nel secolo XV und Notizie varie

SU alcuni letterati a tempo di Borso o nei jirimi anni

del governo di Ercole I und endlich ein Namens-
verzeichnis und das faksimilierte Testament Guarinos.

Die Einleitung berichtigt die bisherige Anschauung
über die Bildung in Ferrara vor der Ankunft Guarinos

und bringt eine Fülle von urkundlichen Nachrichten

bei, die zeigen, dass der Ort sich auch in dieser Hin-

sicht mit anderen Städten Italiens messen konnte.

Dort lebten berühmte Aerzte, darunter Geminiano Cesi

aus Modena, der Petrarca 1370 behandelte, hier lehrte

dessen Freund Donato degli Albanzani, der Lehrer
Niccolös III, über dessen Aufenthalt in Ferrara einiges

Neue beigebracht wird, und neben ihm als „Reiietitor"

Giovanni Baldinotti. hier wirkten der Humanist Barto-

lomeo della Mella und andere Gelehrte, Grammatiker
und Theologen, hier scherzten ein Pieti-o Montanari

und Basso della Penna, und hier schrieben Chronisten

wie Jacopo Delaito. Unter den Juristen ragen Bar-

tolomeo da Saliceto, Antonio da Montecatini und
Antonio Baldinotti, des Repititors Bruder, hervor. Mit

der Eröffnung der Universität in Ferrara im Herbste

1391 nimmt das geistige Leben in der Stadt natur-

gemäss einen bedeutenden Aufschwung ; anfangs lehrten

dort allerdings in erster Linie Juristen.

Guarino kam 1429 nach Ferrara, und seine Haupt-

aufgabe war, hier dem klassischen Latein Eingang zu

verschaffen. Bei seiner Ankunft war sein Freund
Ugo Mazzolati, der Vertraute der Markgräfiu Parisina,

schon gestorben (1427), ebenso Federico Specia, Kanzler

Niccolös III (1422). Aber es lebte noch Giacomo
Giglioli, dessen Betreiben Guarino hauptsächlich seine

Berufung als Erzieher Leonellos verdankte, und der

bei Niccolö III in höchster Gunst stand, bis er 1434.

man weiss nicht warum, jäh gestürzt wurde. Und eine

ganze Reihe anderer Freunde und Verehrer fand er

vor, über die alle Bertoni neue urkundliche Belege

beibringt.

Das zweite Kapitel behandelt zunächst in gleicher

Weise die Lehrer, die Guarino am Hofe von Ferrar;i

vorfand oder teilweise selber mit berief, darunter

Giacomo Bisio (Bigi) und Guglielmo Capello, den be-

kannten Erläuterer des Dittamondo, Giovanni Toscanella.

den Lehrer und Verwalter Borsos, und vor allen den

berühmten Humanisten Giovanni Aurispa, den Lehrer

des Meliadus, zu dessen Bibliothek Neues beigebracht

wird. Dann ist von Guarinos Konvikt in dem von ihm

1437 erworbenen Hause der Boiardi in der Via Michele
J

(jetzt Via del Turco) die Rede und dessen Bewohnern,
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Guarinos Schülern , darunter Giano Pannonio. Ge-

legentlich wurde Guarino auch von den Markgrafen

dazu benutzt. Aufträge zu erledigen. So war er 1444
in TJrbino und 1446 in Bologna. Am liebsten widmete

er sich aber seinen Studien, die Bertoni kurz und über-

sichtlich skizziert. Die reiche Privatbücherei der Mark-

grafen von Este kam dem gelehrten Humanisten dabei

zu Hilfe.

Im letzten Kapitel werden dann endlich die Träger

des geistigen Lebens in Ferrara unter Leonello und

Borso gekennzeichnet. Wieder zieht eine lauge Reihe

von Gelehrten, Aerzten, Hofbeamten, Astrologen, Ko-

pisten, Dichtern und so fort an uns vorüber, darunter

Francesco Ariosto, der Arzt Michele Savonarola, der

Mathematiker und Astrologe Giovanni Bianchini, der

Astrologe Pietrobono Avogaro, dessen Jugend Guarino

noch erlebte , Borsos Vertrauter , Lodovico Casella,

der eitle Humanist Lodovico Carbone, Pier Candido

Decembrio, Guiniforte Barzizza, Francesco und Mario

Filelfo und Tito Vespasiano Strozzi. Ein gewaltiges

Urkundenmaterial ist hier zu bequemer Benutzung vor-

gelegt. Darin besteht der grosse Wert des Bandes.

Halle. Berthold Wiese.

Carlo Vignoli, Vernacolo e canti di Amaseno. Perugia,

Unione tipografica cooperativa. 1920. ll-i .S.

Die Arbeit Vignolis, die ein von der Stadt Rom
geplantes Sammelwerk ,1 dialetti di Roma e del Lazio'

eröffnet, umfasst Laut- und Formenlehre des kleinen

römischen, hart an der Grenze der Provinz Caserta

gelegenen Oertchens Amaseno. Anhangsweise wird

eine Sammlung von 99 Volksliedern gegeben. Ein

Glossar wird für einen späteren Band in Aussicht

gestellt.

Die mit grosser Sorgfalt angelegte Arbeit zeigt

gründlichste Vertrautheit mit der einschlägigen Literatur

und ist in vielen Punkten aufschlussreich ; nur möchte

man wünschen, dass in einer solchen Mundarten-

monographie das sprachliche Material nicht bloss immer

in die zahlreichen Kapitel und Paragraphen der histo-

rischen Grammatik eingereiht wird, sondern, dass

wenigstens kurz auch ein Versuch unternommen wird,

die Stellung der Mundart im Rahmen der .allgemeinen

nachbarlichen Sprachverhältnisse zu charakterisieren.

Die Mundart von Amaseno gehört zu derselben

Gruppe, die uns VignoU bereits vor Jahren durch seine

tüchtige Erstlingsuntersuchung ,11 vernacolo di Castro

dei Volsei' (Studi romanzi VII, 112 if.) erschlossen

hat. Es handelt sich um die Sprache, die südlich von

Rom mit nur leichten lautlichen und morphologischen

Verschiebungen, aber desto grösserer lexikalischer

Mannigfaltigkeit von den ,Castelli' des Albaner Ge-

birges durch das ganze Sacco-Tal (Ciociaria) bis an

die Grenzen der Provinz Caserta erklingt. Einst aber

hat diese Mundart, wie uns deutlich die altrömischen

Denkmäler zeigen, auch in der Hauptstadt geherrscht.

Etwa bis ins 14. Jahrhundert. Seitdem stürzen von

Xorden aus der Toskana und dem benachbarten Umbrien
toskanisch-umbrische Wellen im Bunde mit der Schrift-

sprache in die Hauptstadt, toskanisieren und litera-

risieren immer mehr die römische Vulgärsprache, deren

Trümmer sich in die Volsker Berge zurückgezogen

haben. So zeigt die Mundart, die man heute von dem

Kastanienröster des Trastevere in der Via della Lun-
garetta und am Arco di S. Lazzaro hört, und die uns

auch in den Sonetten Bellis und Pascarellas entgegen-

tritt, längst nicht mehr römisches Gewand, sondern sie

ist im Grunde nichts anderes als toskanische Vulgär-

rede, die durch ihre derbe Leidenschaftlichkeit und
den eigenartigen römischen Akzent allerdings stark ver-

schoben erscheint.

Aus diesem Grunde aber gewinnt die Betrachtung

der heute im südlichen Latium gesprocheneu Mund-
arten für die Erkenntnis der altrömischen Sprach-

verhältnisse eine erhöhte Bedeutung. Diese Mundarten

gehören nämlich nach ihrer ganzen Lautentwicklung

(pl > Ä-f, Jcl > II, mb > mm, nd > nn. mj > vj,

Tok.
(i

Tok. -^ f usw.), nach ihrem Formencharakter (Er-

haltung des lat. Indik. des Plusquamperfekts, Ersatz

des Futurums durch das Praesens , Untergang des

Konj. des Praesens) und ihrem Wortschatz {jire ,gehen',

carosä ,scheren', cm ,morgen', itertsa ,vorgestern', aJare

,gähnen', pentuma ,Abgrund', öammandca ,Schnecke',

zampittu .Bauer mit Sandalen' usw.) deutKch zur Gruppe
des Süditalienischen: In Rom würde im Mittel-
alter eine süditalienische Mundart ge-
sprochen. Wenn nun heute in Rom eine zentral-

italienische Mundart herrscht, so hat man es hier mit

einer .ähnlichen sekundären GrenzVerschiebung zu

tun, wie man sie seit langen Jahren auch für das

französische Sprachgebiet beobachtet hat. Die Stellung,

die dort die einst provenzalischen, seit dem 13. Jahr-

hundert aber sprachlich nach dem französischen Norden

gravitierende a Gebiete des Aunis und der Sain-
tonge' einnehmen, wird in Zentralitalien durch die

Stadt Rom und Südumbrien verkörpert. Die Sprach-

grenze zwischen Zentral- und Süditalienisch verlief einst

nördlich von Rom und Rieti mitten durch umbrisches

Gebiet.

Es ist hier nicht der Ort, auf Einzelpunkte ein-

zugehen, doch sei wenigstens zu einigen Punkten

Stellung genommen: S. 29 rauh ,Krähe' kann nicht

gracidus widerspiegeln, da der Fall des intervokalen -Ä"-

unerklärhch wäre : es ist vielmehr lat. graidus [= -/.oXeo.;

in Glossen, vgl. Corp. gloss. lat. II, 35. 52], das auch

sonst in TJnteritalien fortlebt 2. — S. 39. In tiVa

(< teguJa) ,Steindeckel- ist -F- nicht die Entwicklung

eines intervokalen -?-, sondern das Resultat von- gl- : es

gehört also zu § 128. — S. 44- Etymologisch unklar

ist das interessante lontn .Pfütze'. Es ohne weiteres

zu hitum zu stellen, verbieten lautliche Schwierig-

keiten. Die Sippe ist weit verbreitet: Castro dei

Volsei lontr3 .schlammiger W^assergraben', Schweine-

pfuhl' (Vignoli), Volturino londra (m.) ,Wassergraben'

(Melillo), irp. lontro (m.) ,Pfütze' (Nittoli), Lucca

lonira ,Schmutzfleck' (Et. Wb. 5189), kalabr. lintrune,

hmirime ,schmutziger Mensch'. Letzteres bringt Meyer-

Lübke (No. 4976) mit mhd. lendern .schlendern' zu-

sammen, das, wie mir scheinen will, sich aber höchstens

sekundär eingemischt hat. — S. 54. frc'urlj ,Hirten-

pfeife' hat nichts mit flauhi zu tun, sondern setzt

ein *flagulmn voraus , das wohl desselben Stammes

ist wie *fabeolnm (afranz. fhijoh avenez. fiahiolo)

1 Wahrscheinlich aber hat in Frankreich, wie uns

Wort- und Sachgeschichte vermuten lassen, die südliche

Sprache einst bis ins Mündungsgebiet der Loire gereicht.
•: Vgl. Meyer-Lübke, Et. Wb. No. 3850.
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, Flöte'. Das Wort findet sich auch sonst im Süden:
irp. friiuhi ,Flöte' (Nittoli), otr. griech. fmulo, kalabr.

(Lougobuco, Bocchigliero, Rossano usw.) frägiihi, (Cru-

coli) frärulu ,Hirtenfiöte'.

Berlin. Gerhard ßohlfs.

W. Meyer-Lübke, La evoluciön de la „c" latina
delante de „e" e ,,i" en la Peni'nsula iberica. De la

„Kevista de filologia espafiola", tomo VIII, 1921. p. Üh—2.51.

Unter den Fragen, die die Lautlehre des aus-

gehenden Lateins betreffen, hat die nach dem Zeit-

punkte des Wandels der Aussprache des c vor e und i

stets die Forscher besonders angezogen. Meyer-Lübke
sucht ihr, soweit die iberische Halbinsel in Betracht

kommt, von einer neuen Seite beizukommen. Seine

Abhandlung endet freilich mit einer ganzen Reihe un-

gelöster Fragen (die allerdings zum Teil über das

romanische Gebiet hinausgreifen) und läuft schliesslich

in die etwas melancholische Aufforderung aus, jeder

möge daraus für sich nehmen, was für ihn beweisende

Kraft habe.

Ich muss leider sagen, dass von dem, was Meyer-

Lübke anführt , nur weniges zwingende beweisende

Kraft hat. Schon wenn er aus südsard. öerhai, aus

rum. nici, ciur, aus port. Chit/äo schliessen wül, auf

diesen Gebieten sei die Palatalisierung verhältnismässig

spät eingetreten, so wird man die Möglichkeit, ja selbst

die Wahrscheinlichkeit dieser Folgerung zugeben : aber

man darf doch sagen, dass sich auch ein zweiter Weg
bietet: Es könnte sich die Veränderung des k durch

den folgenden pal. Vokal ein zweites Mal vollzogen

haben. Nichts hindert in der Tat, soviel ich sehe,

anzunehmen, dass beispielsweise lat. cena im Rum.
längst zu cinä (mit d) geworden sei, als neque sein u,

cribrum sein r verlor, so dass die so entstandenen

*neke, *kibru durch einen zweiten Akt der Palatali-

sierung den Wandel des k zu ö abermals durchgemacht
hätten. Das frz. ecliine ist ja ein Beweis für die Zu-
lässigkeit einer solchen Annahme, wenn hier auch die

Wirkung des Vorderzungenvokals auf das germ. k
etwas anders war als auf das c des lat. Sprachgutes.

Und zeigen sich nicht in nfrz. Mundarten Ansätze ki

aus qui zu palatalisieren ? Und gehört nicht überhaupt

die Beeinflussung velarer Kons, durch pal. Vokale zu

den häufigsten Erscheinungen in allen Sprachen?

Auch was M.-L. für die Entwicklung des c (so

schreibe ich kurz für c vor e und i) im Spanischen
anführt, hat mich nicht überzeugt. M.-L. geht von der

Umschrift span. Wörter im Mozarabischen aus und
stellt zunächst fest , dass dem span. c im Mozarab.

regelmässig -r entsi^richt ; die wenigen Ausnahmen
werden von M.-L., soweit sie überhaupt erklärbar sind,

gedeutet und können hier ausser Betracht bleiben.

Was für einen Laut stellt nun jenes - dar? M.-L.

umschreibt es mit z ; ich kann nicht umhin, darin ein

Versehen des Druckers (oder des Uebersetzers ?) zu

erblicken. Die Aussprache des - als z (d. h. franz. j)

findet sich ja im Arab. heute auf recht weitem Gebiete

(Brockelmann. Grundr. I, S. 123), kann aber für die

Zeit, die für die engeren Beziehungen zwischen Span,

und Arab. in Betracht kommt, kaum angenommen
werden. Auch spricht dagegen, dass Pedro von AlcaLä

arab. - durch ch wiedergibt. Meyer-Lübke meint also

doch wohl g (d. h. dz); das ist auch aus S. 247 er-

sichtlich, wo der sard. Laut , den Wagner durch gg
wiedergibt, bei M.-L. als zz erscheint. Was folgt nun
aus dieser Umschrift für die Aussprache des c im
SiJan.? M.-L. schliesst, zweifellos richtig, dass zwischen
der lat. Aussprache kentum und der neuspan. ciento

(d. h. Jiiento) notwendigerweise entweder (. oder ts

gelegen haben müsse. Er fälu-t dann fort (S. 244):

„ts wäre in arab. Schrift durch — wiedergegeben
worden", und folgert weiter: da die Aussprache ts

(nach ihm) ausgeschlossen sei, so gebe ^ ein c wieder,

freilich unvollkommen, aber da das Arab. eben kein ö

kenne, sei das Zeichen des nächstverwandten Lautes (g)
gewählt worden. Gegen diese Schlussfolgerungen M.-L.

s

wäre ja wohl nichts einzuwenden, wenn eben der

Vordersatz erwiesen wäre. Aber wer sagt denn, dass

der Laut ts im Arab. durch — hätte wiedergegeben
werden müssen? Alle arab. Grammatiker stimmen

darin überein , dass dem — der Laut des engl, th,

also auch ungefähr der des neuspan. c zukomme ; da
aber das Altspan, diesen Laut, wie allgemein ange-

nommen wü'd, noch nicht kannte, so hatten die Moz-
araber keine Veranlassung, den Anlaut von ciento etwa

durch ihr — zu umschreiben.

Wissen wii- aber überhaupt . wie das altspan. ts

den Arabern geklungen hat? Man vergegenwärtige

sich , dass gerade in der Wiedergabe der Zischlaute

zwischen Span, und Arab. allerlei Seltsamkeiten vor-

kommen. Das arab. ^- scheint dem gewöhnlichen
europäischen (und spanischen) s durchaus gleich zu

klingen, und doch gaben es die Spanier durch 9 wieder;

umgekehrt erscheint für das span. s nicht, wie wu- er-

warten würden, arab. _- , sondern ^-i. Es liegen hier

also artikulatorische oder akustische Verhältnisse vor,

die wir nicht genau zu beurteilen vermögen, die uns
aber jedenfalls warnen müssen, aus der Umschrift des

einen Volkes auf die Aussprache des anderen zu

schliessen. Wenn man das eben Angeführte erwägt,

so wird sich für das Verhältnis zwischen dem span. 9

und dem arab. t eine andere Erklärung natürlicher

bieten : Wie den Arabern und den Mozarabern span. s

und dessen stimmhafte Entsprechung gleich ihrem ~

klangen, so hörten sie auch die kombinierten span.

Laute ts und dz als ^ (d. h. d2 , denn das arab. ~

war vermutlich Affrikata, s. Brockelmann, Grundr. I,

S. 11 und Anm. 1). Dass sie dabei den stimmlosen
und den stimmhaften Laut zusammenwarfen, ist nicht

auffälliger, als dass die Araber auch das p fremder

Wörter durch ihr - (b) wiedergaben. Den Arabern
fehlt eben bei s der entsprechende .stimmhafte, bei g
und b der entsprechende stimmlose Laut; es geht ihnen

daher auch bei fremden Wörtern das Gefühl des Unter-

schiedes gänzlich ab. Haben sie doch manchmal ver-

sucht, durch diakritische Zeichen eine Unterscheidung

einzuführen, so beweist das entweder, dass sie in

längerem Verkehr mit Fremden doch den Unterschied

erfassen lernten, oder es handelt sich, wie es mir bei

den Aljamiados wahrscheinlich dünkt, um Einfluss der

fremden Schriftgewohnheiten. Ich weiss wohl , dass

z. B. im Poema de yu9uf span. (,• durch , span. z

durch ' wiedergegeben wird ; aber das mag auf eine

fortgeschrittenere Stufe der span. Aussprache deuten
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oder vielleicht auf schriftliche Tradition zurückgehen,

die ja auch sonst in diesem Denkmal hervortritt.

Mit dieser meiner Annahme erklärt sich, dass

arab. - sowohl den Laut des span. 9 z (d. h. ts

und dz) wiedergibt als auch die übrigen Lautwerte,

die Meyer-Lübke S. 240 ff. aufzählt (mit Ausnahme

der von ihm unter 5) angeführten Fälle, in denen -

einem lat. st entspricht; diese Fälle sind aber auch

für M.-L. dunkel). Unregelmässigkeiten in einigen

Wörtern, besonders Ortsnamen, erklären sich dadurch,

dass diese Wörter mehrfach hin und her gewandert

sind und örtlich und zeitlich verschiedene Stufen der

Lautentwicklung darstellen. Pacem (Juliam) war im

,

romanischen Munde zu *pa(lz(e) geworden und wurde

von den Arabern als häga aufgefasst, das durch Imala

zu hega wurde, daher port. Beija. Ilicem, rom. *eldze

wurde arab. eldie, vielleicht eldz, daraus kat. Elche.

Castellonem, pastinaca sind ins Arabische eingedrungen

(wohl schon mit Synkope des Mittelvokals und dadurch

verursachtem Ausfall des t) und mit der Aussprache

des s als y (z) wieder zurückgewandert: Cazlona,

himaga; die arab. Form bastinäqa ist eine spätere

Entlehnung aus dem Gelehrtenlatein. Caesaraugusta

ist von den Arabern zu einer Zeit übernommen worden,

als diese das lateinische (romanische) s noch ihrem _,

gleichstellten, gehört also wohl einer älteren Schicht

an (oder stammt aus einer Mundart, die das s anders

sprach) •, es wanderte aber dann zu den Spaniern

zurück, als diese das arab. j~ als i,- hörten , daher

CJaragoga; hierund in Basti JBa^a, must'arab nwgarabe
wurde die Verbindung yt (d. h. tst) durch Dissimilation

zu ts (geschrieben 9), genau wie acceptorem über agtor

zu aror wurde (so schon Ford, The Old Span.

Sibilants, S. 75). Meyer-Lübke führt auch Badajoz
in diesem Zusammenhang an ; es gehört sicher nicht

hierher. Die Zusammenstellung mit Fax Augusta, das

nur einmal (Strabo III 2, 13) vorkommt und von dem
es gar nicht sicher ist, ob es sich auf Badajoz bezieht,

hängt ganz in der Luft; die arab. Form bataljus, auch

bataljus spricht ganz dagegen. — Nebenbei bemerkt

gehören alle diese Wörter streng genommen nicht in

den Zusammenhang der Untersuchung Meyer-Lübkes,

weil ja darin kein arab. vorliegt.

Ich kann mich also der Ansicht M.-L.s, dass

wenigstens in Südspanien einst lat. c als c gesprochen

worden sei, nicht anschliessen, daher auch nicht seiner

Annahme, dass auch in Spanien wie anderwärts p ur-

sprünglich in den Grenzgebieten zwischen ö und ts

entstanden sei. Der ja allerdings sehr auffällige Wandel
von ts zu \) in Spanien ist für uns ebenso rätselhaft

wie der von idg. t zu germ.
f».

Ein paar Kleinigkeiten möchte ich noch anmerken-

S. 240 sucht M.-L. nosarex (d. h. nogares) auf recht

gezwungene Art zu erklären. Ich glaube, es liegt ein-

fach span. nogaJ, nogar zugrunde. M.-L. meint zwar,

dies hätte nokares geben müssen; aber auch g ist ja

ein dem Arab. fremder Laut und kann nur durch Laut-

substitution wiedergegeben werden. Die Aljamiados

geben span. g durch > wieder. Aber anderseits sieht

man doch, dass Tagus zu Tajo geworden ist, wie

M.-L. selbst anführt (S. 243). Es scheint also, dass

man doch auch bei nogares mit der Möglichkeit rechnen

darf, dass der fremde Laut verschieden aufgefasst

worden sei. Den Vergleich mit Pacem verstehe ich

übrigens nicht; oder meint M.-L., Pacem sei zunächst

zu *Pagem geworden, und das noch velare g sei be-

handelt worden wie in Tagus ? Das wäre aber doch

eine gar zu unwahrscheinliche Chronologie. — S. 244

nimmt M.-L. an, tj sei im Gegensatz zu cj im Span,

zu 9 geworden. Das dürfte doch wohl ein Versehen

sein? Die als Beweis angeführten Foi'men for(;a (soll

wohl fuerra heissen), mam^ana, caprana (prov. Lehn-

wort?) besagen gar nichts, weil sie tj nach Kons, auf-

weisen. Vgl. mein Altspan. Elementarb. ^, § 69. —
S. 246 wird in der Anmerkung behauptet, altengl.

fafher habe stimmloses jj gehabt; auch das ist ein

Versehen : das Altengl. hat in diesem Worte d ; das th

von father, das übrigens spät auftritt , war immer

stimmhaft.

Graz. Adolf Zauner.

Zeitschriften u. ä.

Archiv für das Studium der neueren Spraclien und
Literaturen 145, 1. u. 2. Heft: J. E. Wackerneil,
Georg Töchterle, ein Pustertaler Bauerndiohter. — R.
P r i 6 b s c h , Ein neues Bruchstück der Virginal. — Thomas
Lupset, „Treatyse, teachynge the waye of dyenge well".

Neudruck mit Einleitung aus dem Nachlass von Kurt
Schröder herausgegeben von Elisabeth W o 1 f f h a r d t. —
Georg Kartzke, Der amerikanische Roman. — Max
Förster, Sprachmelodie -üurven aus dem 18. .Jahr-

hundert. — A. Götze, Die Chronologie der Briefe der

Frau von Stael. .5. - W. Mulertt, Die lyrischen

Monologe in den Dramen Pierre Corneilles und seiner

Zeitgenossen, in. — F. Liebermann, Dovers Klippe
in Shakespeares Lear. — Ders., Maria Verkündung als

Jahresbeginn in England. — Ders., Theseus' Herzogs-
titel bei Chaucer. — A. Risop, Pluto oder Plutos in

Inferno 7, 1? — Jos. Bruch, Fr. e'tuve „Badestube" und
ecroit „Schraubenmutter". — 0. Schultz-G ora, Prov.
nei „Weigerung", „Widerspruch". — Ders., Vestcr im
Provenzalischen ? — Ders., Zu prov. lo cor al talo. —
R. Riegler, Romagn. starlaca „Peldlerohe". — Be-
sprechungen: K. V. Amira, Die germanischen Todes-

strafen; Untersuchungen zur Rechts- und Religions-

geschichte. — Hans Ehlers, Farbige Worte im Eng-
land der Kriegszeit; ein Beitrag zur Entwicklungs-
geschichte von Schlagwörtern, Modewörtern, geflügelten

Worten und ähnlichen (F. Liebermann). — Neue eng-

lische Unterrichtswerke im Lichte der fortschreitenden

Wissenschaft (.Alfred Ehrentreich). — W. Meyer-Lübke,
Historische Grammatik der französischen Sprache, 2 : Wort-
bildungslehre (0. Schultz-Gora). — 0. Schultz-Gora,
Prov. Studien (A. Pillet). — Mathilde Eberle, Die
Bacqueville-Legende. Quellen- und Stoffgesohiohte (W.
Suchier). — Giovanna Chroust, Saggi di letteratura

italiana moderna (B. Wiese). — Dantes Paradies. Deutsch
von L. Zuckermandel (B. Wiese). — A. Farinelli,
Viajes por Espafia y Portugal desde la edad media hasta

el siglo XX (M. L. "Wagner). — R. Menendez Pidal,
Manual de gramätica histörica espaüola (F. Krüger). —
Jorgu Jordan, Diftongarea lui e ^i o accentuati in

pozitiile ä, e (M. Friedwagner). — C. Francillon,
Franz. Uebungsbuch (E. Pariselle). — E. Otto, Franz.

Konversationslesebuch für Schul- und Selbstunterricht

(E. Pariselle). — Hugo-Schuchardt-Brevier. Ein Vade-

mekum der allgemeinen Sprachwissenschaft (E. Lerchl. —
Fr. Strohmeyer, Franz. Grammatik auf sprach-

historisch-psychdlogischer Grundlage (Alfred Schulze). —
Kurze Anzeigen: 0. Meyer, Die Kaiser-Wilhelm-Uni-

versität Strassburg. ihre Entstehung und Entwicklung
(A. Brandl). — W. Dilthey, Einleitung in die Geistes-

wissenschaften: Versuch einer Grundlegung für das

Studium der Gesellschaft und der Geschichte. — H.
Gerd au. Der Kampf ums Dasein im Leben der Sprache.

Ein sprachbiologischer Versuch zur Lösung des Laut-

wandelproblems auf Darwinistischer Grundlage. — J.
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Schrijnen, Einführung in das Studium der indo-

germanisclien Sprachwissenschaft mit bes. Berücksichti-

gung der klass. und germanischen Sprachen. Uebers.

von \V. Fischer. — E. H. F. Beck, Die Impersonalien

in sprachpsychologisoher, logisclier und linguistischer

Hinsicht.
—

' W. Suchier, Der Schwank von der vier-

mal getöteten Leiclie in der Literatur des Abend- und
Morgenlandes. — E. Tröltsch, Der Berg der Läuterung.
Zur Erinnerung an den ßüOjährigen Todestag Dantes. —
Ladislaus von B u d a y , Ungarn nach dem Friedens-

schluss. — A. Liebers, Westermauns Weltatlas. —
E. Richter, Lautbildungslehre. — A. v. Mailly, Sagen
aus Frianl und den Julischen Alpen. — S. Feist, Ein-

führung in das Gotische. — Golther, Der Nibelunge
not in Auswahl und mhd. Spraclilehre mit kurzem Wörter-
buch. 6. A. — Eliz. F. Johnson, Weckherlin's Eclogues

of the seasons. — Joachim Rachel, Zwei satirische

Gedichte. Der Freund und der Poet. Nach den Kopen-
hagener Hss. herausgegeben von Axel Lindquist. — H.

Brandt, Goethes Faust auf der Kgl. Sächsischen Hof-
bühne zu Dresden. Ein Beitrag zur Theaterwissenschaft

(F. Behrend). — K. B a p p , Aus Goethes griechischer

Gedankenwelt. — Fr. Bruns, Modern thought in German
lyric poets from Goethe to Dehmel (F. Behrend).
— J. Petersen, Kleists dramatische Kunst. — M.
Enzinger, Das deutsche Schicksalsdrama. — W. A.

Behrendsohn, Grundformen volkstümlicher Erzählungs-
kunst in den Kinder- und Hexenmärohen der Brüder
Grimm. — H. Schneider, Uhland. — B. A. Uhlen-
dorf, Charles Sealsfield. Ethnic elements and national

Problems in bis works. — Fr. Behrend, Der Tunnel
über der Spree. 1. Kinder- und Flegeljahre lb27— 1840. —
G. Keller, Werke, in 10 Teilen hrsg. Von M. Zollin ger
in Verb, mit H. Amelang und K. Polheim. — K. F.

Leppa, Kornsegen. — Essays and studies by members
of the English Association, vol. VIII, collected by G. C.

Moore Smith. — Samuel Moore, Historical outlines

of English phonetics and Middle English Grammar for

courses in Chauoer, ME. and the history of the English

language. — Samuel Moore and Thomas A. Knots,
The elements of Cid English. — E. Glogauer, Die
Bedeutuugsübergänge der Konjunktionen in der ags.

Dichtersprache. — Genesis A, Translated from the Old
English by L. Mason. — H. Bradley, On the text

of Abbo of Fleury's Quaestiones grammaticales. —
Albert Hermann, Mittelalterlicher englisch-französischer

Jargon. — 0. F. Emerson, Grendel's motive in attacking

Heorot. — Hob. Menner, Sir Gawain and the green
knight and the West Midland. — J. Leslie Hotson,
The „Tale of Melibeus" and John of Gaunt. — B. Lilje-
gren, Tjurlöpning och tjurhetsning, ett drag ur flydda

tiders sportliv i England(F. Liebermann). — P. Meissner,
Der Bauer in der englischen Literatur. — E. N. Adams,
Üld English scholarship in England from 1.566—1800. —
Shakespeare, König Heinrich IV. Auf Grund der

Uebertragung A. W. Schlegels bearbeitet von Fritz

Jung. — E. E. StoU, Othello: an historical and com-
parative study. — Shakespeare, The Tempest, ed. by
G. H. Cowling. — A. W. Ward, Shakespeare and the

makers of Virginia. — Martin Luserke, Shakespeare-
Aufführungen als Bewegungsspiele (A. Brandl). -- Ben
Jonson, Every man in bis humor, ed. with introduction,

uotes, and glossary by H. L. Carter. — The tragedy
of Sir John van Olden Barnavelt. Anonymous Eliza-

bethan play ed. from the manuscript with introduction

and notes by Wilhelmina Frijlinck. — John Mars ton,
Antonio and Melida, Antonio's revenge, 1602. — J.

Milton, Of reformation touching church-discipline in

England, ed. with introduction, notes, and glossary by
W. T. Haale. — Caroline Goad, Horace in the English
literature of the 18"^ Century. — Man de villes Bienen-
fabel, hrsg. von Otto BobeVtag. — J. B outen, Mary
WoUstonecraft and the beginnings of female emanoipa-
tion in France and England. — F. Brie, Englisches
Lesebuch. — M. T. Barstow, Wordsworth's theory of

Eoetic diction, a study of the historical and personal
ackground of the lyrical ballads. — E. de Selincourt,

Keats. — Hugo Stru ve, John Wilson (Christopher North)
als Kritiker. — B. Fehr, England im Zeitalter des

Indiviaualismus, 1880— 1880. Gesellschaft, Weltanschauung
und Schrifttum in ihren Wechselwirkungen. — Civilisation

in the United States, an inquiry by thirty Americans,
ed. by Harold E. Stearns. — A. E. Grantham, The
wisdom of Akhnaton. — J. van der Laan, An enquiry
on a psychological basis into the use of the progressive
form in Late Modern English. — G. Wen dt, Grammatik
des heutigen Englisch , nach der „Syntax des heutigen
Englisch" wesentlich gekürzt. — M. ß'ogholm, Engelsk
betydningslere. — R. Dinkler, A. Mittelbach, Th.
Zeiger, Englisches Uebungsbuch für Fortgeschrittene.—
E. Kruisinga, English accidence and syntax. — K.
Lincke, Lehrbuch der englischen Sprache für höhere
Lehranstalten. — L. Hamilton, Kanada.

Die Neueren Sprachen XXXI, 1. Januar'März 1923:

Inlialt: H. Klinghardt, Sprechmelodie und Sprech-
takt. — Bernhard Fehr, P.sychologische Typen in der
Literaturgeschichte. — Walther Fi s ch er , Üeber einige

Beziehungen der Literaturgeschichte der Vereinigten
Staaten zur amerikanischen Kulturgeschichte. — Giovanni
Vittorio Amoretti, Profili di scrittori italiani con-
temporanei. — HeinrichW e n g 1 e r , Das Arbeitsprogramm
des neusprachlichen Hochschullektors.— Gerhard Rohlf s,

Sprachgeist und Zeitcharakter. — Eugen Lerch, Neue
deutsche Stendlial-Ausgaben. — Fr. Tinius, Zu Pedro
de Mugicas 25jährigem Dozentenjubiläum. — Anzeiger;
Hans Rieh er t. Die Ober- und Aufbauschule. — R.
P a p p r i t z , Frankreich und die Franzosen im neun-
zehnten Jahrhundert (Walther Küchler).— Jos. Schrijnen,
Einführung in das Studium der indogermanieohen Sprach-
wissenschaft (Ernst Fraenkel). — Walther Hof staetter,
Forderungen und Wege für den neuen Deutsohunter-
unterricht. — M. J. Wolf f , Goethe (A. Ohlmer). — Rudolf
Fischer, Quellen zu Romeo und Julia (Max J. Wolff). —
A. C. Dunst an. Englische Phonetik mit Lesestücken. —
Philipp Aronstein, John Donne als Dichter. — Alfred
S teini tzer, Shakespeares Königsdramen (Karlßrunner).
— Englische Lehr- und Hilfsbüoher. — Karl Brunuer,
Die Dialektliteratur von Lancashire (Fritz Karpf). — Leon
Kellner, Die Englische Literatur der Neuesten Zeit
von Dickens bis Shaw (Walther Fischer). — Französische
Unterrichtswerke.— Ph. P 1 a 1 1 n e r, Ausführliche Gram-
matik der französischen Sprache (Albert Streuber). —
Mario Fubini, A. De Vigny (Giovanni Vittorio Amo-
retti). — Adolf Zaun er. Altspanisches Elementarbuch
(Elise Richter). — Neuere Lektüre für den spanischen
Unterricht (Alfred Günther). — Carlo Voss 1er, Lettera-
tura italiana contemporanea (Wolfgang Martini). — Carlo
Battisti, Studi di storia linguistica e nazionale del

Trentino (Leo Syitzer).

Neuphilologische Mitteilungen XXIV, 1923, 1/4: Alexander
Haggerty Krappe, The Origin of the Geste Rainouart.
Job. Vising, Perfektum und Imperfektum in den ro-

manischen Sprachen. — 0. J. TaUgren, Manuscrit
gascon trouve en Finlande. — Ders., La cartographie
linguistique et le diocese de Bazas. — Besprechungen

:

Hermann Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, 5. A.;

Jos. Schrijnen, Einführung in das Studium der indo-

germanischen. Sprachwissenschaft, übersetzt von W.
Fischer (J. N. Reuter). — Walter Suchier, Der
Schwank von der viermal getöteten Leiche (A. Wallen-
sköld). — Lor. Morsbach, Der W^eg zu Shakespeare
und das Hamletdrama (U. Lindelöf). — Marguerite
Zweifel, Untersuchung über die Bedeutungsentwick-
lung von Langobardus — Lombardus (A. Walleusköld). —
Ezio Levi, Studi sulle opere di Maria di F'rancia (A.

Wallensköld). — La Vie de Saint Thomas le Martyr par
Guernes de Pont-Sainte-Maxence, p. p. E. Walberg
(A. Wallensköld). — Dimitri S c h e 1 u d k o , Mistrals

„Nerto" (A. Wallensköld). — Ezio Levi, Piccarda e

Gentucca(Tyyni Haapanen— Talgren).— LudwigPf andl.
Itinerarium' "Hispanicum Hieronymi Monetarii (0. J.

Tallgren). — Ernst Zahn, Helden des Alltags, heraus-

gegeben von Walter 0. Streng (E. Hagfors). — Helmut
Hatzfeld, Einführung in die Interpretation englischer

Texte (U. Lindelöf). — Friedrich Brie, Englisches Lese-
buch (U. Lindelöf).

Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft
und Qeistesgeschichte I, 2: Cari Neu mann. Zum
Tode von Ernst Tröltsch. — Georg Misch, Die Auto-
biographie der französischen Aristokratie des 17. Jahr-

hunderts. — Ludwig Wolff, Ueber den Stil der alt-
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germanischen Poesie. — Helmxit Hatzfeld, Dante und
[

Tasso als religiöse Epiker. — Herbert Cysarz, Vom
!

Geist des deutschen Literatur-Barock. — JuliusPetersen, 1

Gosthes Mondlied. — Melitta Gerhard, Goethes Er-
leben der französischen Revolution im Spiegel der „Natür-
lichen Tochter". — Erich Jenisch, Goetlie und das

,

ferne Asien.

Jahresbericht der Oesterreichischen Gesellschaft für
exper. Phonetik I: Seh mi dt, Was erwartet die Sprach-
wissenschaft von der Experimentalphonetik? — Exner,
Ueber phonetische Untersuchungsmethoden. — II: Luick,
Ueber die Rutzsohen Stimmtyi^en und die Sieverschen
Stimmeinstellungsfiguren. — R e t h i , Der Luftverbrauch
beim Singen.— Hestermann, Esperimentalphonetische
Resultate und das Transkriptionsproblem. — Tenner.
Klangfarbenbewegung. Beiträge zur Lösung des Problems
der Sprachmelodie. — Fröscheis. Ueber die Akzente
der deutschen Sprache. — III: Rethi, Untersuchungen
über die Nasenresonanz und die Schallleitung im Kopfe
und im Halse. — Pollak, A. Noreens Phonetik. —
Jagic, Anatomie und Physiologie des Zwerchfells. —
Rethi. Die Bedeutung des Zwerchfells für Sprache und
Gesang. — Fröscheis, Ueber die funktionelle Patho-
logie des Zwerchfells. — Rethi, Die Beziehungen
zwischen der Weite der Nasenhöhlen und der Resonanz. —
IV: Pöch, Technik und Wert des Sammeins von Sprach-
proben mit dem Phonographen .— v. Ettmayer, Prin-
zipielle Fragen in der Phonetik. — Fröscheis, Einige
phonetische Beobachtungen an einem sprechenden Hunde.
— Ders., Einiges über die Sprachentwicklung des
Kindes. — Husing, Die Lautlehre toter Sprachen. —
V/Vl: Haböck, Die Eunuchenstimme und ihre künst-
lerische Verwendung. — V. Hovarka, Die Sprache und
ihre Störungen bei schwachsinnigen Kindern. — Pfalz,
Zur Phonetik verklungener Sprachen. — Fröscheis,
Ueber kindliche Sprachstörungen. — Rethi, Experi-
mentelle Untersuchungen über die Stimmregister. —
Pollak, Lieber Verwertung phonographischer Wellen zu
Akzentstudien. — Hajek, Ueber Sprechraasohinen und
Sprechmaschinentechnik. — Czermak, Ueber phone-
tische Beobachtungen im Kordufän-Nubischen.

Neophilologus VIU, H: K. Sneyders de Vogel, Le
„Poema de Fernan Gomjalez" et la „Crönica General". —
O. Behaghel, Humor und Spieltrieb in der deutschen
Sprache. — J. H. Schölte, Kleur en Klank bij Philipp
von Zesen. — W. Heldt, A chronological and critical

review of the appreciation and condemnation of the
Comic dramatistsof theRestoration and Orange periodsIII.

O. B. Schlutter, OE. „Pillsäpe" „soap for removing
harr". — Ders., Is there any evidence for OE. „Wear-
gincel" „butcher-bird"? — J. van Ijzeren, Theo-
phrastus en de Nieuwe Comedie. — J. J. Salverda
de Grave, Anc. fran?.. Godel. — Besprechungen: A.
Kluyver, Friedrich Schurr, Sprachwissenschaft und
Zeitgeist. — K. R. G alias, Ivan Pauli, Contribution a
l'etude du vocabulaire d'Alphonse Daudet. — K. Sneyders
de Vogel, F. Arnaud et G. Morin, Le langage de la

vallee de Barcelonnette. — R. C. Boer Axel Kock,
Svensk LJudhistoria. — H. de Groot, L. Morsbach,
Der Weg zu Shakespeare und das Hamlet-Drama. Eine
Umkehr. — A. E. H. Swaen, Frank Kidson, The
Beggar's Opera. Its Predecessors and Successors. —
Selhstanzeigen : H. Sparnaay, Verschmelzung legenda-
rischer und weltlicher Motive in der Poesie des Mittel-
alters. — Leon Polak, Untersuchungen über die Sage
vom Burgundenuntergang. — J. H. Schölte, Christoffel

von Grimmeishausen, Trutz Simplex oder Ausführliche
und wunder-seltsame Lebensbeschreibung der Ertzbe-
trügerin und Landstörtzerin Courasche. — Fr. Koss-
mann. Nederlandsch Versrythme. De versbouwtheoi'ieen
in Nederland en de rythmische grondslag van het Neder-
landsche vers. — Kurze Anzeigen : H. J. Pos, Zur
Logik der Sprachwissenschaft. — J. F. Clark. Lexico-
logical evolution and conceptual progress. — Chateau-
briand, Les Natchez, Livres I et II, Contribution ä
l'etude des sources de Chateaubriand, par Gilbert

Chinard. — Zeitschriften.

Leuvensche Bijdragen. Tijdschrift voor Moderne Philo-
logie XIV, 4. Bijblad: J. Gessler, Aars en Maars. —
Besprechungen: A. J. Carnoy, über H. H. Bender,

The home of the Indo-Europeans. — F. Baur, über

K. Sneyders de Vogel, Enige opmerkingen over de

kennis cler Oudheid in de middeleeuwen. — F. B., über

G. J. Hoogewerff, Joannes Stalpart van der Wielen.

Zijn leven en keur uit zijn lyrische gedichten. — F. B.,

J. J. Thompson, Religieuze Poezie. — F. B., über

E. Rijpma, Beknopte geschiedenis der Nederlandsche
letteren. — F. B., über E. Rijpma, Bloemlezing uit de
Nederlandsche letteren. — L: Grootaers, über A.

Bert rang, Grammatik der Areler Mundart.

De Nieuwe Taalgids XVI, 4: K. Kooiman, Erasmus en

de volkstaal. — Ph. J. Simons; Keuniskritiese be-

schouwingen. II. Historie. — J. Koopmans, W. van
Harens Friso. — W. de Vries, Eii<Vr) zonder duide-

lijke beteekenis. — C. B. van Haeringen, De taal-

beschouwing van Jespersen. — .5: J. J. Salverda
de Grave, Taal en Gedachte. — Ph. .J. Simons,
Kenniskritiese beschouwingen IV^. Kausaliteit. — E.

J ongejan, Fonetische Sprokkelingen. — XVI, 6: C. G. N.
De 'V ooys, Achttiende-eeuwse spraakkunstbe.schouwing.
— .1. F~. M. Sterck, Een rijmbrief van Coornhert
(1.522—1922). — F. van Dyk, Staringvaria. — Ph. J.

Simons, Simplisties dualisme.

Tijdschrift voor Taal en Letteren X, 6: G. Roven,
Intermutatie e : o in het Indogermaansch. I. — Ij. H.
Knippenberg, Frederik van Eeden. — G. Knuvelder,
Kees Meckel's Tooneelwerk. I.

De Handelscorrespondent. Maandblad voor de Duitsche,

Engeische, Fransche en Spaansche Handelstaal. Ai-

deeling Duitsch. 19, 2. Febr. 1923: Leo Jordan, Studien

zur Handelssprachgeschichte. — 19, 3. Maart 1923: Alfred

Schirmer, Handelssprache. Betrachtungen. Scherz und
Spott in der Kaufmannsspraohl. — Hans Strigl,
,,Rechnen". — Leo Jordan, Studien zur Handelssprach-
geschichte: Detail, Detaillist, Detaillieren. — Alfred

Götze, Reklame in alter Zeit. — 19, 4. April 1923:

Alfred Schirmer, Handelssprachliche Betrachtungen.
Bankerott, Konkurs und verwandte Ausdrücke. — Hans
Strigl, Rede ursprünglich „Rechnung". — L.Jordan,
Handelslehrling und Gehilfe.

Modern Language Notes XXXVIII, 4. April 1923: E. H.
Zeydel, A Criticism of the German Language and
Literature by a German of the Eighteenth Century. —
G. Chinard, Jefferson and Ossian. — G. L. vanRoos-
broeck. An unknosvn Letter of Voltaire about J. J.

Rousseau. — W. E. Alderman, The Stvle of Shaftes-

burj-. — S. L Rypins, The Old English „Epistola

Alexandri ad Ari-stotelem". — E. Partridge, Inter-

relationships in Blake's Songs. — Reviews: Ramön
Menendez Pidal, Documentos linguisticos de Espana.

I: Reino de Castilla (C. C. Marden). — Jena Hankiss,
Philippe Nericault Destouches. L'Homme e l'oeuvre

(H. C. Lancaster). — Heinrich Lessmann, Der deutsche

Volksmund im Lichte der Sage (A. H. Krappe). — John
Masefield, Esther and Berenice (M. Clavel). — Corre-

spondence: Esther C. Dünn, Notes on Wordsworth. —
R. H. Fife, Concerning German Bibliographioal Publi-

cations. — T. T. Stenberg, A Word on the Sources

of „The Charge of the Light Brigade". — Eva M.
Campbell, On the Title „Cur Mutual Friend". — B. M.
Woodbridge, The Genesis of Maupassant's „La Main".
— A. R. Benham. Notes on Plavs. — W. C. Curry,
The Bottom of Hell. —Brief Mention: F. Holthausen,
An Enterlude of Welth and Helth. — Chr. Morley,
Modern Essays. — May Yates, George Gissing: An
Appreciation. — XXXVIIL 5. May 1923 : G. R. Ha vens,
The Theory of „Natural Goodness" in Rousseau's „Con-

fessions". — 0. F. Emerson, Notes on Old English. —
F. Kluge, .\lte und neue Wortgeschichten. H. — E. S.

Allen, Chesterfield's Objection to Laughter. — .7. E.

Gillet. The Sources of Izquierdo's „Lucero de nuestra

salvacion". — H. C. Lancaster, A Poem of Jean
Rotrou addressed to Le Royer de Prade, — Reviews:

Albert Wesselski, Die Legende um Dante (T. F.

Crane). — J. P. Wickersham Crawford, Spanish

Drama before Lope de Vega (S. G. Morley). — Levin L.

Schücking, Character-Problems in Shakespeare's Plays

(J. W. Tupper). — W. de Lerber, L'Influence de

Clement Marot au XVIL^ et au XVllI'' sifecle(H. Harvitt).

— Gaston Esnault, La vie et les oeuvres de Claude-

19
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Marie Le Lae 1745—1791 (J. L. Gerig). — Correspondence:

.J. M. Steadman, Notes on „Wynnere and Wastoure".
— H. E. Haxo, Villon and Mat£ieu's Lamentations. —
W. P. Mustard, „Hippocrates' Twins". — A. S. W alker,
Note on Chaucer's Prologue. — Katherine Wheatley,
Ernest Dawson's Extreme Unotion. — Brief Mention:
Oswald K. Kuehne, A Study of the Thais Legend with
special reference to Hrotsvitha's Paphnutius. — C. T.

Winchester, An Old Castle and Other Essays. — J.

Hofmann, Gustav Freytag als Politiker, Journalist

xmd Mensch.

Publications of the Modern Language Association of

America XXXVIII, 1. Maroh 1923: Albert C. Baugh,
Norman Foerster, H. Carrington Lancaster, J. P.

Wickersham Crawford and Daniel B. Shumway,
American Bibliography for 1922. — Nathaniel E.Griff in,

The Definition of Romance — .'Vifonso d e S a 1 v i o , Hetero-

doxy in Dante's Purgatorv. — Aaron Schaffer,
A Chateaubriand Baritv. — Ernest P. Kühl, Chaucer's

„Mv Maistre Bukton"."— Hyder E. Rollins, Ballads

froin Additional Ms. 38, .599. — Jos. Wood Krutch,
Governmental Attemps to Regulate the Stage after the

Jeremy Collier Controversy. — William E. Alderman,
The Significance of Shafteshury in English Speoulation. —
W'alter Edwin Peok, The Biographical Element in the

Novels of Mary Wollstonecraft Shelley.

The Modern Language Review XVIII, 2. April 1923:

L. H. Allen, Plagiarism, Sources and Influences in

Shelley's „Alastor-, — A. H. Krappe, The Legend of

Amicus aud Amelius. — Aubrey F. G. Bell, The Seven
Songs of Martin Codax. — Paiil Franklin Baum, Judas'

Sunday Kest. — A. C. D u n s t a n , The German Influence

on Coieridge. — E. D. Laborde, GrendePs Glove and
his Immunity from Weapons. — Theodore T. Stenberg,
Blake's Indehtedness to the „Eddas". — W. J. Ent wist le,

A Note on Fernän Perez de Guzmän „Mar de Historias"

cap. XCVI. — Reviews: L. Winstanley. Macbeth,
King Lear and Contemporary History (C. H. Herford). —
L. Kellner, Shakespeare-A\'örterbuch (W._ \V, Greg). —
Charlemagne (The Distracted Emperor) ed. par F. L.

Seh o eil (H. Dugdale Svkes). — A Pepysian Garland,

ed. by H. E. Rollins (A". E.H. Swaen). — E. Ekwall,
The 'Place-names of Lancashire (Allen Mawer). — J.

Dechamps, Sainte-Beuve et le Sillage de Napoleon
(L. Brandin). — H. Hauvette, Etudes sur la Divine

Comedie (E. G. Gardner). — P. Henriquez Ureüa,
La Versificaciön irregulär en la Poesia castellana (W. P.

Ker). — G. J. Geers, Antologia Castellana (W. J.

Entwistle). — F. Holt hausen, Altsächsisches Elementar-
buch; W. Stammler, Mittelniederdeutsches Lesebuch;
Das Gothaer mittelniederdeutsche Arzneibuch , heraus-

gegeben von S. Norrbom (R. Priebsch). — H. Lüdeke,
L. Tieck und das alte englische Theater (J. G. Robertson).
— Minor Notices: L. L. Schücking, Character-Problems
in Shakespeare's Plays. — W. lisch er. Die Briefe

R. Monckton Milnes' an Varnhagen von Ense. — A. M.
Hyamson, Dictionary of English Phrases. — W. Uhr-
ström, Pickpocket, Turnkey, Wrap-rascal. — R. Serra,
Esame di coscienza di un letterato. — A. Soffici, Sei

saggi di critica d' arte. — C. Foligno, Dante, the

Poet. — E. Hutton, Some aspects of the Genius of

Boccaccio. — F. Watson, Luis Vives. — A. Köster,
Die Meistersingerbuhne des 16. Jahrhunderts. — J. A.

Kelly, England and the Englishman in German Litera-

ture. — B. Willey, Tendencies in Renaissance Literary

Theorv. — C. M. Gayley Anniversary Papers. — H.
Schuchardt-Brevier. — Hauptfragen der Romanistik. —
Idealistische Neuphilologie. — 1'. E. Guy er. Reply to

review by J. Orr of ..Influence of Ovid on Crestien de
Troyes".

Philological Quarterly 11, 2. .\pril 1923: Oliver Farrar
Emerson, Some Notes on Cbaucer and some Con-
jectures. — Walter Graham, Robert Southey as Tory
Reviewer. — Henry David Gray, Beaumont and The
Two Noble Kinsmen. — W. Sherwood Fox, Lucian in

the Grave-Scene of Hamlet. — J. S. Reid, Imitation by
Ben Jonson of a Passage in Cicero. — Kuno Francke,
The Historical Significance of Hofmannswaldau's „Helden-
briefe". — Bartholow V. Crawford, The Dance of the

Kings. — Reviews: Einar Smedberg, Peder Mänssons

Landtmansskap. En dialektgeografisk undersökning
(George T. Flom). — Fr. Klaeber, Beowulf and the

Fight at Finnsburg, edited, with introduction, biblio-

graphy, notes, glossary, and appendices (Henning Larsen).
— Ulrich Leo. Studien zu Rutebeufs Entwicklungs-
geschichte und Form des Renart le Bestourne und der

ethisch-politischen Dichtungen Rutebeufs (Lucy M. Gay).

Washington University Studies IX, no. 2. Heller Memorial
Volume: J. W. Spargo, An Interpretation of Falstaff. —
A. Taylor, The gallows of Judas Iscariot. — J. R.
Moore, Ancestors of Autolycus in the English moralities

and interludes. — R. Beckwith Quintana, The satyric

mood in Byron. — G. I. Dale. The Homeric simile in

the Araucana of Ercilla. — W. Lee U st ick, Emerson's
debt to Montaigne. — W. Roy Mackenzie, The debaie
over the soul in „The Pride "of Life". — R. F. Jones,
Some reflections on the English romantic revival. —
Th. Shearer Dune an, The „Alexander Theme" in rhe-

toric.

Revue de Litterature Comparee III, 2. Avril-Juin 1923:

N. Addamiano. Quelques sources italiennes de la

„Deffence" de Joachim du Bellay. — Ph vanTieghem.
La „Friere universelle" de Pope et le deisme franijais au
XYIII«" siecle. — E. Levi-Malvano, Les editions tos-

canes de r„Encyolopedie". — L. Mery, „Atala" et la

Bible. — A. Monglond, Le röle litteraire d'un refugie:

Jeremie Bitaube et la ..prose poetique". — W. M. Ko-
zlowski, Notes sur l'echange d'idees philosophiques
entre l'Angleterre et la Pologne. — H. B., Une lettre

inedite de V'. Monti ä Cl. Fauriel. — J. W. Skinner,
Some aspects of Emile Montegut. — F. Baldensp erger,
Le „Daniel Vladys" de Camille Seiden et l'atmosphere
du „Jean-Christophe" de R. Rolland. — Besprechungen:
L. Tieck, Das Buch über Shakespeare (J. J. A. Bertrand).
— G. Atkinson, The Extraordmary Voyage in French
Literature from 1700 to 172U; F. Lachevre, Les CEuvres
libertines de Cyrano de Bergerac: Les Successeurs de
Cyrano de Bergerac (E. Pons). — Henri Girard, Un
böurgeois dilettante ä l'epoque romantique. Emile
Deschamps 1791— ls71 (J. Marsan). — L. A. Shears,
The influence of Walter Scott on the novels of Theodor
Fontane (L. M. Price).

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 47, 3: V. Moser, Frühneuhochdeutsche Studien.
— R. Loewe, Gotische Namen in hagiographischen
Texten. — M. H. Jellinek, Zur christlichen Termino-
logie im Gotischen. — Th. v. Grienberger, Althoch-
deutsche Texterklärungen III. 13: Drei Randnotizen.
14 : Rheinfränkische Grabinschrift. 15 : Sächsisches Tauf-
gelöbnis. 16: Buchunterschrift. 17: Ad equum errehet.

18: Georgslied. 19: Ergänzungen. — J. Schnetz, Der
Name Germanen. — E. Kiefer, Nochmals zur Lokali-
sierung der grossen Heidelberger Liederhandschrift. —
Ders., Mhd. maentag. — R. Blümel, Zur Zusammen-
setzung der Vokale. — Ders., Zum Reim. — R. Huss,
Die senna der Königinnen in der Volsungasaga und
Nibelungensage.

Germanische Studien. Hrsg. von E. Ehering. 19: Hein-
rich Bobbe, Mittelhochdeutsche Katharinen-Legenden
in Reimen. Eine Quelleuuntersuchung. VIII, 72 S. —
21: Friedrich Teudeloff. Beiträge zur Uebersetzungs-
technik der ersten gedruckten deutschen Bibel auf Grund
der Psalmen. 184 S.

Mitteilungen der Islandfreunde. Organ der Vereinigung
der Islandfreunde. 10. Jahrg.. Heft 3 4. Jena, Diederichs.
1923. Inh.: A. Jühannesson, Ueber die moderne
isländische Literatur. — L. Franz, Die Geschichten vom
Monde in der Snorra-Edda. — „Das Geschlecht von Borg"
im Film. — H. Jaden, Gunnlaugur Einarsson. — M.
Gudjönsson, Ein Naturkind.

Namn og Bygd. Tidskrift för Nordiske Ortsnamns>
forskning 11, 1: H. Toll, En gammal dansk kungsgärd
i Sverige. — A. Götze. Zu den Ortsnamen auf Weiler.
— N. Beck man. Norra Hallandsgränsen. — R. Norden-
streng, Beimuni och beimarna. — Smärre bidrag 1. —
E. Hellquist, Smäl. Hok och nigra andra svenska
ortnamn. — E. .Schröder, Angleichung deutscher Orts-

namen an Namen aus ihrer Nachbarschaft.
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The Journal of English and Qermanic Phllology XXI, 4.

(Nachtrag zu Literaturblatt Sp. M<J.) Besprechungen:
Fredrick Tupper über R. W. Chambers, Beowulf. —
Alfred Götze, über Albert Heintze, Die deutschen
Familiennamen. — Martin B. Ruud, über Jos. Wiehr,
Knut Hamsun. — Karl Young, über N. C. Brooks,
The Sepulchre of Christ in Art and Liturgy. — H. S. V.

Jones, über C. H. Whitman, A Subject-Index to the
Poems of Edmund Spenser. — Harold N. Hillebrand,
über M. S. Allen, The Satire of John Marston. — Edwin
Berry Burgum, über J. F. A. Pyre, The Formation of

Tennyson's Style.

English Studles V, 2. April 1923: F. J. Hopman, Notes
on Macaulay. — Eilert Ekwall, On the Cid English
Fracture of « before 1 followed by a consonant. — Be-
sprechungen: W. B. Sorley, A History of English
Philosophy (P. Vrijlandt). — Louis C azamian, L'Evo-
lution Psychologigue et la Litterature en Angleterre
(K. W. Z.). — J. K., Supplement to the Shelley-Biblio-

graphy 1908—1922.

Shakesperian Studies , edited by Brander Matthews and
Ashley Horace Thorndike. New York, Columbia Uni-
versity Press. 191(3. VIII, 4-52 S. (Enthält: Brander
Matthews, Shakesperian Stage Traditions. — F. Th.
Baker, Sh. in the Schools. — "NV. P. Trent, Some
Textual Notes on ,,Perioles". — W. T. Brewster, The
liestoration of Sh.'s Personality. — G. C. D. Ode 11,

„A Midsummer Night's Dream" on the New York Stage. —
A. H. Thorndike, Sh. as a Debtor. — W. W. La-
wrence, The Love Story in „Troilus and Cressida". —
J. Erskine, „Romeo and Juliet". — H. M. Ayres,
The Question of Sh.'s Pronunciation. — A. De Vivier
Tassin, „Julius Caesar". — G. Ph. Krapp, „Parolles".
— Ch. S. Baldwin, A Note on the History Play. —
J. W. Cunliffe, The Character of Henry V, as Prince
and King. — A. Abbott, School Production of Sh.'s

Plays. — H. Ross Steeves, American Editors of Sh. —
E.H. W r i g h t , Reality and Inconsistency in Sh.'s

Characters. — C. yan Doren, Sh. on bis Art. — F. A.
Patterson, Sh. and the Medieval Lyric.)

Archivum Romanicum VI, 3—4. Luglio-Dicembre 1922:

F. Kluge, Zum Corpus Glossariorum Latinorum. —
J. Jud,"Zur Geschichte und Herkunft der Wortfamilie
von frz. (Iru. — P. Marchot, Les verbes forts eu wallon
prelitteraire. — Ders., La formation des mots en wallon
prelitteraire. — Alexander Haggerty Krappe, Notes
on Dante's Inferno. — Elsa Fernandes, Le fonti del

canzoniere del Boiardo. — CS. Gutkind, Die Sprache
des Foleugo. — Massimo Lenchantin de Gubernatis,
L'accentazione degli allotropi italiani di base greca. —
Ed. Zavattari, II „Polemii Silvii Laterculus". — Leo
Spitzer, Zu Bruchs Bemerkungen Bibl. arch. rom. II/3,

26 ff. — P. Marchot, L'ancien wallon .,stier" et „ster".

—

Amerindo Camilli, Libelli famosi del settimo secolo. —
Bibliografia: Vocabulari catal4-alemany de l'any 1502.

Ediciö facsimil segons l'vmic exemplar conegut, acom-
panyada de la transcripciö, d'un estudi preliminar i de
registres alfabetios, per Pere Barnils. Biblioteca filo-

lögica de l'Institut de la Llengua Catalana. Barcelona,
Institut d'EstudisCatalans.Palau delaDiputacioMCMXVI
(W. V. Wartburg). — A. Griera, Contribucio a una
dialectologia catalana. Extret del ButUeti de dialecto-

logia catalana vols. VIII i IX (W. v. Wartburg). —
Franc. Torraca, A proposito dell' Intelligenza (Gennaro
Maria Monti). — Pietro Fedele, Per la storia del-
1' attentato di Anagni (Gennaro Maria Monti). — Ernesto
Buonaiuti, Filosofia e Religione del Medio Evo. San
Tommaso e Sigieri di Brabante (Gennaro Maria Monti). —
Raffaello Morghen, Dante^ il Villanti e Ricordano
Malispini (Gennaro Maria Monti). — Vinc. Morelli,
Maometto in disgrazia. — Alexandro Cutolo, Le miserie
di un genio incompreso (Gennaro Maria Monti).

Romania 192. Octobre 1922: J. Morawski, Les recueils

d'anciens proverbes fran^ais analyses et classes. — Kr.
Nyrop, (jueules, histoire d'un mot. — N. Dupire, Le
Mystfere de la Passion de Valenciennes. — E. Langlois,
Ongier. — S. Etienne, Note sur les vers 279—1^87 du
Jeu d'Adam. — M. Prinet, Sur le nom de Rasse de

Brunehamel. — Besprechungen: J. Jud, Zur Geschichte
der bünderroraanischen Kirchensprache (M. R.). — A.

K Olsen, I. Dichtungen der Trobadors auf Grund alt-

provenzalischer Handschriften zum ersten Male kritisch

herausgegeben, teils berichtigt und ergänzt; IL Zwei
provenzalische Sirventese nebst einer Anzahl Einzel-

strophen (A. Jeanroy). — K. McKenzie und W. Old-
father, Ysopet-Avionnet: The Latin and the French
Texts (A. Jeanroy, M. R.). — "In der Chronique werden
kurz besprochen: J. Veudryes, Le langage, intro-

duction linguistique a l'histoire (M. R.). — 0. Jespersen,
Language, its nature, development and origin. — Hugo-
Schuchardt- Brevier. Ein Vademekum der allgemeinen
Sprachwissenschaft (M. R.). — C. Salvioni, Ladinia e

Italia (M. R.). — J. Popovici, Fiziologia vocalelor

romäne^ti „ä" !ji „i" (M. R.). — Carl S. R. Co Hin,
Etüde sur le developpement de sens du suffixe -ata dans
les langues romanes, specialement au point de yue du
fran9ai8. — Jean Haust, Etymologies wallonnes et

franijaises. — Kaspers, Etymologische Untersuchungen
über die mit -acum, -anun, -ascum und -uscum gebildeten
nordfranzösischen Ortsnamen. — A. Longnon, Lew
noms de Heu de la France, leur origine, leur signification,

leur transformation 2. — L. Zeliqzon, Dictionnaire

des patois romans de la Moselle. I. — A. Brügger,
Les noms du roitelet en France. — I. Bianu §i N.
Carto Jan, Pagini de veche scriere romäneascä(M. R). —
N. Carto Jan, Alexandria in literatura romäneasca,
noui contribu^ii. Studiu si text iM. R.). — Ovid Deu-
susianu, Flori ale.se din cäntecele poporului (M. R.). —
Cornell University Library. Catalogue of the Dante
collection presented by VVillard Fiske. Additions 1898-^

1920. Compiled by Mary Fowler. — Alfrede Saviotti,
Una rappresantazione allegorica in Urbino nel 1474. —
Emanuel Cos quin, Etudes folkloriques, recherches sur

les migrations des contes populaires et leur point de
depart.

Revue d'histoire littöraire de la France 30, 1. Janvier-

Mars 1923: Raymond Lebegue, La publication des

Lettres de Malherbe. (Forts.) — Paul d'Estree, Farmm
de Rozoi: le journaliste contre-revolutionnaire (Mai 1789

—

Aoiit 1792). (Forts.) — M. Citoleux, Vigny, historien

de la Conjuration de Cinq-Mars. — Ch.-H. Boudhors,
Divers propos du C'nevalier de Mere en 1674—1675.

(Forts.) — Daneil Mornet, L'etude de l'opinion et

des influences d'apres trois ouvrages recents. — Be-
sprechungen: Ferd. Brunot, La Pensee et la Langue.
(F. Gaiffe). — G. Michaut, La Jeuuesse de Moliere

(Emile Roy). — Gustave Dulong, L'abbe de Saint-

Real: etude sur les rapports de l'histoire et du roman
au XVII" sieole (D. Delatarge). — Le libertinage au
XVII'- siede; Les oeuvres libertines de Cyrano de

Bergerac parisien — 1619—165.5 — preoedees d'une notice

biographique par Fred. Lachevre (E. Jovy). — Fred.

Lachfevre, Le libertinage au XVIP' siecle: IX. Les
Oeuvres de Jean Dehenault. X. Les successeurs de Cyrano
de Bergerac (Georges Ascoli). — Prince de Ligne,
Lettres" a Eugeuie sur les spectacles. Edition critique

par Gust. Charlier (F. Gaiffe). — L. Reynaud, Lin-
fluence allemande en France au XVIIIc et au XIX" siecle

(J. Pommier). — Chateaubriand: Amour et Vieillesse.

Reproduction du manuscrit autographe de la Biblio-

theque nationale, avec des notes critiques et une note

sur Chateaubriand romanesque et amoureux par Victor

Giraud (Daniel Mornet).

Qiornale storico della letteratura italiana LXXXI , 3.

Fase. 243: Ramiro Ortiz, La materia epica di ciclo

classico nella lirica italiana delle origini. Terza parte. —
T. Lucrezio Bizzo, Sulla guida dei „Trionfi". — Ales-

sandro Chiappelli, Un epigramma di Filippo di ser

Brunellesco contro Donatello. — Achille Neri, La proi-

bizione di un libro. — Rassegna bibliografica: Bruno
Nardi, Giovanni Brunelli, Cosmografia e antropogenesi

secondo Dante Alighieri e le sue fonti. — Letterio di

Francia, Giovanni Sforza, La distruzione di Luni
nella legenda e nella storia. — BoUettino bibliografico

:

L'Eneide, trad. da G. Albini (L. Galante). — Dante e

il Friuli (L. Negri). — La Societa Storioa Subalpina nel

VI Centenario della Morte di Dante (L. Negri). — A.

Garsia, II Magnifioo e la Rinascita (E. Rho). — M.
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Ferrara, Contributo allo studio della poesia savona-
roliana (V. Cian). — G. Toffanin, Machiavelli e il

„Tacitismo" (P. Egidi). — A. Pagano, Antonio Telesio
(A. Sainati). — G. Ceochini, Saggio sulla Cultura
artistioa e letteraria in Perugia nel secolo XIX (C. Calca-
terra). — Catalogo dei manoscritti di G. Carducci a cura
di A. Sorbelli (G. Fatini). — A. A. Mancuso, Arturo
Graf poeta della morte; A. Farinell'i, Arturo Graf
(C. Calcaterra). — J. Bocchialini, Alberto Rondani e
il suo tempo (C. Calcaterra). — V. Pera, L'Anima ne
la poesia di Giovanni Pascoli (C. Calcaterra). — Annunzi
analitici: Luigi Schiaparelli, Eaccolta di documenti
latini (Vi. Ci.). — La Canzone d' Orlando trad. da R.
Sciaya (S. Deb.). — Studi su Dante e Rassegna biblio-
grafica delle pubblicazioni del Secentenario (Vi. Ci.). —
Elia Colin i- Bälde.schi, Bologna nelle opere di Dante
(Vi. Ci.). — Domenico Ronzoni, Dante Alighieri frate
regolare „De penitentia tertii ordinis Sancti Francisci"
(Vi. Ci.). — Arnaldo Foresti, La Canzone della Gloria
e il suo messaggio (Vi. Ci.). — Alfrede Segre, La vita
in Pisa nel Settecento (Vi. Ci.). — Carlo Piancastelli,
Nel centenario di un albero (Vi. Ci.). ^ Societä filo-

logica friulana G. I. Ascoli: Udine. Villotte e canti
popolari friulani Fase. I (L. T.). — Luigi Russo, I narra-
tori (Vi. Ci.). — Pubblicazioni nuziali: Giovanni Sforza,
Due poeti massesi. — Comunioazioni ed appunti: L.Berra,
Nuove notizie suU' Accademia delle „Notti Vaticane". —
D. Provenzal, II Manzoni a Livorno.

Etudes Italiennes IV, 4: E. Hoepffner, Dante et les
Troubadours (A propos de quelques publicat ons recentes).— H. Hauvette, Notes sur la jeunesse de l'Arioste.
(Forts.) — G. Rouch es, Canova. — V, 1 : J. Langlais,
Un interprete des classiques Italiens: Francisque Reynard.

Rassegna crltica della letteratura Italiana XXVII, 7—12:
E. Ciaf ardini, La colpa di Brünette. — C. Faggiano,
L' „Orco" poemetto inedito di \. Padula. — E. P^rcopo,
Tre canzoni pastorali inedite di Luigi Tansillo. — N,
Zingarelli, La falsa attribuzione del „Fiore" a Dante
Alighieri. — R. Zagaria, Tra classicisti ed arcadi:
Lettere inedite di P. Metastasio, U. Lampredi, C. Botta,
F. Salfi, P. Giordani. — G. Paladine, Aneddoto leo-
pardiano.

II Oiornale Dantesco XXV, 4; B. Nardi, lutorno al sito
del ..Purgatorio" e al mito dantesco dell'Eden. — G.
Lattanzi, L' uomo e il suo destino nella poesia di
Dante e di Byron. — F. Er mini, La Candida rosa del
Paradiso dantesco: il sLmbolo e la figura. — E. Sioardi,
Appunti sul testo della „Vita Nuova": IX e XVII. — G.
Li vi, Su la patria e la famiglia della moglie di Caccia-
guida. — L. Di Benedetto, Monna Lagia e Monna
Bice. — G. Maruffi, „Fin che virtute al suo marito
piacque". — E. Flori, Tre note suU' ideale politico di
Dante. — G. Vitaletti, L'episodio del Marchese Alberto
Malaspina lucchese interpolato nel frammento Vatic.
Rossiano IX, 153 della „Commedia". — Ders., San Pier
Damiani e Dante. - A. Camilli, Ancora intorno alla
canzone marchigiana del ..De Vulgari eloquentia". — A.
Dobelli, ülisse e Diomede. — Ders., Gli esempi del
Purgatorio. — B. Nardi, Di due citazioni aristoteliche
nel ..Convivio" IV, 10. — S. Rumor, II Codice dantesco
della „Bertoliana" di Vicenza del 1395.

Revista de Filologia Espanola X, 1: Erasmo Buceta,
El entusiasmo por E.'spana en algunos romanticos in-

gleses. — T. Navarro Tomas, La metafouia vooälica y
otras teorias del senor Colton. — A. Miliares (?arlo,
Feijoo y Mayans. — A. Morel- Fatio, Les allemands
en Espagne du XV" au XVIIL' siecle. Additions. —
S. Gili, Contribucion a la bibliografia del P. Isla. —
Leo Spitzer, Esp. „terco". — Besprechungen: G. Lemo s,

Semäntica o ensayo de lexicografia eouatoriana (M. L.
Wagner). — J. M. Hill, Index verborum de Covarruvias
Orozco: Tesoro de la lengua castellana o espanola (S G.).

— J. Menendez Pidal, Seilos espafioles de la Edad
Media (A. Miliares (^arlo). — N. Alonso Cortes,
Miscelänea Vallisoletana (A. Miliares Carlo). — G. Pan-
concelli-Calzia, Das Hamburger experimental-
phouetische Praktikum (T. N. T.). — Vicente Espinel,
Vida de Marcos de Obregon I. Edicion y notas de S.

Gili Gaya (T. N. T.). — A. Zerega-Fömbona, Le
symbolisme fran^ais et la poesie espagnole moderne

(F. M. S.). — G. Le Strange, Spanish Ballads (E. B.l. —
J. R o

i 9 de Cerella, Parlament de casa Mercader i Tra-
gedia de Caldesa. Publicadas, con unos estudies literarios.

per Salvador Guinot (S. G.). — B. Perez Galdos,
Mariuoha. Comedia en cinco actos. Ed. with intreduction.
notes, and vocabulary by S. Grisweld Morley (E. B.). —
J. Francos Rodriguez, Dias de la Regencia. Recuerdo.s
de le que fue(F. R.). — Montoto Gonzalez de laHoyuela,
Biblioteca provincial de Cädiz (J. V.). — Abraham A.
C a p p n , Poesias (F. R.). — R. de Campoamor,
Poesias (F. M. S). — Manuel Jose Quintana, El Cid y
Guzmän el Bueno. Introducciön , notas v vocabulario
por Jose Pia (F. R,). — H. Thomas, Short-title Cata-
logue of Books printed in Spain and of Spanish Books
printed elsewhere in Europe before 1600 now in the
British Museum (A. Miliares Carlo). — Larra. Articulos
de costumbres. Prologe y notas de Jose R. Lomba y
Pedraja(F. M. S.). — Juan Manuel, El Conde Lucanor.
Prologe y notas de F. J. Sanchez Cantön (T. N. T.).

Revista Lusitana 23, 1920, 1—4; Carolina Michaelis
deVasconcellos, Glossario de Cancioneiro da Ajuda. —
Claudio Baste, Medicina populär: raiva. — W. Meyer-
Lübke, Span, ceno; port. cenho. — Jose Maria Adriäo.
Retalhos de um adagiario. (Forts.) — Emanuel Ribeiro,
Palavras de Arquipelago da Madeira. — Sousa Vit erbe,
Estudos ethnographicos. — Gomes de Brito, Estudos
camonianos. (Forts.) Bernardino Barbosa, Contos
populäres de Evora. (Forts.) — F. Adolphe Coelho,
Camoes e la lingua portuguesa. — Auguste C. Pires
de Lima, As Invasues Francesas na tradi^iio oral e
escrita. — Silva Correia, Tres metateses da lingua
populär. — .J. L. de V., Ainda a „cantiga de Mirandum". —
Ders., Etimologias. — Ders., Qual de cavallo voa que
näo dece. — Silva Correia, As Janeiras. — A. C. Pires
de Lima, Costumes do seculo XVIIl. — J. L. de V.,

Um Trancosano ilustre. — J. Cornu. Um proverbio
portugues. — J. L. de V., Degas. — Bernardino Barbosa,
Sufixo -um na lingua populär do Sul. — J. L. de V..

Camilo e es lexicologos. — Bibliografia : J. L. de V.,

Revista de lingua portuguesa. — Necrologia: J.J. Nunes,
Dr. Julie Cornu.

Lit. Zentralblatt 11/12: 0. Grautoff , Die Maske und das
Gesicht Frankreichs in Denken, Kunst und Dichtung
(Nevibert). — Texte und Forschungen zur englischen
Kulturgeschichte. Festgabe für Fei. Liebermann (M. Wey-
rauch). — Petersen og Andersen, lUustrerd Dansk
Literaturhistorie (-tz-). — C. Stockmeyer, Soziale
Probleme im Drama des Sturmes und Dranges (Otto H.
Brandt). — Alfred Mortier, Faust de Goethe. Essai
d'adaption scenique integrale, precede d'une etude oritique

et d'une bibliographie dramatique iMax Koch). — Hans
Naumann, Grundzüge einer deutschen Volkskunde
(K. Reuscliell. — 13'14: Ed. Hermann, Die Sprach-
wissenschaft in der Schule (F. Sommer). — Sir Phil.

Sidney, The Complete Works in three volumes. Edited
by Albert Feuillerat (Mas Lederer). — Grimmeis-
hausens Werke in vier Teilen. Herausgegeben Ton
H. H. Borcherdt (Otto H.Brandt). — 15 1(5: Hermann
Jacobsohn, Arier und LTgrofinnen (H. Junker). — Fr.
Schneider, Die Entstehungszeit der Monarchia Dantes
(Feder Schneider). — .Joh. Hof mann, Gustav Freytag
als Politiker, Journalist und Mensch (P. Wentzke). —
17/18: H. Schöffler. Protestantismxis und Literatur.
Neue Wege zur englischen Literatur des 18. Jahrhunderts
('Walther Fischer). — Matthew G. Bach, Wieland's
attitude toward woman and her cultural and social re-

lations (Max Kocli). — Louis Brun, Hebbel mit bes.

Berücksichtigung seiner Persönlichkeit und seiner Lvrik
(Otto H. Brandt').

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge-
schichte und deutsche Literatur und für Pädagogik,
26. Jahrg., 51. und .52. Band. I.Heft: W. Fl e mming, Ober-
ammergau und die seelischen Grundlagen des geistlichen
Volksschauspiels. — H. Wecke, Gerb. Hauptmann. Ein
Gang durch die Festlileratur. — R. Petsch, Zur Psycho-
logie des geistigen Lebens. — G. Rosenthal, Lessings
„Laokoon" im Deutschunterricht der Prima. — E.Edel-
mann, Die poetLsche Idee in Goethes Iphigenie.

J
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Altpreussische Monatsschrift 59,3/4: W.Meyer, Herders
Vorfahren. Eine quellenmiissige Untersuchung.

Museum XXX, 3. Dez. 1922: J. Vendry es, Le Laneage. —
Fr. Klingner, De Boethii Consolatione Philosophiae. —
Aetheriae Peregrinatio ed. W. Heraeus. — O. Einck-
Wagner, Dircl; Volkertsz. Coornhert (1.522—1572) mit
besonderer Berücksichtigung seiner politischen Tätig-
keit. — Joachim Rachel, Zwei satyrische Gedichte,
Der Freund und der Poet, ed. A. Lindquist. — Ordbog
over det danske Sprog III (Brae-Dö). — H. Schutter,
Die Ausdrücke für den Löwenzahn im Galloroma-
nischen. — 4. Jan. 1923: Chr. Sarauw, Goethes Faust
i aarene 1788—89. — W. Leopold, Die religiöse Wurzel
von Carlylea literarischer Wirksamkeit. — 5. Febr. 1923:
M. Schönfeld, Historiese grammatika van het Neder-
lands. — H. J. L. van Hazelen, Willem van Harens
Gevallen van Frido, Koning der Gargariden en Prasiaten.
— H. Wolf, Ideen en Problemen in Goethe's Faust. —
W. Golther, Nordische Literaturgeschichte. I. — Kr.
Nyrop, Etudes de grammaire franfaise. — Le Purga-
toire de Saint Patrice, ed. Marianna Mörner.

Studien XCIX, Jan. 1923: P. Zeegers, „Deutschland,
Deutschland über alles". (Schluss in Heft 2, Febr.) —
,J. van Mierlo, De ..Bruloft" van ßuysbroeck als voor-
beeld der ..Twaelf dogheden" gehandhaafd. — Is. Vogels,
P. van Meurs en Nicolaus Beets.

Edinburgh Review, Jan. 1923: Helen Clergue, "Andre
Chenier.

Revue internationale de l'enseignement, 15. Nov. 1922:

J. Pommier, De la methode et du but de l'histoire

litteraire. Leijon d'ouverture.

Revue des cours et Conferences, Jan. 1922 und ff.:

D. M ornet, Les methodes de l'histoire litteraire etudiees
ä propos de la Nouvelle Heloise. — P. Hazard, Les
infiuences etrangeres sur Lamartine. — F. Strowski,
Bossuet et son temps. — 15. März 1922 und ff.: J. Vianey

,

La Bible dans la poesie franijaise depuisMarot. — E. Bour-
geois, La Societe et l'Art au XVIII« siecle. — 15. Juni
1922 und ff.: G.Cohen, Konsard, sa vie et son oäuvre.

—

15. Juli 1922: H. Gillot, Les origines de l'heroisme
cornelien. — 1923: G. Lanson, Le XVIII" siecle et ses
principaux aspects.

Revue de France, 1. 1. 1923: P. de Nolhao, P. de Ronsard.
Revue hebdomadaire, 17. Febr. 1923: G. Gautherot,
Chateaubriand et la conspiration de la duchesse de Berry
d'apres des documents inedits.

Bibliotheque universelle et Revue Suisse, .Janv. 1923:

P. Moreau. Montaigne et Pascal.

Bulletin de l'institut national genevois XLV, 1922:
Louis-J. Courtois, Consideratious sur la Chronologie
de la vie et des oeuvres de J.-J. Rousseau.

Chronique medicale, 1. Sept. 1922: La Folie mystique
de La Fontaine.

La Critica, XXI, 1: B. Croce, Note sulla poesia italiana
e straniera del secolo decimonono. XXII. Walter Scott. —
Appunti per la storia della cultura in Italia nella seconda
metä del sec. XIX: G. Gentile, V. La cultura pie-

montese. VI. La cultura veneta. — B. C, Aggiunte alla
bibliografia desanctisiana. — Eeminiscenze e imitazioni
nella letteratura italiana durante la seconda meta del
sec. XIX: M. Praz, XVI. Fonti dannunziane. — B. C,
Sulla natura dell' allegoria.— V.Spampanato, Giovanni
Florio. Un amico del Bruno in Inghilterra. — 2: B. Croce,
Note sulla poesia italiana e straniera del secolo decimo-
nono. XXIII. Giusti. — B. C, Per una poetica moderna.

La Cultura II, 5. 15 Marzo 1923: K. Vossler, La lin-

guistica e lo spirito moderne (aus Anlass von F. Schürrs
Sprachwissenschaft und Zeitgeist). — Rod.Bottacchiari,
Hoffmann e Beethoven. — Kenaniana (nell' occasione del
centenario): Cesare De Lollis, II primitivismo di Renan;
Luigi Salvatorelli, Renan storico del cristianesimo

;

Giorgio Levi Della Vida, Renan semitista; Bruno
Migliorini, Renan e 1' origine del linguaggio; Arrigo
Caiumi, Barres e Renan. — Besprechungen: Santorre
Debenedetti, II Sollazzo: oontributi alla storia della
Novella, della Poesia musicale e del Costume nel Tre-

• cento (Camülo Guerrieri-Crocetti). — Max Scher r er,

Kampf und Krieg im deutschen Drama von Gottsched
bis Kleist (Rod. Bottacchiari). — Frühe italienische
Dichtung. Uebertragen und mit dem Urtext heraus-
gegeben von Hans Feist und Leonello Vincenti (Mario
Praz). — II, 6. 15 Aprile 1923: Vittorio Moschini,
Scultura barocca in Roma dopo il Bernini. — Ramiro
Ortiz, Dal Manzoni allo Stendhal. — Besprechungen:
A. Moioli, Jean Racine e Vittorio Alfieri (M. Fubini). —
M. S p i r i t i n i , Canti popolari fiamminghi (E. Bevilacqua).

Le Lettere II, 1: P. Barbera, Carducci a tavola. —
2: F. Tauro de Ttntis, L' arte e il pensiero di M. Ra-
pisardi. — 3: W. J. Lawrence, Shakespeare avrebbe
tratto il soggetto di „La Tempesta" da scenari italiani? —
8: L. Valli, La poesia del Mistero dantesoo. — 9: F.
Sapori, Carlo Porta. — G. Conti, Goldoni a Firenze
nel 1753 e i teatri fiorentini del tempo. — 15: A. Foä,
Arturo Graf. — III, 2: C. Levi, I traduttori italiani di
Meliere. — F. Surico, G. Marradi; 1' uomo e il poeta. —
E. Cardile, L' ultima immagine terrena di G. Verga. —
3: F. De Roberto, L' esordio di G. Verga. Un mano-
scritto di un romanzo non conosciuto dal pubblico trovato
fra le carte del Maestro. — M. Ferrigni, A proposito
dei traduttori italiani di Meliere. — 5: F. Surico, Per
G. Pascoli. — L. Pietrebono, A „Sorella Critica",
Discussiene sul peemetto „Paulo Uccello". — M. Tuzii,
Note biegrafiche su G. Pascoli. — 7: G. Jannone, Un
sonetto caudato inedito di G. Carducci. — 9: F. Surico,
A. Graf. — 10: A. Cervesato, Una lettera inedita di
G. Pascoli e un' impressione del poeta sui giernalisti. —
11: M. Finzi, Rispetti tescani e „canzuni" siciliani. —
12: R. Forster, E. Scarfoglio. — R. Forcella, II

romanzo in Italia. — A. Lusini, II teatro veneziano. —
16: C. Levi, La critica drammatica in Italia. —
17: L. Cappiello, P. De Noihac e gli studi greci del
Petrarca.

La Lettura XXIII, 2: U. Tegari, II Teatro de' filo-

drammatici.

Athenaeum, N. S. I, 1, gennaio 1923: A. Foresti, Quando
il Petrarca conobbe Terenzio e Plauto? — P. Comolli,
Leopardi ed Orazio.

La Rassegna XXX, 7—8: F. Rizzi, Petrarchismo boccac-
cesco e platonismo sensuale.

II Risorgimento italiano XV, 3—4: I. Rinieri, Venti-
quattro lettere inedite di Federico Confalonieri a Silvio
Pellico.

Nuova Antologia 1221: N. Zingarelli, Le tarde erigini
della poesia italiana. — 1222: V. Rossi, E. G. Parodi. —
1224: F. D'Ovidio, II guelfismo di Dante nel secendo
canto deir „Inferno" e la cronologia delle tre cantiche.

II Marzocco XXVIII, 2: C. Musatti, Un teatro veneziano
scomparso. — A. Faggi, Dante traduttore di Virgilio. —
6: P. Rajna, Ernesto Giaoomo Parodi, ^7: P. Rajna,
Accademie e Vocabolarii. — 9: M. Campodonico,
Ancora sul simbolo e sul neme di Matelda. — 11: L.
Piccioni, Per 1' interpretazione di un „ancor" dantesoo
(Purg. XIV, 21).

Le Cronache d' Italia 7—8—9: V. Gerace, Contro Croce.
A proposito del suo saggio sul Leopardi.

Qiornale d' Italia, 23. 1. 1923: N. Zingarelli, Un figlio

e un amore di Dante a Lucca. — 27. 1. 1923: Una preziosa
lettera di A. Manzoni a X. De Maisire.

Aurea Parma VI, 6. Nov.-Dic. 1922: J. Bocchialini,
Poeti minori parmensi della seconda meti dell' Otto-
cento: Filippo Linati e Alfonso Cavagnari. — E. Bevi-
lacqua, (Jarlo Goldoni poeta e pensionato dei Duchi
di Parma. — VII, 1. Genn.-Febbr. 1923: J. Bocchialini,
La tradizione della poesia nella famiglia dei Conti San-
vitale. — A. Montanari, La „donna gentile" del

Foscolo, — .1. Bocchialini, Oreste Boni poeta. —
2. Marzo-Aprile : J. Bocchialini, Rime pattriottiche

e rime minori di Luigi Sanvitale.

Paraviana III, 2: G. Rossi, II testo dell' „Adelchi" di

AI. Manzoni.

Civiltä cattolica 1742, 20. 1. 1923: G. Busneil i, II pensiero
classico nella Divina Commedia.
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Neu erschienene Bücher.

Creizenach, Wilh., Geschichte des neueren Dramas.
III. Renais-sanoe und Reformation. 2. Teil. 2., vermehrte
und verbesserte Auflage, neu bearbeitet von Adelbert

Hämel. Halle, Niemeyer. IV, 637 S. 8". gr. M. 18.

Goldschmit, R. K., Das Drama. Eine Problem- und
Formgeschiohtl. Darstellung. München, Rösl & Cie.

Phil. Reihe 72. 181 S. 8".

Grupp, Georg, Kulturgeschichte des iMittelalters. Bd. 2.

Paderborn, F. Schöningh. 192:3. gr. 8«. 2. 3., verb. Aufl.

Mit 49 III. VII, 40U S. Gz. M. 9.

Hörn , Wilhelm, Sprachkörper und Sprachfunktion. 2. Aufl.

Leipzig, Mayer & Müller. 1928. VIII, 1.51 S. gr. 8° =
Palaestra. 135. Gz. M. 4.

Janenzky, Ch., Mystik und Rationahsmus. München,
Duncker\fc Humblot. 52 S. 8».

P a n t s c h :"i k h y ä n a -W ä r 1 1 i k a. Eine Samml. volkstüml.

Märchen und'Schwänke. Vollst, verdeutscht von Johannes
Herteh Leipzig, H. Haessel Verl. 1923. XVI, 209 S.

kl. 8« = Indische Erzähler. Bd. ß. Gz. M. 3; geb. M. 4.50;

Ldrbd. M. 25.

Rohr, F., Parzival und der Heilige Gral. Eine neue
Deutung d. Symbolik der Graldichtungen. Mit 7 Abb.
Hildesheim, F. Borgmeyer Verl. 1923. 420 S. gr. 8».

Gz. M. 8; geb. M. lU.

Schrader, Otto, Reallexikon der indogermanischen Alter-

tumskunde. 2. Aufl. Hrsg. von A. Neb ring. Bd. 2,

Lfg. 1. Lab—Nuss. 113 S. mit 5 Abb. u. 7 Taf. Berlin

und Leipzig, W. de Gruyter & Co. 1923. 4". Gz. M. 4.60.

Staring, Cordelia S., The Mystic Meaning of the Grail

Legend. Minneapolis, The Cdlwell Press. 1923.

Suht Scheck. F. v., Literatur und Literaturwissenschaft.

Abriss e. krit. Systems in 3 Tln. Graz, Leuschner &
Lubensky. )923. "VII, 115 S. gr. 8". Gz. M. 4; Schlz.

nicht mitgeteilt.

Thomsen, V., Samlade Afhandlinger. III. Kopenhagen,
Gyldendal.

Thomson, William, The Rhythm of Speech. Glasgow,
MacLehose, Jackson & Co. London, Macmillan Co.

VIII, .5.59 S. 8°. 5 .sh.

Urbach, Hans, Der Kalk in Kulturgeschichte und Sprache.

Berlin (NW. 21, Ratbenower Str. 75i, Verlag des Vereins

deutscher Kalkwerke. 1923. VH, 160 S. 8". Gz. Hlwbd.
M. 2.50; e. Schlz.

Voss 1er, Karl, Die Grenzen der Sprachsoziologie. Sonder-

abzug aus dem Sammelwerk: Erinnerungsgabe für Max
Weber: Die Hauptprobleme der Soziologie. 1. Band.

S. 363—389. München. Duncker & Humblot.
Walther, Gerda, Zur Phänomenologie der Mystik. Eine
metaphysisch-religionsphilosophische Studie. Halle, Nie-

meyer. "2.50 S. 8".

Aarestrup, Iv, Samlede Skrifter. L'dg. af H. Brix og
P. Raunkja?r. 2 Bände. Kopenhagen, Koppel. Kr. 40.

Abel, Othen'io, Die vorweltlichen Tiere in Märchen, Sage
und Aberglauben. Karlsruhe i. B., G. Braunsche Hof-

buchdr. 1923. 66 S. 8» = Wissen und Wirken. Bd. 8.

Gz. M. 1.

Abraham a Sancta Clara (Johannes Ulrich Megerle),
Die Schneckenprozession und viele andere StUcklein.

Hrsg.: Karl Bertsche. München. Deutsche Meister-

Verlag. 1923. 223 S. kl. 8» = Die Bücher der Deutschen
Meister. 41. Gz. Hhvbd. M. 4.70; Hldrbd. M. 7.70.

Alker, Ernst, Philipp Hafner. Ein Altwiener Komödien-
dichter. Wien, Leipzig, Wila-Verlags-A.-G. 1923, 120 S.

kl. 8» = Theater u. Kultur. Bd. 9. Gz. M. 3; Wiener
Schlz.

Alker, Ernst, Gottfried Keller und Adalbert Stifter. Eine
vergleichende Studie. Wien, Leipzig, AVila-Verlags-A.-G.

1923. 66 S. gr. 8". Gz. M. 4; Wiener Schlz.

Bab, Julius, Das Wort Friedrich Hebbels. München,
Rösl & Cie. 1923. 1.50 S. kh 8" = Philosophische Reihe.

Bd. 70. Gz. Papphd. M. 2.20.

Bertelsen, H., Danske Grammatikere fra Midten af den
17. til Midten af den 18. Aarh. Band V. Kopenhagen,
Gyldendal. Kr. 6.

Beftrang, A., Grammatik der Areler Mundart. Ac. rov.

de Belg., Cl. des Lettres. Mem., 2" Ser. T. XV. Fase. 2.

Bruxelles, Lamertin. 463 S. 8".

Blanck, A., A. M. Lenngren. Poet och pennskaft. Jämte
andra studier. Stockholm, H. Geber. Kr. 5.50.

Boer, R. C, Noorwegens Letterkunde in de 19«' eeuw.
Volksuniversiteitsbibl. 20. Haarlem, De Erven Bohn.
V, 220 S. 8». Fl. 2.50.

Borinski, Karl, Die Antike in Poetik und Kun.sttheorie

[vom Ausgang des klassischen Altertums bis auf Goethe
und Wilhelm von Humboldt]. Bd. 2, Lfg. 1. 80 S.

Leipzig, Dieterichsche \'erlh. 1923. 4" = Erbe d. Alten.

Reihe 1, H. 10. Gz. 2.

Brondal, V., Vore Stednavne med saerligt hensyn til

Holbaek Amt. Grundrids ved folkelig Universitetsunder-

visning Nr. 309. Kopenhagen , i Komm, hos V. Pios

Bogh. 20 öre.

Brüll, Oswald, Thomas Mann. Variationen über e. Thema.
Wien, Leipzig, München, RLkola-Verlag 1923. 191 S.,

1 Titelb. kl. 8». Gz. Pappbd. 4.

Büchner, Georg, Sämtliche Werke und Briefe. Aid Grund
d. handschriftl. Nachlasses Georg Büchners hrsg. von
Fritz Bergemann. Leipzig, Insel-Verlag. 1922. 834 S.

kL 8». Lwbd. M. 20 000; Ldrbd. M. 45 000.

Chamisso, Adelbert von, Peter Schlemiels Schicksale.

Erstmal. Veröffentlichung d. Urschrift d. Peter Schlemihl,

hrsg. von Helmuth Rogge. [Nebst Begleitwort.] Leipzig,

Insel- Verlag. 1922. 85 S.; ßegleitw.: 16 S. m gr. 8».

40 = Buch d. Janus-Presse. 5. Nr. I—XX nicht f. d.

Handel bestimmt; Nr. 1—315: Pappbd. M. 60 000; Hldrbd.

M. 90 000; Ldrbd. M. 175 000.

C h i q u o t , A., Histoire ou legende ? Jean Tauler et le

„Meisters buoch". Diss. Strassbourg. XVI, 214 S.

Corrodi, Hans, Conrad Ferdinand Meyer und sein Ver-
hältnis zum Drama. Leipzig, H. Haessel, Verl. 1923.

VIII, 122 S. gr. 8". Gz. M. 3; geb. M. 4..50.

De Cook, A.. Spreekwoorden, Gezegden en Uitdrukkingen
op volksgeloof berustend. 2'' Deel. Antwerpen, De
Sikkel. Fr. 7..50.

De Kempen, Steden en Landsohappen, onder de leiding

van Dr. Stan Leurs. I. (Darin u a.: H. J. Leenen,
Kempische dialecten. Antwerpen, De Sikkel. 48 S. 4".

Diebold, Bernhard, Anarchie im Drama. Kritik u. Darst.

d. modernen Dramatik. 2. Aufl. 4. Tsd. Frankfurt a. M.,

Frankfurter Verlags- Anstalt. 1922. 479 S., Taf. 8».

Hlwbd. M. 14 000.

Ehrensvärd, CA., Skrifter. Utg. av G. Bergh. Band L
vStockholm, Bonnier. Kr. 12.

Erdmann, Niels, August Strindberg. Aus d. Schwed.
von Heinr. G o e b e 1. Leipzig, H. Haessel Verl. = Dichter-

Monographien.
Errante, V., Leuau e i ,.Canti dei giunchi". Bologna,

Zanichelli. VIII, 128 S. 8». L. 7.

Feist, S., Etymologisches Wörterbuch der gotischen

Sprache. Mit Einschluss des Krimgotischen und sonstiger

gotischer .Sprachreste. 2., neubearb. Aufl. 4. Lief. PI— U.
Halle, Niemeyer. S. 289—384. 8». Gz. M. 3.

Feith, Rhijnvis, Bloemlezing uit zijn werken. Voorzien
van een inl. door H. G. ten Bruggencate. (Klass.

Lett. Pantheon.) Zutphen, Thieme. XXVIII, 75 S. 8".

Fl. 1.

Foncke, R., Justus de Harduyn. De Weerlycke Liefden
tot Roose-Mond 1613. Met inl. en aant. Voor de Seven
Sinjoren uitgeg. door .,De Sikkel". Antwerpen. Sant-

poort, C. A. Mees. 136 S. Fr. 10.

Fraenger, Wilhelm, Der Bauern-Bruegel und das deutsche

Sprichwort. Mit 49 Abb. [im Text u. auf 33 Taf.J. Erlen-
bach-Zürich, München und Leipzig, E. Rentsch. 1923.

159 S., Taf. gr. 8" = Die komische Bibliothek. Bd. 6.

Gz. M. 6.50; geb. xM. 8.25.

Frenzel, Heinrich, Goethe unser Führer durch die Zeit

der schweren Not. 20.— 25. Aufl. Berlin -Lichterfelde,

Deutsche Freiheit G. m. b. H. 1922. :i20 S. gr. S».

Gz. 4; Hlwbd. M. 5; Dünndr.-.A.usg., geb. M. 6.

Gaedertz, Karl Theodor, Fritz Heuter. 2. Aufl. Leipzig,

Ph. Keclam jun. 1923. 264 S., Taf. kl. 8» = Dichter-

Biographien. Bd. 13 ^ Reclams Universal -Bibliothek.

Nr. 4798 99a. Gz. M. 0.90; Hlwbd. M. 1..50.

Geijer, E. G., Brev tili bans hustru. 1808—46. Stock-

holm. Norsedt. Kr. 10.

Goethe, Briefe an Frau Charlotte von Stein. Ausw. in

5 Büchern. Eingel., erl. u. hrsg. von Hermann Camillo
Kellner. Neudr. Leipzig. Ph. Reclam jun. 1923.

638 S. mit Titelb. u. 1 eingedr. PI. kl. 8» = Reclams
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Hölderlin, Friedrich,
Hrsg. von Alexander
[Kaiserin .\ugustastr.

Universal-Bibliothek. Nr. 3801/8806 a. Gz. M. 2.10; Hlwbd.
M. 3; Hldrbd. M. 4.-50.^

Grabmann, M., Die Kulturwerte der deutschen Mystik
des Mittelalters. Augsburg, Füser, 63 S. 8".

Grillparzer-Studien. Beiträge zur Grillparzerfor.'^cliung

von ß. Backmann, M. Enzinger u. a. Wien, Gerlach &
Wiedling.

G r i m m. Briefe der Brüder Grimm. Ges. von Hans
Gürtler. Nach dessen Tode hrsg. u. erl. von Albert
Leitzman n-Jena. Jena, Frommann. Gz. M. 6; Hlwbd.
M. 8.

Gjudmundsson, V., Islandsk Grammatik (Nutidssprog).

Kopenhagen, Hagerup. Kr. 7..50.

Hävamal, The. With selections from other poems of

the Edda. Edited by D. E. Martin Clarke. Cambridge,
üniversity Press. 10 s. 6 d.

Helms, Svenn Henrik, Schwedisch-deutsches und deutsch-
schwedisches Wörterbuch nebst einem kurzen Abrisse
der Formenlehre beider Sprachen. 6. Ster. Aufl. 2 Teile.

Teil 1, 2. Leipzig, O. Holtze's Nachf. 1923. 8». Gz. in

1 Hlwbd. M. 12. Nebent.: Helms: Svensk-tysk och
tysk-svensk ordbok. 1. Svensk-tj'sk. XXVI, 494 S.

2. Deutsch-schwedisch. XXVIII, 4,56 S.

Gesammelte Werke in 4 Bänden.
Benzion. Bd. 1—4. Weimar
16]: Utopia Verlag. 1923. 8".

Gz. Ausg. A: I— C, Ldrbde. in Kassette M. 100; Ausg. B:
1—300, Hldrbde. mit Deckeln aus fournierten Hölzern,
in Kassette M. 100; Ausg. 0: 301-900, in färb. Bütten
weich geb., in Kassette M. 40. I.Gedichte. Tl. 1. 311 S.

2. Gedichte. Tl. 2. Hymnen der Pindar. 382 S. 3. Hy-
perion. Aphorismen u. Aufsatzentwürfe. 391 S. 4. Em-
pedokles. LTebersetzungen griech. Tragödien. 327 S.

Hölderlin, Friedrich , Gesammelte Werke. Die Ausg.
ist bes. durch Friedrich Soebass u. Hermann Kasack.
4.-6. Tsd. 4 Bde. Bd. 1—4. Potsdam, G. Kiepenheuer.
1922. 8°. Pappbd. M. 60 000. I.Gedichte. 302 S., 1 Faks.
Taf., 1 Titelb. 2. Hyperion. Empedokles. 368 S. 3. Philo-

sophischer Nachlass. üebersetzungen. 368 S. 4. Briefe

360 S., 4 S. Faks.
Honig, Johannes, Dichtung und Weltanschauung. W^ege

u. Ziele d. deutschen Dichtung mit bes. Berücks. d. katli.

Geisteslebens. Habelschwerdt, Frankes Buchh. 1923.

90 S. kl. 8° = Bücher d. Wiedergeburt. Gz. M. 1.

Hohen heim, [Philipp] Theophrast von, gen. [Aureolus

Bombastus] Paracelsus, Sämtliclie Werke. Hrsg. von
Karl Sudhoff u. Wilhelm Matthiessen. Abt. 1. Die
medizinischen, naturwissenschattl. u.naturphilos. Schriften.

Bd. 6. München, [Asokthebu] O. W. Barth. 1922. gr. 8".

6. Aus d. J. 1528. (Kolmar im Elsass.) 498 S. mit Titelb.

u. 8 Taf. Gz. M. 1.5.

Holberg Aarbog 1922. Ked.: F. Bull og 0. S. Petersen.
Kopenhagen, Gyldendal. Kr. 9.

Islandske Aettesagaer. Utgit efter tiltak av Riksmaals-
vernet. Njaals saga. Oversat av F. P aas che. Ghri-
stiania, Aschehoug. Kr. 17.50.

Iversen, R., Nerren grammatik. Christiania, Aschehoug.
Kr. 10.

Jakubczvk, Karl, Eichendorffs Weltbild. Habelschwerdt,
Frankes 'Buchh. 1923. 120 S. kl. 8'» = Bücher d. Wieder-
geburt. 3. Gz. M. 1.20.

.lellinghaus, Hermann , Die westfälischen Ortsnamen
nach iliren Grvmdwörtern. 3., verm. Ausg. Melle, F. E.
Haag. 1923. Osnabrück, F. Schöningh. 191 S. gr. 8».

M. 8O00.

Jensen, Hans, Neudänische Syntax. Heidelberg, Carl
Winter [Verl.]. 1923. 183 S. S». Gz. M. ö; e. Schlz.

Johannesson, Alexander, Grammatik der urnordischen
Runeninschriften. Uebers.: Josef Calasanz Poestion.
Bearb.: Franz Rolf Schröder. Heidelberg, Carl Winter
[Verl.]. «I'l923. VIII, 136 S. 8" = Germanische Bibliothek.
1, Reihe 1, Bd. 11. Gz. M. 3.60; geb. M. 6; e. Schlz.

Kauft mann. Fr., Deutsche Altertumskunde. 2. Bd.
München, Beck. 711 S. 8° u. 30 Taf.

Kellgren, .J. H., Samlade skrifter. ütg. av S. Ek och
0. Sylwan. Band VI. Brev. I. Stockholm, Bonnier.
Kr. 15.

Keuohenius, Th. E. C, Nederlandsche Lyriek van af de
dertiende eeuw tot 1880. Deel 2. De gouien eeuw 1570

—

1630. Leiden, Sijthoff. 8». Fl. 4.90.

Kohlmeyer, Otto, Die Pädagogische Provinz in WUhelm
Meisters Wanderjahren. Ein Beitr. zur Pädagogik Goethes.
Langensalza, J. Beltz. 1923. II, 86 S. gr. 8». Gz. M. 3;
e. Schlz.

Krappe, AI. Haggrty, The Legend of Rodrick last of the
V^isigoth Kings and the Ermanarich Cyole. Heidelberg,
Winter. 64 S. 8».

Kroll, Erwin, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Mit
1 ITitel-lBildn. Leipzig, Breitköpf & Härtel. 1923. 82 S.

kl. 8" = Kleine Musikerbiographien ^- Breitkopf & Härteis
Musikbücher. Gz. M. 1.

Kunze, Richard, Die Germanen in der antiken Literatur.
Eine Samml. d. wichtigsten Textstellen. Tl. 1. Leipzig,
G. Freyta^ 1923. kl. S". 1. Römische Literatur. Mit
1 [eingedrT] Kt. von Altgermanien. 3. Aufl. 11.5 S. Gz.
M. 2.40; e. Schlz.

Kuylenstierna, ()., Bellman och hans samtida. Stock-
holm, L. Hökerberg. Kr. 7.50.

Lange, Walter, Heinrich Laubes Aufstieg. Ein deutsches
Künstlerleben im papiernen Leipzig. Beil. Leipzig,
H. Haessel, Verl. 1923. 291 S. mit 21 Abb. u. 2 Faks.-
Beil. 8». M. 7000; geb. M. 10 000.

Leitzmann , Albert, Die Quellen von Schillers und Goethes
Balladen. Zsgst. Mit 3 Abb. 2. Aufl. Bonn, A. Marcus &
E. Weber. 1923. 64 S. 8» =- Kleine Texte f. theol. u.

philol. Vorlesungen u. Hebungen. 73. Gz. M. — .80.

Lenngren, A. M., Samlade skrifter. Utg. af T. Helm-
qvist och K. Warburg. Band VII. Stockholm, Bonnier.
Kr. 10.

Lewenhaupt, A., C. G. Lewenhaupt 1663— 1703. Bio-
grafiska anteckningar. Stockholm, Wahlström och Wid-
strand. Kr. 4.50.

Lidner, B., Valda skrifter. Utg. av F. Vetterlund.
Stockholm, Bonnier. Kr. 7.50.

List, Friedrich, Friederike Brion. Ein Beitr. zu Goethes
elsass. Schuld \i. zur Psychologie s. Liebe. Giessen,
Ferbersche Üniv.-Buchh. 1923. 31 S., 1 Titelb. 8» =
Monographien zur Geschichte d. Goethe-Zeit u. d. Goethe-
Kreises. 1. Gz. M. 2.

Lucidor, Samlade skrifter. Utg. av F. Sand wall.
Band III. Stockholm, Bonnier. Kr. 10.

Lussky, G., Die mit dem Part, des Prät. umschriebenen
Tempora im Altsäohsischen. Diss. Wisconsin. .57 S. 8".

Magelone, Die schöne. Hystoria von dem edeln ritter

Peter von Provenz ' und der schönsten Magelona, des
königs von Naples tochter. Aelteste deutsche Bearb.
nach d. Hs. d. Preuss. Staatsbibliothek Germ. 4» 1579

mit Anm. u. tiberlieferungsgeschichtl., literar. u. kunst-
histpr. Exkursen hrsg. von Hermann D e g e r i n g. Berlin,
Doniverlag 1922. 152 S. in Schwarz- u. Rotdr. mit Abb.
gr. 8" = Veröffentlichungen aus d. Handschriftenschätzen
d. Preuss. Staatsbibliothek. Gz. Ausg. A : Nr. 1—40 auf
echt. Zandersbütten, Pergbd. M. 60; Ausg. B: Nr. 41—100
auf echt. Zandersbütten, Hpergbd. M. 45; Ausg. C:
Nr. lOl-lOOO auf Perfecta-Antik-Btttten, Lwbd. M. 25.

Magnus, Bibliothek Ernst, Deutsche Literatur des 18.

u. 19. Jahrh. (Erstausgaben der Klassiker und Romantiker.
Goethe-, Scbiller-, Heine-Sammlung.) Frankfurt a. M.,

Jos. Baer. [Versteigerungs-Katalog. Vorwort von Karl
Vietor.]

Martinsson, Sven, Itinerarium Orientale. Mandevilles
Reisebeschreibung in mittelniederdeutscher Uebersetzung
mit Einleitung, Varianten und Glossar. Diss. Lund.
191 S. 8".

Mavnc, Harry, Gottfried Keller. Sein Leben u. s. Werke.
Leipzig, H. Haessel Verl. 1923. 90 S. kl. 8« = Die
Schweiz im deutschen Geistesleben. Bdch. 20. Gz. M. 2:

Pappbd. M. 2.70.

Meillet, A., Caracteres generaux des langues germaniques.
2" ed. revue, corrigee et augmentee. Paris , Hachette.
226 S. 8".

Merker, Paul, Der Verfasser des Eccius dedolatus u. a.

Reformationsdialoge. Mit e. Beitr. zur Vertasserfrage
der Epistolae obscurorum virorum. Halle (Saale), M. Nie-

meyer. 1923. XV, 314 S. mit Abb. gr. 8» = Sächsische
Forschungsinstitute in Leipzig. Forschungsinstitut für

neuere Philologie. 2, 1. Gz. M. 10.

M e y e r - B e n f e y , Kleist. Leipzig , B. G. Teubner = Aus
Natur u. Geisteswelt. Bd. 567.
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der Edda und der
in Hessen , Verlag
1. 2., venu. u. verb.

Mitzka, Walter, Studien zum baltischen Deutsch. Mar-
burg, N. G. Elwertsche Verlh. 1923. VIII, 128 8. gr. 8» =
Deutsche Dialektgeographie. H. 17. Gz. M. 3.50.

Mohr, F. A., Taschenwörterbuch der dänischen und
deutschen Sprache. Mit Angabe d. dän. Aussprache nach
d. phonet. System der Methode Toussaint-Langensclieidt.
Bearb.: Anker Jensen. Tl. 1. Berlin -Schöneberg,
Langenscheidtsche Verlh. 1923. kL 8° = Langensclieidts
Taschenwörterbücher für Reise, Lektüre, Konversation
u. d. Schulgebi-aucli. Langensclieidts Lommeordboger
til Brug for Rejser, Lektüre, Konversation og Skoler.

I
Neben t.;J Mohr, Lommeordbog i det dauske og tyske
Sprog. 1. Dänisch-Norwegisch-Deutsch. 36.—40. Tsd.
XXSII, 64t) S. Preis nicht mitgeteilt.

Mohrhenn, Alfred, Friedrich Hebbels Sonette. Berlin
und Leipzig, B. Behrs Verl. 1923. 134 S. 8» = Hebbel-
Forschungen. Nr. 11. Gz. M. 2.80.

Muller. Jos., Rheinisches Wörterbuch. Im Auftrag der
Preuss. Akademie der Wissenschaften auf Grund der
von .J. Franck begonnenen, von allen Kreisen des rhein.

Volkes unterstützten Sammlung herausgegeben. Lief. 1.

Bonn, Kurt Schröder.
Nagel, Hermann, Friedricli Hebbels Ahnen. Neues über
Hebbels Herkunft u. d. Volckmarhvpothese. Berlin und
Leipzig, B. Behrs Verl. 1923. 32 S. mit 1 eingedr.
Stammtaf., 1 Stammtaf. 8" = Hebbel-Forschungen. Nr. 12.

Gz. M. 1.

Pinloclie, A., Etymologisches Wörterbuch der deutschen
Sprache. Paris, Larousse. 8". Fr. 32.

Praag, J. A. van, La comedie espagnole aux Pays-Bas
au 17i' et au 18i' siecle. Amsterdam, J. H. de Bussv.
Fl. 4.50.

Reuter, Otto Sigfrid, Das Rätsel
arische Urglaube. Bd. 1. Sontra
Deutsch- Ordens-Land. 1922. gr. 8".

Aufl. 4.-6. Tsd. 181 S. mit Abb. Gz. M. 3.

Samsös Stednavne utgivet af Stednavneudvalget (Dan-
marks Stednavne Nr. 1). Kopenhagen , i Komm, hos
G. E. C. God. 116 S. 8».

Scheiner, Andreas, Die Mundart der Burzenländer Sachsen.
Mit [färb.] Kt. u. Uebersichtstaf. [auf 1 Bl.]. Marburg,
N. G. Elwertsche Verlh. 1922. XI, 196 S. gr. 8" =
Deutsche Dialektgeographie. H. 18. Gz. M. 4.50.

Schlegel, Friedricli, vmd Dorothea Schlegeh Der Brief-

wechsel Friedrich luul Dorotliea Schlegels 1818—1820
während Dorotlieas Aufenthalt in Rom. Hrsg. von
Heinrich Finke. Kempten, Verlag J. Kösel u. F. Pustet.

1923. XXXIII, 373 S. gr. 8». Gz. M. 10.50; Pappbd.
M. 12; auf besserem Papier, Hlwbd. M. 14.50: e. Schlz.

Schnyder, Walter, Hebbel und Rötsclier unter besonderer
Berücksichtigung der beiderseitigen Beziehungen zu
Hegel. Berlin und Leipzig, B. Behrs Verl. 1923. 158 S.

8" = Hebbel-Forschungen. Nr. 10. Gz. M. 3.

Schollenheber, Wilhelm Heinrich, E. T. A. Hoffmanns
Persönlichkeit. Anekdoten. Schwanke und Charakter-
züge. Mit 4 Bildbeigaben |Taf. |. München, Verlag
Parcus & Co. 1922. 223 S. kl. 8». Gz. M. 2; Pappbd.
M. 3. [Umschlagt.:] E. T. A. Hoff mann, Anekdoten,
Schwanke, Charaktorzüge.

Schregle, Hans, Goethes Gottfried von Berlichingen.
Halle (Saale), M. Niemeyer. 1923. IV, 168 S. mit 2 Fig.
8" = Handbücherei f. d. Deutschen LTnterricht. Reihe 1,

Bd. 4. Gz. M. 2.

Schünemann, G., Das Lied der deutschen Kolonisten
in Russland. Mit 437 in den deutschen Kriegsgefangenen-
lagern gesammelten Liedern. München , Drei Masken.
XIII, 446 S. 4". Sammelbände für vergl. Musikwissen-
schaft. Bd. 3 Gz. M. 12..50.

Schulz, Walther, Das germanische Haus in vorgeschicht-
liciier Zeit. 2., erg. Aufl. Mit 61 Abb. (Manuldr. 1913.)

Leipzig, C. Kabitzsch. 1923. VIII, 146 S. gr. 8» =
Mannus-Bibliothek. Nr. 11. Gz. M. 5; Hlwbd. M. 6..50;

f. Abonnenten d. Mannus-Bibliothek u. bei Abnahme von
4 versch. Nummern der Mannus-Bibliothek M. 4; Hlwbd.
M. 5.50.

T.aylor, Archer, Northern parallels to the Death of Pan.
S.-A. aus Washington Ilniversity Studies X, Humanistic
Series I, 3—102. 1922.

Thomese, Ika A., Romantik und Neuromantik mit be-

sonderer Berücksichtigung Hugo von Hoffmannsthals.
Haag, Martinus Nijhoff. 197 S. 8». Fl. 4.

Van der Meer, M. J., Grammatik der neuniederländischen
Gemeinsprache (Het algemeen be.schaafd). Mit Hebungen
und Lesestücken von Marie Ramondt. Heidelberg, Winter.
XIV, 178 S. 8». Gz. M. 5; e. Sohl.

Vollmers-Schulte, Franz, Gerhart Hauptmann und die
soziale Frage. Dortmund, Gebr. Lensing. 1923. 176 S.

gr. 8«. Gz. M. 2.40.

Voretzsch, Karl, Jahns „Deutsches Volksthum"' und
vmsere Zeit. Rede. Halle (Saale), M. Niemeyer. 1923.

24 S. gr. 8" = HallLsche Universitätsreden. 19. Gz.M. — .30.

Walch, J. L.. 0ns Hedendaagsch Tooneel. (Nederl.
Kunst IX.) Leiden, Sijthoff. IV, 143 S. 8». Fl. .3.25.

Walch, A., Scandinavian Relations with Ireland during
the Viking Period. London, T. Fisher LTnwin. 3 s. 6 d.

W a n d r e y , Conrad, Hölderlin. Leipzig, H. Haessel Verl. =
Dichter-Monographien.

Wandrey, Conrad, Gottfried Keller. Leipzig, H. Haessel
Verl. i= Dichter-Monographien.

Wilde, Julius, Die Pflanzennamen im Sprachschatze der
Pfälzer, ihre Herkunft, Entwicklung und Anwendung.
Neustadt a. d. Haardt, Pfalz. Volksbildungsverlag (lt.

Mitteilung: D. Meininger in Komm.). 1923. XVI, 303 S.
8° -= Gz. M. 5; Schlz. nicht mitgeteilt.

Winkel, J. te. De ontwikkelingsgang der Nederlandsche
letterkuude. I. 2 Bände. Haarlem, F. Bohn. Fl. 20.

Woerner, Roman: Henrik Ibsen. 3. Aufl. 2 Bde. Bd. 1, 2.

München, C. H. Becksche Verlh. 1923. 8°. Gz. M. 15;
Lwbd. M. 50. 1. 1828—1873. VIII. 427 S. 2. 1873—1906.
VII, 384 S.

Zink, Theodor, Pfälzische Flurnamen. Ges. u. erl. Kaisers-
lautern, H. Kayser. 1923. 184 S. mit Abb. gr. 8» =
Beiträge zur Landeskunde d. Rheinpfalz. H. 4. Gz.
M. 2.30; Schlz. nicht mitgeteilt.

Zürcher, Otto, Das Berner Oberland im Lichte der
deutscheu Dichtung. Ausgew. u. eingel. Leipzig, H. Haessel
Verlag. 1923. 104 S. kl. 8» = Die Schweiz im deutschen
Geistesleben. Bdch. 18. Gz. 2; Pappbd. M. 2.70.

Acheson, A., Shakespeare's Sonnet Story 1592— 1.598.

London, B. Quaritch. 30 S.

Archer, William, The Old Drama and the New. Boston.
Small, Maynard Co. Doli. 2.

Arithmetics in English, The Earliest, ed. bv R. Steele.
Earl English Text Society, Extra Series CXVIII. London,
Milford. 15 s.

Brandes, George, Creative Spirits of the Nineteenth
Century. New York, T. Y. Crowell Co.

Browne, Sir T., Hydriotaphia. Ed. by W. Murison.
Cambridge, LJniversity Press. 3 s. 6 d.

Chevrillon, A., Three Studies in English Literature:
Kipling, Galsworthy, Shakespeare. Transl. by F. Sim-
monds. London, Heinemann. 3 s. 6 d.

Cooper, Laue. A Concordance of the Latin, Greek, and
Italian Poems of John Milton. Halle, Niemever. XI.
212 S. 8». Gz. M. 10.

Cunliffe, J. W., English Literature during the Last
Half Century. New and augmented Edition. New York.
The Macmillan Co. Doli. 2.50.

Dibelius, Wilhelm, England. Halbbd. 1, 2. Stuttgart,

Leipzig und Berlin, Deutsche Verlags -Anstalt. 1923.

XV, 422; VL 276 8. gr. 8" = Politische Bücherei. Hlwbd.
M. 40 000.

Fo erst er, Norman, Nature in American Literature:
Studies in the Modern Vievr of Nature. New Y^ork, The
Macmillan Co. XIII, 324 S. 8».

Folie t, William, The Modern Novel. New Y'ork, Alfred

Knopf.
Gilbert, A. M., Miltcm und Galileo. In North Carolina
Stud. Phil. XIX, 2.

Glachant, V., Etüde sur Rudyard Kipling. PaiLs, LibrJ
de France. Fr. 4.50.

Goll, A., Romeo og Julie og andre Shakespearestudier
Kopenhagen, Pio. Kr. 7.50. l

Green, R., A Notable Discovery of Coosnage, 1591; Tha^
Second Part of Conny-Catching. 1592. Ed. by G. B|
Harrison. London, Lane. 3 s.

Guy of Warwick. Nach Coplands Druck zum ersten

Male hrsg. von Gustav Schleich. Leipzig, Mayer
Müller. 1928. VII, 274 8. gr. 8» = Palaestra. 139. Gz|
M. 7.
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Harman, E. G., G. Harvey and Thomas Nashe. London,
Ouseley. 12 s. 6 d.

Harvey, G.. Fovre Letters and Certeine Sonnets, especially

toviching Robert Greene. Ed. by G. B. Harrison.
London, J. Lane. .3 s.

Huchon, Rene, Histoire de la langiie anglaise. Tome I:

Des Origines ä la Conquete Normande 4.50— 1066. Paris,

Colin. XIV, 326 S. 8». Fr. 20.

M a 1 o n e , Kemp, The literarv History of Hamlet. 1. Heidel-

berg, Carl Winter Verl." 1923. gr. 8° = Anglistische
Forschungen. H. 59. 1. The early tradition. XII, 268 S.

Gz. M. 6.80; e. Schlz.
ilencken, H. J., The American Language. An Inquiry

into the Development of English in the United States.

Third edition (revised and enlarged). New York, A. Knopf.
IX, 439 S. 8».

Morgan, B. Q.. A Bibliography of German Literature in

English Translation. Madison, Wis. University of Wis-
consin. Doli. 2.

Morris, Lloyd, The Poetry of Edwin Arlington Robinson.
An Essay. New York, George H. Doran Co.

Nicol avsen, Lorenz. Bernard Shaw. Eine philos. Studie.

München, Rösl & Cie. 1923. 13-5 S. kl. 8» = Philo-

sophische Reihe. Bd. 67. Gz. Pappbd. M. 2.

Potts, Abbie Findlay, The Ecclesiastical Sonnets of

William Wordsworth.' A Critical Study. Diss. Cornell
University. New Haven, Yale University Press. Doli. 3.

Quiller-Couch , Sir A., Shakespeare's Workmanship.
London, T. Fisher ünwin. 18 s.

Radio V, Ernst Lvovic, Carl'z Dikkens. Berlin, Petersburg,
Moskau. S. I. Grschehin (Auslieferung: Berlin SW. 68,

Markgrafenstr. 67, Logos). 1922. 248 S., 1 Titelb. kl. 8».

Radiow, Charles Dickens. Gz. M. 3; e. Schlz.
Richter, Helene, Shakespeare der Mensch. Leipzig,

Beruh. Tauchnitz. 1923. 191 S. 8° = Engl. Bibliothek.

Bd. 3. M. 10 000.

Schöffler, Herbert, Neues Wörterbuch der englischen
und deutschen Sprache. 2 Teile. Teil 1. Leipzig,

O. Holtze's Nf. Gz. Hlwbd. M. 3..50; Lwbd. M. 4.

Schröer, Arnold, Ueber die Sprache als Kunst und die

Weltmachtstellung der Engländer. Rede. Köln, Oskar
Müller Verl. 1922. 16 S. gr. 8" = Kölner Universitäts-
reden. 8". Preis nicht mitgeteilt.

Snider, Denton J., William Shakespeare. St. Louis, The
W. Harvev Miner Co.

Stevens, David H., Types of English Drama 1660—1780.
Edited from the original editions , with notes, bio-

graphical Sketches, and airs of „The Beggar's Opera".
Boston and New York, Ginn and Co.

Straohan, R. H., The Soul of Modern Poetry. London,
Hodder and Stoughton. 7 s. 6 d.

Wright, A., and W. L. Seh later, Sterne's Eliza. .Some
Accounts of her Life in India and her Letters written
between 17-57 and 1774. London, Heinemann. 10 s. 6 d.

Alarcön, Pedro Antonio de, Auswahl aus seinen Novelas
Cortas. Mit erkl. Anm. hrsg. von Richard Ruppert y
Ujaravi. Heidelberg, Julius Groos. 1922. XI, 108 S.
go = Neuere spanische Schriftsteller. 1. Gz. M. 1.80.

Amaducci, P., II XXXI canto del Paradiso, letto nella
sala di Dante in Ravenna il 22 giugno 1919. Ravenna,
Tip. Ravegnani. 1922. 8». p. 40.

Aragö, Juan, Spanische Grammatik zum bes. Gebrauch
in deutschen Schulen Spaniens und Südamerikas sowie
in den Handelsschulen Deutschlands. Herausgeg. vom
Deutschen Sohulverein Barcelona. Freihurg i. B., Biele-

feld. VIII, 263 S. 8».

Arina, I., Pensieri su Dante. Salerno, Tip. del Com-
mercio. 33 S. 8°. L. 2.

.A.rolas, .1., Poesias escogidas. Recopiladas y prologadas
per L. L. Rosellö y J. Olea. Madrid, Imp. Helenica.
295 S. 8».

B a n d i n i , C, Contributi Leopardiani. Bologna, Zanichelli.
1923. 8». p. XL 170. L. 10.

Barr es, M., Taine et Renan. Paris, Bossard. Fr. 5.40.

Battisti, C, II nome del Tagliamento e un fonema
dialettale gallico. Gorizia, Tip. Sociale. 16 S. 8". S.-A.

aus Studi Goriziani.

Baudelaire, Charles. Vom Wesen des Lachens (Curiosites

esthetiques, Aasz.). Uebertr. von Wilhelm Fraenger.

Mit 96 Abb. [im Text u. auf 32 Taf.J. Erlenbach-Zürich,
München und Leipzig, E. Rentsch. 1923. 108 S., Taf.
4» = Die komische Bibliothek. Bd. 7. Gz. M. 10; geb. M. 14.

Bell, Aubrey F. G., Portuguese Bibliography. Hispanic
Notes and Monographs. Essaj's, Studies, and Brief Bio-

graphies issued by the Hispanic Societv of America,
Bibliography Serie's I. Oxford University Press. 10 s. 6 d.

Bell, Aubrey F. G., Benito Adas Montano. Hispanic
Notes and Monographs, Essays, Studies, and Brief Bio-

graphies issued by the Hispanic Society of America,
Spanish Series V. Oxford, University Press. 8°. 5 s.

Berni, Rime del, e di berneschi del sec. XVI con intro-

duzione e commento di Gino Saviotti. Milano, casa ed.

dot. Fr. Vallardi.

Berthier, A., Un episode de la vie du poete Jean-Pierre

Veyrat. Paris, Champion. X, 216 S. 8».

Bertoldi, Vitt., Un Rjbelle nel Regno de' Fiori. I nomi
romanzi del Colchicum Autumnale L attraverso il tempo
e lo spazio. Genf, Olschki. VII, 224 S. 8». L. 30.

Besse, A., Le Pari de Blaise Pascal. Paris, Beauchesne.
Fr. 2.50.

Biblioteca di Bibliografia Italiana. Diretta da Carlo
Frati. I. Carlo Frati, I Codici Danteschi nella Biblio-

teca Universitaria di Bologna. Con IV Appendici e XIV
Fascicoli. Firenze, Olschki. L. 40.

Bianchi, A. G., Giovanni Pascoli nei ricordi di un
auiico. Milano, Casa ed. La Modernissima. 101 S. 8°.

L. 7.

Boccaccio, G., II Filoeolo. Introduzione e note di E. De
Ferri. Vol. IL Torino, Unione tip.-ed. 328 S. 8".

L. 10. Collezione di classici italiani con note dir. da
G. Balsamo-Crivelli. XV.

Borchar dt, Rudolf, Schriften. Berlin, E. Rowohlt. 1923.

8". Epilegomena zu Dante. 1. Einleitung in die Vita

nova. 105 S. M. 4000; geb. M. 8000; Hpergbd. M. 12000.

Borel, P., (Euvres completes. Le Lycanthrope , avec
preface et notes par A. Marie. 2 Bände. Paris, Du-
moulin.

Borzelli, A., Torquato Tasso a Napoli nel 1592 in casa

del principe di Conca. Napoli, Ved. Ceccoli e F. 1923.

8». p. 60.

Bossuet, (Euvres oratoires, ed. de J. Lebarq, rev. par
C. Urbain et E. Levesque, Vol. V. Paris, Hachette.

Fr. 12.

Bremond, H., Histoire litteraire de sentiment religieux

en France. Vol. VI. La Conquete mvstique. Paris,

Bloud. Fr. 20.

Busnelli, G., Classicismo e Romanticismo nella Divina
Commedia. Roma, Civilta Cattolica.

Cabanyes, M. de, The Poems of. Ed. with introduction,

notes," and bibliography, hv E. A. Peers. New York,
Longmans, Green and"Co. "VII, 1.52 S. 8». Doli. 2,.50.

Spanish Texts and Studies.

Cansinos-Assens, R., Sevilla en la literatura. Las
novelas sevillanas de Jose Mas. Madrid, Rivadeneyra.

108 S. 8».

Cejador v Frauca,J., Fraseologia o estilistica castellana.

Madrid, Tip. de la „Revista de Archivos". 15 pes.

Clarke, C. C, Concerning French Verse. New Haven,
Yale University Press. London, Milford. 17 s. 6 d.

Crescini, V., II discorso plurilingue di Rambaldo di

Vaqueiras. Aquila, Vecchioni. 34 S. 8". S.-A. aus Nuovi
Studi Medievali Vol. I.

Cuccoli, Ercole, Francesco Petrarca. Fano, Tip. Sociale.

Dante. I tre canti di Sordello (Purg. VI, VlI, VIIl)

commentati da Isidoro Del Lungo. Aggiuntovi il „Com-
pianto di Sordello" e la figurazione trentina „Virgilio e

Sordello" di Cesare Zocchi. Firenze, F. Le Monnier.

54 S. 8°. L. 4..50.

Degoumois, L., L'Algerie d'Alphonse Daudet. Paris,

Soc. anon. des Editions Sonor. Fr. 20.

Donati-Petteni, G., D'Annunzio e Wagner. Firenze, Le
Monnier. XIII, 156 S. 8». L. 8..50.

Drap er, F. W. M., The Rise and Fall of the French

Romantic Drama. London, Constable. 15 s.

Dujardin, E., Les premiers poetes du vers libre. Paris,

Mercure de France. Fr. 2.

Euler, Otto. Dantes Göttliche Komödie. Nach ihrem

wesentl. Inh. dargest. 3. Aufl. M.-Gladbaoh, Volks-

vereins-Verlag. 1923. 197 S. mit 1 Abb. 16". Gz. Pappbd.

M. 25; e. Schlz.

20
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Fabris, C, Canti popolafi religiosi della diocesi di Padova.
Estr. da „Atti e memorie della R. Accademia di Scienze,

Lettere ed Arti in Padova". Tip. L. Penada. 45 S. 8».

Fitz maurice- Kelly, Julia, Antonio Perez. Hispanic
Society of America. Oxford University Press. 7 s. 6 d.

Flaubert, G.. ffiuvres completes. Texte revise et classe

parK. Desch armes. T.l. Paris, Sant'-.Andrea, Marcerou
et Cie. XXXV, 51.5 S. S". Fr. 30.

Flottes, P., Baudelaire: riiomme et le poete. Paris,

Perri'n. Fr. 7.

Francesco, I Fioretti di S., Con introduzione e note di

A. Mori. Torino. Soc. Ed. Internazionale. ;m S. 8". L. 8.

Francisci, Charles, Quelques reflexions sur les origines

de la poesie lyrique italienne et fran(,-,aise. Genova,
Premiata tip. sociale.

G ar cia-L om as, G. A., Estudio del dialecto populär
montanes. — Fonetica, etimologias y glosario de voces.
San Sebastian. Nueva Editorial. V, 370 S. 8". 10 pes.

Geisow, Hans, Von Goethe zu Dante. Stuttgart, W.Hädecke.
1923. i:i6S. 8». M. 6300; Hlwbd. M. 9300; Lwbd. M. 11400;
Hldrbd. M. 14 400.

Gennrich, Friedrich, Der musikalische Vortrag der alt-

französischen Cliansons de geste. Eine literarhistorisch-

musikwissenscliaftliche Studie. Halle, Nienieyer. 40 S. 8".

Gozzi, C, Memorie inutili. Introduzione e note di Bul-
feretti. 2 Bände. LIX, 36:3, 196 S. L. 20. Torino,
IT. T. E. T.

Guidetti, G., L' Amicizia, la Religioue e la Lingua nelle

relazioni e carteggio tra Antonio Cesari, Alessandro
Manzoni e Giacomo Leopardi. ßeggio Em., U. Guidetti.

1923. 16». p. XX, 340, illustr. L 7._

Guittone D'Arezzo, Le lettere di frate. A cura di

F. Maria no. Bologna, R. Commi.ssione pei testi di

lingua. XXXn, 466 S. 8». L.25.
Hatzfeld, H., Francjois Rabelais. München, Rösl & Co.
236 S. 8» (= Philosophisclie Reihe. 68. Band).

Heu gel, J., Essai sur la philosophie de V. Hugo au
point de vue gnostique. P.s,ris, Calmann-Levy. Fr. 3.50.

Histoire de litterature franvaise. lUustree. Publice sous
la direction de Joseph B edier et Paul Hazard. Paris,
Librairie Larousse (Collection in-4 Larousse). Fase. 1.

(Die Mitarbeiter für die einzelnen Abteilungen dieser

neuen französisclien Literaturgeschichte sind: für das
Mittelalter Edm. Faral und Lucien Foulet, für das
16. Jahrhundert Jean Plattard, Pierre de Nolhac,
Pierre Vi Hey und Henr3' Bidou, für das 17. Jahr-
hundert .Joseph Vianey, Desire Rovistau, Henry
Bidou, Andre Beaunier, .Joseph Bedier, Pierre
Moreau, Andre Hallays und Georges Ascoli, für
das 18. .Jahrhundert Georges Ascoli und Daniel M orn et,
für das 19. und 20. Jahrhundert Paul Hazard, Jean
Giraud, Pierre M-artino und Andre C li aumeix. Die
Literaturgeschichte wird 2 Bände in 4" umfassen mit un-
gefähr 800 Illustrationen im Text, ca. 48 Tafeln, davon
ö farbigen. Das Werk ersclieint in 50 Lieferungen und
soll bis Frühjalir 1924 fertig vorliegen. Preis Fr. 100.)

Humpers, A., Etüde sur la langue de .Jean Lemaire de
Beiges. Liege, VaiUant-Carmanne. Bibliotheque de la

Faculte de philosophie et de lettres de l'Universite de
Liege. Fase. XXVI.

Jordan, Leo, Altfranzösisches Elementarbucli. Einführung
in d. histor. Studium d. franz. Sprache u. ihrer ]\Iund

arten. Bielefeld und Leipzig, Velhageu & Ivlasing. 1923.

X, 356 S. gr. 8» = Die Handbibliothek d. Philologen.
M. 26 000.

Joseph, Max, Die deutsclien Universitäten im Urteile

französischer Gelehrter in der Zeit von 1900-1920. Berlin,

E. Ehering. 1923. VIII, 79 S. gr. 8» = Romanische
Studien. H. 22. Gz. M. 2.40; Sohlz. nicht mitgeteilt.

Jud, .J., Zur Gesoliichte zweier französischer Rechts-
ausdrUcke. S.-A. aus Zeitschrift für Schvreizerische Ge-
schichte II, 4. S. 412—459. (corvee und verschere.)

Klemperer, Die moderne französische Prosa. Leipzig,
B. G. Teubner = Teubners philologisclie Studienbücher.

Lebreton, A., Le theätre romantique. P.'iris, Boivin. Fr. 7.

Legrand, E., Stvlistique franvaise. Piiris, De Gigord.
Fr. 8.75.

Lipparini, G., Le pagine della Letteratura italiana.

Milano, C. Signorelli. Vol. I: Le origini della lingua e

della letteratura. 311 S. L. 6. — Vol. II: Dante,
Petrarca, Boccaccio. 415 S. L. 8. — Vol. III: I Tre-

centistj minori. 259 S. L. 5. — Vol. IV: Gli Scrittori

del Quattrocento. 311 S. L. 6. — Vol. V: I Cinque-
centisti maggiori. Ludovivo Ariosto. 2-56 S. L. 5. —
Vol. VI: Niccolö Machiavelli. 191 S. L. 4. — Vol. VII:
Torquato Tasso. 243 S. L. 5. — Vol. Vni: I Cinque-
centisti minori. 471 S. L. 9.

Lutta, C. Martin, Der Dialekt von Bergun und seine

Stellung innerhalb der rätoromanischen Mundarten Grau-
bündens. Halle. Niemeyer. XVI. 356 S. S" u. 1 Karte.
Ab. M. 10; Einzelpr. M. 12 = Beiliefte zur Zs. für roman.
Philologie. 71.

Lyonnet, H., Les premieres de P. Corneille. Paris,

Delagrave. Fr. 7.

Maggini, F., .Alessandro Manzoni e la tradizione classica.

Firenze, Soc. ed. F. Perrella. 45 S. 8". L. 7. Biblioteca

della „Rassegna" VI.
Malattia Della Vallata, G., Villotte friulane moderne
(amorose, sociali, storiche, filosofiche e letterarie) con un
studio SU Dante in Friuli, ecc. Maniago, „La Tipografica".
VIII, 256 S. 8». L. 12.

Marino, G. B., L' Adone. A cura di G. Balsamo Cri-
velli. Torino, Paravia. L. 24.

Massaroli, N., Paganesimo ed umanesimo nella lettera-

tura popolare romagnola. Divagazioni di un folklorista

romagnolo. Varese, Tip. Sociale. .55 S. 8°. L. 3. Biblio-

teca de „f^a Pie" No. 3.

Menendez Pidal, R., Poesia populär y Poesia tradicional

en la literatura espanola. Conferencia. (3xford, Clarendon
Pre.ss. 2 s.

Merlo, C, Fonologia del dialetto della Cervara (Dialetti

di Roma e del Lazio). Studi e documenti pubblicati in

memoria di E. Monaci. Vol. IL Roma, Maglione e

Strini. 111 S. 8". L. 18.

Michaelis de Vasconcell os, Carolina, Glossario do
Cancioneiro da Ajuda. (Aus Revista Lusitana XXIII.)
Lisboa, Livraria Classica. 106 S. S".

Mich el ang eli , Luigi AI., Anacreonte e la sua fortuna
nei secoli con una rassegna critica su gl' imitatori e
i traduttori italiani delle „Änacreontee". Bologna, N.
Zanichelli. VI, 292 S. L. 10.

Mignon, M., Les affinites intellectuelles de 1' Italic et

de la France. Paris, Hachette. Fr. 12.

M o m i g 1 i a n o , A., Primi studi goldoniani. Firenze, Per-
rella. 91 S. 8». L. 4.

Mongredien, G., Etüde sur la vie et l'oeuvre de Nicolas
Vauquelin.seigneur des Yveteaux,precepteur de Louis XlII.
(1567— 1649) avec les ffiuvres completes de Nicolas Vauque-
lin publiees et annotees. 2 vols. Paris, Picard. Fr. 25.

Montaigne, Essais. Nouvelle edition par Pierre Villey.
2 Bände. Paris, Alcan.

Monti, G. M., L' eterno femminismo e la Provenza nella
poesia di Federico Mistral. Napoli, Razzi. 23 S. 8".

Mo rat in, Leandro Fernandez de, El Si de las ninas.

Comedia en 3 actos. Mit Einl. u.' Anm. hrsg. von Richard
Ruppert V Ujaravi. Heidelberg, Julius Groos. 1923.

VJI, IM S. 8" = Neuere spanische Schriftsteller. 2.

Gz. M. 1.80.

Moreira, Julio, Estudos da Lingua Portuguesa. Subsidios
para a sintaxe historica populär. 2 Bände. Lisboa,
Livraria Classica.

Mxisset, Georges, Glossaire des patois «t des parlers de
r Aunis et de la Saintonge avec dessins et illustrations.

Avec la coHaboration de Marcel Pellisson et Charles
Vigen. Paris, Champion. Fr. 100.

Navarro Tomas, T., Handbuch der spanischen Aus-
sprache. Einzig autorisierte deutsche l'ehersetzung und
Bearbeitung von F. Krüger. Leipzig , Teubner. VI,

1.52 S. 8«.

Nunes, J. J., Vida e Milagres de Dona Isabel Rainha de'

Portugal. Texto de seculo XIV, restituido ä sua pre-

sumivel forma primitiva e acompanhado de notas ex-

plicativas. Lisboa, Livraria Classica.

Orlando, M., Spigolature glottologiche. II: L' Accentua-
zione delle parole greche in italiano. Palermo, Casa ed.

„L' .Attualitä. S6 S. 8". L. 10.

Parodi, E. G.. Poeti antichi e moderni. Studi critici.

Firenze, Sansoni. (Darin u. a. Studien über Jacopone,
Petrarca, Boccaccio, Miclielangelo, Folengo, Porta,.

Manzoni, Carducci, Panzini, Rimbaud, Verhaeren.)
Parodi, E. G., 11 Canto II del „Paradiso" letto nella Sala

di Dante in Orsanmichele. Firenze, Sansoni.
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Pera, V., L" anima nella poesia di G. Pasooli. Potenza,
R. Marchesiello. L. 5.

Petraccone, E., Cagliostro nella storia e nella leggenda.
Palermo, R. Sandron. 1922. S». fig. p. UH, 26.5, con
Otto ritratti, cinque facstmili e tre tavole. L. 12.50.

Petrarca, Fr., Trionf i. Introduzione e note diC. Calca-
terra. Torino, ünione tip. Ed. Torinese. LXXII, 206 S.

8». L. S".

Petronius [Arbiter, Titus], Cena Trimalchionis nebst aus-

gewählten Pompejanischen Wandinschrüten hrsg. von
Wilhelm Heraeus. 2. Aufl. Photomech. Neudr. 1909.

Heidelberg, Carl Winter Verl. 1923. VIII, 48 S. 8»= Samm-
lung vulgärlateinischer Texte. H. 2. Gz. M. 1.25 ; e. Schlz.

P f o h 1 , Ernst , Neues Wörterbuch der französischen und
deutschen Sprache f. d. Schul- und Handgebrauch. 18. Aufl.

2 Teile in 1 Bd. Tl. 1, 2. Leipzig, F. A. Brockhaus.
1923. 8». Gz. Hlwbd. M. 15. 1. Französisch -Deutsch.
XII, 620 S. 2, Deutsch-Französisch. 542 S.

Piccoli, V., Itinerario leopardiano. MUano, Treves.
221 S. 8°. L. 9.

Poirier, J. E., E. Prevost et la poesie de la tendresse.
Paris, Jouve. Fr. 2.

P o r t a 1 , E., li' Arcadia. CoUezione Settecentesca. Palermo,
Sandron. 184 S. 8». L. 8..50.

Prudhomme, Sully, Journal intime. Lettres, Pensees.
Paris, Lemerre. XI, 312 S. 8».

Rabelais. Franz, Gargantua und Pantagruel [Gargantua
pere de Pantagruel]. Aus d. Franz. verdeutscht durch
Gottlob Regis. Neu bearb. u. hrsg. von Ulrich Rauscher.
Leipzig, J. Singer. 1923. 614 S. kl. 8» = Singer-Bücher.
Gz. Hlwbd. M. 6; Lwbd. M. 7; Hldrbd. M. 9.50; auf
Bütten, Pergbd. M. 55.

Raynaud, E., La melee symboliste. 3»^ serie. 1900—1910.

Paris, Renaissance du livre. Fr. 4.

Reichenbach, G., Un gentiluomo poeta del Quattro-
cento. Matteo Maria Boiardo. Parte I. Ferrara, Taddei.
106 S. 8". L. 6.

Rossi, L., Saggio sui „Cinque canti'' di Lodovico Ariosto.
Reggio Em., Coop. Lavoranti Tipografi. 55 S. 8".

Russo, Luigi, I narratori. Roma, Fondazione Leonardo
per la cultura itaUana.

Saint- Simon, L. de. Memoires. Vol. XXIII. Ed. par
Lecestre et de Boislisle. Collectiou des Grands
Ecrivains de la France. Paris, Hachette. Fr. 30.

Sam.mlung spanischer Schulausgaben. Band 1: Don
Diego Hurtado de Mendoza's Guerra de Granada contra
los moriscos. Herausgegeben von Adalbert Hämel.
Bielefeld und Leipzig, Velhagen & Klasing. VHI, 110

und 18 S. 8°.

Scherer, Matthias, Englisches Sprachgut in der franz.

Tagespresse der Gegenwart. = Giessener Beiträge zur
romanischen Philologie XL Giessen, im Selbstverlag
des Roman. Seminars. 109 S. 8". Grundpreis M. 3.

Schroff, Maximilian W., Deutsch-rumänisches Wörter-
buch. Grosse Ausg. 2. Aufl. Craiova (früher: Verlags-
anstalt „Scrisul romänesc"; aufgest.). Czernowitz, R.
Schally's Nachf. 1922. XXXVII, 920 S. 8». Lei 200.

[Nebent. ;] Schroff, Dictionar german-roman.
Seifert, Eva, Die Proparoxytona im Galloromanischen.
XII, 148 S. u. 1 Karte. Ab. M. 4. Einz. M. 5 = Beihefte
zur Zs. für roman. Phü. 74. Halle, Niemej^er.

Seillifere, E., Emile Zola. Paris, Grasset. Fr. 7..50.

Sorel, Gh., La Jeunesse de Francion. Texte de 1626, ed.

par A. Therive. Paris, Bossard. 267 S. 8».

Spaventa Filippi, SUvio, Alfieri. Milano, „Alpes".
224 S. 8». L. 6.

Stricker, Hans, Lautlehre der Mundart von Blonay
(Waadt). Diss. Basel. 126 S. 8».

Studi Danteschi diretti da M. Barbi. Vol. VI. Firenze,
Sansoni. 166 S. 8". L. 15.

Tallgren. Anna-Maria, Paul Verlaine. Hänen elämänsä
ja runoutensa (Sein Leben und sein poeti.sches Werk).
Porvoo, Söderström. 147 S. 8".

Testi Latini ümanistici. Direttore Remigio Sabbadini.
I. Le poesie liriohe di Basinio (Isottaeus, Cyris, Varia)
a cura di F. Ferri. Torino, Giovanni Chiantorre. (Die
folgenden Bände sollen bringen : La corrispondenza di

Giovanni Aurispa a cura di R. Sabbadini; Poesie scelte

diE. LampridioCerva eG. Bona; De partu Virginis
di J. Sannazaro; L' Istrias di Raffaele Zovenzoni;
Invective e poesie di Francesco da Fiano; Prose

scelte di G. G. Pontano; Prose scelte di Giovanni
da Ravenna).

Tilander, Gunnar, Remarques sur le Roman de Renart.
Göteborg, Wettergren & Kerbers Verlag. 199 S. 8». Kr. 5.

Tilley, A., Studies in the French Renaissance. Cambridge
üniversity Press. 21 s.

Timmermans, A., L' Argot parisien. Paris, Victorion
freres. XXXII, 4.36 S. 8». Fr. 20.

Tobler, Ad., Altfranzösisches W'örterbuch. Hrsg. von E.
Lommatzsch. 6. Lief, avoir — batre. Berlin, V\^idmann.

Trahard, P., P. Merimee et l'art de la nouvelle.' Paris,
Presses universitaires. Fr. 3.

Verlaine, P., Correspondance, ed. par Ad. van Bever.
T. 1, T. IL Paris, A. Messein. Fr. 18.

Viatte, A., Le catholicisme chez les Romantiques. Paris,
Boccard. Fr. 6.50.

Villon. Le Poesie de Francjois Villon. Commento di
Ferd. Neri = Scrittori di Francia. CoUezione di Testi
con Note Italiane. Vol. I. Torino, Giovanni Chiantorre.
L. 16. (Dieselbe Sammlung soll bringen: La Chanson
de Roland, ed. Giulio Bertoni; Descartes, Le Discours
de la Methode, ed. Adolfo Faggi; Pascal, Les Pensees,
ed. Luigi Foscolo Benedetto; Moliöre, ed. Pietro
Toldo; Rousseau, ed. Arturo Farinelli usw.)

Vincent, A., L' Escaut. Etüde toponymique. Bruxelles,
Impr. medicale et scientifique.

Vossler, C, Letteratura italiana contemporanea. Napoli,
Ricciardi. 176 S. 8". II edizione con aggiunte.

Vossler, Karl, Das heutige Italien. Oeffentlicher Vortrag,
fehalten am 31. Januar 1923 in der Universität München,
tünchen, Hueber. 15 S. 8».

Whiting, H. B., Dante the Man and the Poet. Cam-
bridge, Heffer. 9 s.

Wuttka, Adolf, Die Beziehungen des Felibrige zu den
Troubadours. Halle, Niemeyer. 99 S. 8». M. 2 = Ro-
manistische Arbeiten, herausgeg. von Karl Voretzsch. 8".

Literarische Mitteilungen, Personal-
nachrichten usw.

Bei Champion in Paris wird eine Sammlung unter
dem Titel „Les classiques de. l'histoire de France
au moyen äge, publies sous la direction de Louis
Halphen" erscheinen. Die ersten Bände werden u. a.

enthalten: Eginhard, Vie de Charlemagne, publiee et
traduite du latin par Louis Halphen: Nithard, Histoire
des fils de Louis le Pieux, avec le texte des Serments de
Strasbourg, publiee et traduite du latin par Ph. Lauer;
Loup de Ferrieres, Correspondance, publiee et traduite
du latin par L. L e v i 1 1 a i n ; Histoire ajirfnyme de la

premiere croisade, publiee et traduite du^atin par Louis
Brehier; La Chanson de la Croisade des Albigeois,
publiee et traduite du proven^al par E. Martin-Chabot;
Poesies historiques des troubadours, publiees et traduites
du provenpal par A. .Jeanroy, avec la ooUaboration de
F. Benoit; Joinville, Vie de saint Louis, publiee par
Mario Roques et Louis Halphen; Commynes, Me-
moires, publies par .T. Calmette, avec la collaboration
de l'abbe Durville; tome !>''.

Professor Dr. M. F. van der Meer wurde zum
Direktor des „Holland-Instituts" an der Universität Frank-
furt a. M. ernannt.

Der Privatdozent Dr. Josef W i h a n an der deutschen
Universität zu Prag wurde zum ao. Professor für ver-
gleichende Geschichte der neueren Literatur daselbst ernannt.

t Dr. Henry Bradley, der Mitherausgeber des
Gxford-English Dictionary, im Alter von 77 Jahren.

Notiz.
Den germanistischen Teil redigiert Otto Behaghel (Giessen,

Hofmannstrasse 10), den romanistischen und englischen Fritz Xeu-
mann (Heidelberg, Koonstrasse 14), und wir bitten, die Beiträge
(Rezensionen, kurze Notizen, Personalnachrichten usw.) dementsprechend
gefälligst zu adressieren. Die Hedaktion richtet an die Herren Ver-
leger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle

neuen Erscheinungen germanistischen und romanistiachen Inhalts ihr

gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung
von 0. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle

wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine

Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.

An 0. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonder-
abzüge zu richten.
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ATLAS LINGUISTIC DE CATALUNYA p.ra.griera

Obra que comprendrä deu volums de 200 mapes cada un, en formal de 55 x 38 cm

Preu de subscripciö : 75 ptes. volum

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, PALAU DE LA DIPUTACIO BARCELONA

VERLAG VON O. R. REISLAND IN LEIPZIG.
Von Prof. Dr. Wilhelm Vietor

erschienen in meinem Verlage:

Deutsches Aussprachewörterbuch.
Dritte, durchgesehene Auflage.

1915. 31 Bogen. Gr.-S».

Die Aussprache des Schriftdeutschen.

Mit dem Wörterverzeichnis der amtlichen Regeln

für die deutsche Rechtschreibung in phonetischer

Umschrift sowie phonetischen Texten.

Zehnte, durchgesehene Auflage,
besorgt von

Dr. Ernst A. Meyer.

1921. 9V8 Bogen. 8».

Elemente der Phonetik des Deutschen,

Englischen und Französischen.

Siebente Auflage,
besorgt von

Dr. Ernst A. Meyer, Stockholm.

Mit einem Titelbild und Figuren im Text.

1923. 28 Bogen. Gr.-8».

Kleine Phonetik

des Deutschen, Englischen und

Französischen.
Elfte Auflage.

1920. Mit einem Titelbild und Figuren. 9 1/2 Bogen.

German Pronunciation : Practica

and theory.
The best German. — German sounds, and how they are

represented in spelling. — The letters of the aiphabet, and
their phonetic values. — German accent. — Specimens.

Fifth edition.

1913. 9 Va Bogen. 8».

Der Sprachunterricht mufs umkehren!
Ein Beitrag zur Überbüi-dungsfrage von

Quousque tandem.

Dritte, durch Anmerkungen erweiterte Auflage.

190.5. ^^II und 52 Seiten. 8».

Ethik der Zukunft.
Beiträge

von Prof Dr. Paul Barth (Leipzig), H. v. Beaulieu (Hannover), vorm. Staatsanwaltschaftsrat k. A. Dr. Fritz Dehnow (Ham-
burg), Prof Dr. August Forel (Yvorne), Prof Dr. Alfred Grotjahn (Berlin), Prof Dr. Jos. Petzoldt (Berlin), Reichsminister

Dr. Walter Rathenauf (Berlin), Fedor Rausche (Leipzig), Geh. Medizinalrat Prof Dr. Theodor Rumpf (Bonn), Prof Dr.

Richard Wähle (Wien), Dr. Hans Wehberg (Berlin), Prof Dr. Heinrich Ernst Ziegler (Stuttgart).

Herausgegeben von

Dr. Fritz Dehnow.
Paul Barth und Walter Rathenaus letzte Schrift.

1922. 91/2 Bogen. Gr.-8°.

Frank Wedekind.
Von

Dr. Fritz Dehnow.
1922. 7'/2 Bogen. 8«.

S^ Hierzu eine Beilage der Akademisciien Verlagsgesellscliaft Atlienaion 111. b. H., Berlin-Nenba'ielsberg.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neumaun in Heidelberg. —• Druck der Piererschen Hofbuelidruckerei in Alteuburg, S.-A.

Ausg-eg-eben Im Juli 1923.
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51 ei 11 et, Ce qua la linguistique doit aux
AUemands (Spitzer).

Jespersen, Language. Its nature, develop-
ment and origin (Spitzer).

Hermann, Die .Sprachwissenschaft in der
Schule (Niedermann).

Otto. Die wissenschaftliche Forschung und die
Ausgestaltung des gelehrten Unterrichts
(Lerch).

Otto. Zur Grundlegung der Sprachwissenschaft
(Lerch).

Otto, Methodik und Didaktils des neusprach-
lichen Unterrichts iLerchi.

Brunot, La pensee et la langue (.Spitzer).
Händel, Führer durch die Muttersprache

(Behaghel).
Ammon, Repetitorium der deutschen Sprache

(Karstienl.
Seit er, Deutsche Sprichwörterkunde (Be-

haghel).
Aly. Volksmärchen, Sage und Novelle bei

Herodot (Götze).
Riemer, Mitteilungen über Goethe. Hrsg. von

A. Pollmer (Korff).
Bettinas Briefwechsel mit Goethe. Hrsg. von

R. Steig iKorffl.
Brandt, A.W.Schlegel, Der Romantiker und

die Politik (Körner).

Holthausen, Altsächsisches Elementarbuch
2. A. (Hörn).

Sarauw, Niederdeutsche Forschungen (Teu-
c hert).

Kock, Svcnsk Ljudhistoria (de Boor).
Vatnsdoela Saga. Hrsg. von W. H. Vogt

(Golther).
Sverris Saga utg. ved Gustav I n d r e b o

(Golther).
Ritter, Beiträge zur englischen Sprachge-

schichte (Holthausen).
Brown, The Stonyhurst Pageants (Acker-

mann).
Grossmann, Spanien und das elisabethanische

Drama (Pfandl).
Kocher, Reduplik:itionsbildungen im Fran-

zösischen und Italienischen (v. W artburg).
Brüffger, Les noms du roitelet en France

(Riegieri.
albWalberg, La vie de saint Thomas le martyr
par Guernes de Pont - Sainte - Masence
(Breuer».

N e u b e r t , Einleitung in eine kritische Ausgabe
von B. de Maillets Telliamed (Klemperer).

Nodier, Moi-müme. Avec une introduction
sur le roman personnel par J. L a r a t

(Ernst).

Cohen, Ecrivains fran(^ais en Hollande dans
la Premiere moitie du XVTIe. s. (Wurz-
bach).

Zweig, Drei Meister. Balzac, Dickens, Dosto-
jewski (Streuber).

Croce, Leopardi (Klemperer).
Vossler, Leopardi (Klemperer),
J. Hurtado y J. de lu Serna y A. Gonzalez

Palencia, Historia de la Literätura Espaftola
(Richertl.

Franc, de Quevedo, La Vida del Buscon
(Pfandl).

Monner Sans, Asnologia. Vocabulario y
refranero (Hämel).

Lern OS, .Semantica o Ensayo de Lesicografia
ecuatoriana (Hämel).

Procopovici, Introdncere in studiul literaturii

vechi (Friedwagner).
Pascu, Istoriea literaturii romine din secolul

XVII (Friedwagner).
Bibliograp hie.

Literarische Mitteilungen.
Personalnachrichten.
Meyer-Lübke, Bemerkung.
Vi sing, Berichtigung.

Spitzer, Bemerkung.
Notiz.

A. M e i 1 1 e t , Ce que la linguistique doit aux AUemands.
S.-A. aus „Scieiitia". April 1923. S. 263—270.

Es ist stets lehrreich — für den Einzelmenschen,
Familien, soziale Klassen, Völker — sich im Spiegel

zu sehen, den einem gerechte Kichter vorhalten. Und
so muss gerade in den politisch wirren Zeiten, die wir

durchleben, eine ruhigklare Stimme, die des führenden
französischen Linguisten , uns aufhorchen machen.
Meillet bemüht sich um das, was von seinem Lands-
mann Grammont Schuchardt vor kurzem (Berl. Sitzber.

1922, S. 208 ff.) gefordert hat: um Gerechtigkeit. Er
hat sie in dem das linguistische Fazit aus dem Welt-
krieg ziehenden Buche „Les langues dans l'Europe

nouvelle" (1918) bewiesen, einem Werk, dem die

stolzen Worte vorangesetzt sind: „Sans les evenements
actuels , ce livre n'aurait pas ete ecrit. Mais il est

l'oeuvre d'un homme de science, et les idees qui en
forment le fond ne sont pas dues aux circonstances".

Dass diese Behauptung stimmt , kann man an der

schon in der „Introduction ä l'etude comparative des
langues indo-europeennes" (1903) und in „Les langues

dans l'Europe nouveUe" (1918) an seine Landsleute
gerichteten Mahnung erkennen, deutsch zu lernen,

um deutsche Bücher lesen , d. h. wissenschaftlich

auf dem Laufenden bleiben zu können. Er gesteht

auch in der vorliegenden Schrift zu: „l'edifice solide

de la grammaire comparee des langues indo-euro-

peennes, des langues romanes, des langues ger-

maniques, a ete fonde par des AUemands . . . La oii

n'ont pas travaille des savants allemands ou formes

par des maitres allemands, le travail est encore bien

peu avance souvent". Aber während die deutsche

Linguistik bis 1870 den Primat behaupte, sei es seitdem

anders geworden: „la grammaire comparee donne en

AUemagne des signes de declin . . . Tout se passe

comme si la machine fatiguee par un long usage

perdait de son rendement." Es sei auch von übel,

„qu'une science soit cultivee d'une maniere trop

dominante ou trop exclusive par un seul peuple : eile

risquerait de se fixer d'une maniere trop rigide et de

renouveler trop peu ses idees." Der Fehler deutscher

Arbeiten in neuester Zeit sei „que les faits y sont

trop consideres en eux-memes". Da die Ansicht, die

Führung in der Lingtiistik sei den Deutschen in letzter

Zeit abhanden gekommen, auch an anderen Punkten

der Romania geäussert worden ist (z. B. von Bogrea,

der anlässHch Brugmanns Tod in Bacoromania I, 547 f.

schi-eibt: ., Germania . . . trece sceptrul, färä discutie,

21
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in mäuile Francezului Antoine Meillet : coincideutS

simboUcä!" '), müssen wir sie diskutieren.

Meillet, der mit Recht im „elargir les recherches,

assouplir les methodes" den Fortschritt der Wissen-

schaft erblickt, will uns zeigen, wieviel Am-egungen

seit 1870 von nichtdeutscher Seite ausgegangen sind:

als Beispiel der Einführung der Geschichte in die

Sprache dient die Heranziehung der germanischen

Lehnwörter im Finnischen durch den Dänen Thomsen —
ein doch sehr willkürlich herausgegriffenes Beispiel

:

Lehnwörter sind von jeher sprachwissenschaftlich ver-

wendet worden (vgl. die Literatur in Schuchardts

VoJc. d. Vit. I [1866], S. 30, unter der auch Eenan
1849 erscheint). Ebensogut könnte man als Beispiel

für Heranziehung der Geschichte in der Sprachwissen-

schaft die historische Erklärung der Dialektgrenzen

durch Böhmer und Morf auf romanischem, "Wrede-Frings

auf germanischem Gebiet anführen. Soll aber die

Heranziehung neuer Sprachki-eise betont werden, etwa

Sieg-Sieglings tocharische Forschungen, deren Ver-

dienste Meillet selbst {Idg. Jahrb. 1, 1 ff.) ins rechte

Licht gesetzt hat. Als Niederreisser der Scheide-

wände zwischen Alt- und Neuphüologie erscheint

Ascoli — aber zwei Seiten früher wird Ascoli als

Schüler Diezens bezeichnet. „Le francais Breal a

introduit l'homme dans l'etude de la langue" (im Gegen-

satz zur Auffassung der Sprache als selbständiges

Wesen) — Breals Essai de semautique ist von 1897,

und wenn auch einzelne seiner Abhandlungen in die

60er Jahi-e fallen, so haben doch diese Anschauung in

eindrucksvoller Weise erst H. Pauls FriiKipicn d.

Sprachgesch. (1880) zum Gemeingut gemacht. Saussure

sah zuerst die Sprache als „sj'steme rigoureusement

agence" — aber 1. hat Saussure bei Brugmann studiert

und in Leipzig an seinem Memoire sur le Systeme

primitif des voj-elles gearbeitet, 2. ist Saussures statische

Sprachbetrachtung , wie sie in seinem nachgelassenen

Werk Cours de lingu. gen. zum Ausdruck kommt,
vorweggenommen von v. d. Gabelentz in seiner Spr((ch-

tcissrtisch(i]t (2. Aufl. 1901) II vi („Darstellung der

Einzelsprache"), der schon die wissenschaftliche Be-

rechtigung eines „synthetischen Systems" verteidigt

und (so wie Saussure Invgage — langue) S. 59 Sx^'ache

und Rede unterscheidet. Auch ist die von Saussure

ganz unbeeiuflusste „Sprechlehre" E. Ottos ein neueres

Gegenstück zu den Lehren des grossen Genfers, wie

E. Hermann PhU. Wochci'Schr. 1922, Sp. 253 richtig

hervorhebt — womit der Anteil französischer Kultur

an Saussures linguistischem Denken nicht geleugnet

werden soll. Als Erforscher nicht- idg. Sprachgruppen

erscheinen die Holländer, die Begründer der indo-

nesischen, die Finländer und Ungarn als Begründer der

finnougrischen Sprachwissenschaft- — und Reiuisch's

hamitische, Lepsius' nubische. Schnorr von Carolsfelds

ozeanische Forschungen ? Als Vertreter der allge-

meinen Sprachwissenschaft werden Whitne^y, Baudouin

de Courtena}', Saussure, Gramniont genannt — und

' Wir müssen fragen: symbolisch wofür? Nach der
französischen Niederlage von 1870 1 gründeten G. Paris
und P. Meyer die Romiutia, jmr rimemhrcr des «h res <!()>• . . .

Aeussere Niederlagen können wahre Wissenschaft nicht
hemmen. Oft liat im Gegenteil die an sie anknüpfende
nationale Selbstbesinnung die herrlichsten Werke geschaffen.

- Ein offenbarer Irrtum : Budenz und Hunfalvy waren
Deutsche 1

Humboldt, F. Müller, Misteli, H. Winkler, F. N. Finck,

V. d. Gabelentz? Von dem allein als Sprachvergleicher

anerkannten Schuchardt wird gesagt, dass er „n'a

Jamals ete de ceux qui ont rien dirige" und der Grund
seiner relativ geringen Wii-kung auf Deutsche in seiner

räumUchen Entfernung vom Zentrum des Deutschtums

(„enseignant dans une universite lointaine de l'Autriche,

ä Graz") gesucht — aber z. B. Meinong lehrte an der-

selben Stätte und hat in Deutschland grossen Anklang

gefunden und , da österreichische Gelelu'te von jeher

ihre Arbeiten meist im Reiche drucken lassen, ist von

vornherein ihr Wohnort für die Verbreitung ihrer

Lehren bedeutungslos. Die relativ geringere Wirkung
des ungeheuren Schuchardtschen Werkes liegt— ausser

Gründen allgemeinerer Art, die wu- noch erwähnen

werden — in dem fragmentarischen Charakter seiner

Darbietung: es sind „Bruchstücke einer grossen Kon-
fession". Die Wirkung des Aphoristikers Schuchardt in

romanischen Landen vergleiche ich mit der des grössten

deutschen Aphoristikers : Nietzsche — der, Deutsche

ist vielleicht für den Geist, der ihm in spitzer und blanker

Formulierung entgegentritt, nicht so dankbar. Wenn ich

auch mit aller Schärfe dagegen protestieren muss, dass

der Ph3'siker Duhem in seiner Ki'iegsschrift „La science

allemaude" 1915 der deutschen Wissenschaft den

Stempel „esprit geometrique", der französischen den

anderen „esprit de finesse" aufdrückt (womit dann

ohne weiteres das Schlusswort dieser Abhandlung ge-

geben ist: „Scientia germanica ancilla scientiae

gallicae") — so ist doch soviel richtig, dass der

Deutsche mehr das methodische Fortschreiten vom
Gesicherten zum Unsicheren bevorzugt, der Franzose

mehr das freie und kühne „Geplänkel", das die Wider-

stände mehr spielend und einer inneren Eigengesetz-

lichkeit folgend nimmt. Und Schuchardt ist ein

solch kühner Flankier — wie Nietzsche. Daher das,

was MeiUet feststellt: „son action s'est esercee autant,

et plus, et parfois plus vite, sur l'etranger que sur

les Allemands." Die Gegenprobe: romanische oder

romanisch beeinfiusste Vertreter des reinen esprit de

finesse wie Breal , NjTop , auch Saussure haben auf

Deutschland wenig gewirkt.

Meillet hat keine Aktivposten dem angeblich

Deutschland Fehlenden gegenübergestellt : ich vermisse

programmatische Namen wie Wundt, wie Sievers, wie

Vossler. Ist nicht gerade der letztgenannte seit Jahren

bemüht, dem Positivismus seinen Ideahsmus, also,

wenn auch in deutscher Abschattung „des idees

generales" den „faits consideres en eux-memes" gegen-

überzustellen V Der Einwand, dass es sich um einen

Romanisten, nicht um einen eigentlichen Sprach-

vergleicher handle , kann angesichts der Nennung
G. Paris', Ascolis, Diezens bei Meillet nicht mass-

gebend sein — denn wie ein in der Biologie an einer

Eidechse ausgeführtes Experiment für alle Lebewesen

gilt, so das am Romanischen methodisch Geleistete

für alle Sprachen — und Meillet mit seinem Ueber-

blick über die verschiedenen Philologien ist gewiss

der letzte, der die Wissenschaft nach Universitäts-

fächern oder Lehrkanzelressorts segmentieren möchte.

Auch sind die deutschen Linguisten bei dem Wett-

bewerb in einer doppelt ungünstigen Lage : Gelehrte

sämtlicher Staaten der Erde sind den deutschen gegen-

übergestellt, sogar Holländer, Dänen, Deutschschweizer

:

es handelt sich nicht um Feststellung der Leistungen der

1
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germanischen Völker, sondern um die einer Gesamt-
heit nichtdeutscher Staaten als Ganzes gegenüber

den Deutschen, was gewiss nicht politisch gemeint ist,

aber ebenso wie die Datierung des linguistischen

Niederganges in Deutschland ab 1870 politischen

Beigeschmack hervorruft. Ferner sind in stofflicher

Hinsicht die beiden Seiten nicht gleich bedacht: wenn
die Finnen und Ungarn das Finnougrische, die Holländer

das Indonesische studieren, der Amerikaner Whitney
Amerikanist ist (nachdem die Grundfesten der Sprach-

wissenschaft, wie Meillet ausführt, von deutscher Hand
gefügt sind), so ist das offenbar nicht dasselbe wie

wenn Schuchardt Baskisch oder Kaukasisch, Sieg und
Sieglind — oder Meillet selbst Tocharisch treiben,

und man vermisst z. B. als Fehlposten der romanischen

Forscher einen Germanisten, der etwa J. Grimm,
Sievers, H. Paul, Braune gleichkäme. Die lokale und
vor allem die kulturelle Entfei-nung des Forschers von
seinem Objekt muss bei der Bewertung von dessen

Leistung in Betracht gezogen werden. Es ist dies

eine Erwägung, die Romanen oft bei Beurteilung deutscher

Romanisten ausser acht lassen : Der Wanderer in

fremdem Land begeht auf Schritt und Tritt sprach-

liche und psj'chologische Schnitzer. Seine grösste

Tugend ist der Mut! Wartete er mit seiner Reise,

bis erst seine wissenschaftliche Ausrüstung seinem

Wagemut entspräche , dann wäre ihm unterdes der

Wagemut abhanden gekommen ! Meillet wird gewiss

den dem seinen nachgeformten Satz unterschreiben : „II

n'est pas bon que l'etude d'une langue soit faite d'une

maniere trop dominante ou trop exclusive par ceux

qui la parlent." Der Fremdromanist besitzt vielleicht

weniger Einblick , dafür mehr Ueberblick als der ein-

heimische Romanist.

Ich glaube, JfeiUet hat nicht genügend die Lin-

guistik im allgemeinen und die spezielle Anwendung
derselben, die Indogermanistik, gesondert, eine Ver-

wechslung , die gerade Grammont den Deutschen in

die Schuhe schiebt {BLR. 60, 208). Wähi-end die

Linguistik sich, grade auf dem mir zunächstliegenden

romanischen Gebiet, verjüngt, zeigt die Indogermanistik

tatsächlich Verfallserscheinungen oder, besser gesagt,

der junggrammatische Betrieb der Indogermanistik, den

Schuchardt (a. a. 0. S. 207) als „pronunciamiento"

gerichtet hat. Vielleicht konnte Meillet zu seiner — an

romantische Vorstellungen vom goldenen und vom
Verfallszeitalter der Sprachen erinnernden — Gegen-
überstellung zweier Sjjrachfors eh er -Zeitalter in

Deutschland dadurch kommen, dass das heroische Zeit-

alter in der Sprachwissenschaft, die Zeit der grossen

Linienführung vorbei ist und, da Deutsche allenthalben

in der Sprachwissenschaft diese Linien gezogen haben
(Bopp, Pott, Grimm, Diez usw.), ihre Nachfahren an

ihnen gemessen pygmäenhaft erscheinen — aber diese

Pygmäenhaftigkeit ist eben derWehfluch aller Enkel (man
vergleiche den creator ex nihilo Diez mit romanischen

wie deutschen Nachfahren) ; ferner dadurch, dass MeiUet
selbst sehr glücklich in dem Augenblick seine Akme
erlebt , in dem man aiis dem Spezialistentum heraus-

strebt, dass er (wie Grammont) den in Deutschland

zwischen Indogermanistik und romanischer Sprach-

wissenschaft klaffenden Hiatus persönlich überwunden,
sich also verjüngt oder besser jung erhalten hat.

Grammont wie Meillet haben stets an den Fortschritten

dieser letzteren, methodisch so weit fortgeschrittenen

und auf sicheren, weil nicht konstruierten Grundlagen
bauenden Disziplin den innigsten

,
produktiven wie

kritischen, Anteil genommen und sich vor der Gefahr
des Einrostens in alten Geleisen bewahren können

:

in der Abspaltung der einzelnen „Linguistiken" von-
einander und in der Emanzipierung von der prae-

ceptrix linguisticae, der Romanistik, sehe auch ich

einen grossen Schaden der allgemeinen Sprachwissen-
schaft (ebenso wie in der bedingungslosen Leugnung
der Berechtigung alles Sprach vergleich en s), und
hier mahnt uns tatsächlich der fremde Spiegel zur Be-
sinnung. Gegen das chambres separees-Gehaben der
einzelnen Linguistiken habe ich schon IM. 1920, Sp. 390
geschrieben. Vielleicht haben wir in Deutschland uns
allzu sehr in die gerühmten Elfenbeintürme zurück-
gezogen , die in Wirklichkeit Rumpelkammern sind,

dem Leben nicht über-, sondern unterlegen, vielleicht

haben wir uns zu sehr hineingekniet in das Tat-
sächliche und den Blick gen Himmel vergessen, zu

sehr in die Tiefe', zu wenig in die Höhe gestrebt,

zu wenig uns die Frage nach dem fürs Leben Wert-
vollen gestellt und zu sehr im Wissen (gleichviel

wovon) die wahre Wissenschaftlichkeit erblickt. Aber
ich glaube, die Verfallserscheinung, die Meillet kon-

statiert, kann so lange nicht eine spezifisch deutsche
genannt werden, als es unter unseren Indogermanisten
Männer wie Kretschmer, Thurneysen, Meringer gibt,

die von den lebendigen Sprachen sich über den Ablauf
des Historischen belehren lassen. Die Linguistik in

Deutschland ist nicht im Verfallsstadium, die methodische
Führung ist nur (wie nach Schuchardts Ansicht bloss

recht und billig) auf die Romanisten übergegangen —
in Prankreich wie in Deutschland. Meillet selbst hat

von Gillieron , Grammont durch Beobachtung seiner

Muttersprache gelernt; Saussures Lehre ist vor allem

durch Bally und Brunot wirksam geworden. Neue
Forschergenerationen streben empor drüben wie hüben—
und es handelt sich mehr um zeitliche als räum-
liche Gegebenheiten.

Wer nun folgern wollte, dass wir Deutschen in

eitler Selbstgerechtigkeit uns als die Hegemonen der

Linguistik fühlen müssten , der hätte meine Dar-

legungen gründlich missverstanden : bekenne ich doch
seit Jahren, was ich ausser deutschen französischen

Meistern schulde !
- Aber gerade diese wechselseitige

Verschuldung alles Gelehrtentums lässt mir die Ab-
grenzung des „ce que la linguistique doit aux savants ..."

als ziemlich problematisch erscheinen. Trotz aller

nationalen Betontheiten — der Gegensatz zwischen

S3-stematik und Historik ist z. B. geradezu ein fran-

zösisch-deutscher, vgl. Lhl. 1923, 1. Heft — lösen

dennoch fast bei allen Kulturnationen die gleichen

1 Mit historischer Tiefenforschung , d. li. Forschung
nach der räumlichen Dimension der Tiefe hin, verbindet

sich jetzt noch offenbar nach H. Paulschem Rezept („Sprach-

wissenschaft ist Sprachgeschichte") bei vielen Forschern die

Vorstellung der Tiefe im Gegensatz zur Oberflächlichkeit:

wer ahistorisch arbeitet, haftete danach an der Oberfläche:

so wird z. B. Anh. rom. 6, 19 eine Arbeit „ideenreich, aber
unhistorisch" genannt, als ob erst die liistorische Ein-

stellung die letzten Weihen gäbe.
- Aus diesem Grunde bedauere ich die stilistische

Entgleisung Lerchs hier 1920, Sp. 250 von den „Franzosen,

die zu bequem und zu unintelligent sind [sie!], ihre Mutter-
sprache wissenschaftlich zu untersuchen", die, auch in dem
Zusammenhang, in dem sie steht, und durch den Anlaas,

der sie hervorgerufen, nicht entschuldigt werden kann.
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Eichtungen einander zur ungefähr gleichen Zeit ab

(daher auch gleichzeitig von verschiedenen Seiten die-

selben Lösungen ausgesprochen werden, vgl. die Schu-

chardt-Joh. Schmidtsche Wellentheorie, das Thomsen-
Joh. Schmidtsche idg. Palatalgesetz): in Frankreich wie in

Deutschland blüht jetzt die Opposition gegen die natur-

wissenschaftlich-historische Einstellung unserer Vater-

generation. Hier wie dort sieht man in der Sprach-

wissenschaft mehr ideell und sj'nthetisch gerichtete

Geisteswissenschaft. Eine Sammlung wie „Les idees et

les faits" (in der Meillets Buch Lcs lanc/ucs dans VEmope
nouvelle erschien) ist ebenso ein Zeichen der Jetzt-
zeit wie der Yossler-Festband, der sich „Idealistische

Neuphilologie'' betitelt. In Frankreich wie in Deutsch-

land hatte der philologisch-antiquarische Betrieb bis

vor kurzem den linguistischen erblickt (ebenso in

Italien, wo Croce, Gentile und Farinelli Wandel schufen).

Foersters Neckwort, das Gillieron {AheiUc S. 199)
zitiert : „vous n'aUez pourtant pas passer votre vie ä vous

occuper de patois?" hat nicht nur Deutschland ^ ge-

golten. Dies ein weiterer Grund, warum Schuchardt —
dies aber auch der Grund, warum Gillieron sich erst

spät durchsetzte. Eine Zeit, da man die Herausgabe
alter Texte als Legitimation eines Romanisten ver-

langte, war weder Gillieron noch Schuchardt günstig -.

Auch künstlerische Bewegungen lassen sich nicht

territorial abgrenzen : der Expressionismus hat Frank-

reich wie Deutschland während der gegenseitigen Ab-
sperrung des Weltkriegs ergriffen , mögen auch die

nationalen Ausprägungen noch so verschieden sein.

So gibt es denn auch interromanistische oder gemein-

romanistische Zeitströmungen, wie Schurr sehr schön

ausgeführt hat, und ich kann daher auch Meillet ent-

gegengesetzte , von deutscher Seite geäusserte An-
sichten nicht teilen, wie etwa wenn Herzog , auf die

etymologischen Wörterbücher Diezens und Mej^er-

Lübkes gestützt, nahezulegen scheint (LhJ. 1922,

Sp. 242), dass nur Deutsche solche Werke schaffen

könnten : das Beispiel Boisacqs beweist gegen Herzogs
Behauptung, dass von einem Romanen nie ähnliches

unternommen wurde. Und auch urdeutsche Werke
enthalten französische Einflüsse : ich nehme das Bei-

spiel des neuesten etj-mologischen Wörterbuchs, das

uns der Deutschschweizer v. Wartburg geschenkt

hat : in dessen Einleitung spricht der Verfasser zweien

Gelehrten, die auf ihn gewirkt haben, seinen Dank
aus, J. Jud und Mever-Lübke, und ein Blick in

' Heute hat dies Wort einen veränderten Sinn, ja

Tiefsinn bekommen: wir müs.sen wieder die xoivtj studieren.
Aber — wie so oft kommt methodisclier Fortschritt ' von
aussen — es ist der Rumäne Sainean , der mit seinem
schönen Werk „Le langage parisien au XIX« siecle" Bahn
gebroclien hat, ohne, soweit ich sehe, bisher besonderes
Aufsehen erregt zu haben.

- Es ist kein Zufall, dass Schvichardt seine glotto-
gonischen Studien erst in letzter Zeit herausgab und dass
Trombetti bis vor kurzem in splendid isolation arbeitete.

Zur Zeit als jener in die Wissenschaft eintrat (1>'66), war
eines der Gründungsstatuten eben der Pariser Societe de
Linguistique, in deren Veröffentlichungen sich heute das
herrliche Schaffen Meillets entfaltet: ,,La Societe n'admet
aucune communication concernant, soitl'origine du langage,
soit la creation d'une langue universelle" (zitiert von
Jespersen Langvoge S. 96). Das Tempora mutantur et nos
mutamur in iis hat auch die deutsche Jugend Schuchardt
ausdrücklich zu seinem 80. Geburtstag bestätigt (vgl. die

Rezensionen des Schuchardt-Breviers — und dieses selbst).

Heute ist Schuchardt in Deutschland ein Mann „qui dirige"

!

sein Werk zeigt , dass diese beiden ihm auch tat-

sächlich vorbildlich gewesen sind. Jud ist Schüler

des Deutschschweizers Morf wie des Welschschweizers
Gillieron, beide Schüler G. Paris', daneben deutschen

Einflüssen unterworfen, M e y e r- L ü b k e unter anderem
auch Schüler von G. Paris , dieser wieder Schüler

oder mindestens Jünger des Deutschen Diez. Schon
dieser rein schematische Stammbaum, der alle sonstigen

Hin- und Hereiuflüsse und alles Persönlich-Erarbeitete

übergeht, zeigt, wie schwer es ist, irgendein wissen-

schaftliches Werk als „rein deutsches", „rein fran-

zösisches" usw. zu erweisen (ich habe GGA. 1917, 430
gezeigt, wie die nur französischen Autoren das Wort er-

teilende Philologie franraise Nyrops diesen Titel doch
nicht rechtfertigt) — und diese Einflüsse sind auch
durch den Krieg nicht wesentlich geändert. So könnte

man ausser Requisitorien gegen die Wissenschaft eines

Volkes wie etwa das Duhems und Abgrenzungen von
dessen Leistungen wie die Meillets sich auch eine

Darstellung der wechselseitigen Verflechtung der
Forschernationen in einem unentwirrbaren Gläubiser-

Schuldnertum denken. Seien wir jedoch Meillet für die

Dankbarkeit dankbar, die ihn in trüben Stunden seinen

Landsleuten zurufen hiess : „on ne pourra jamais

oublier le travail de ceux qui ont cree de toutes

pieces et porte si haut la linguistique hjstorique," und,

aus seinem vielleicht zu harten Tader das Körnchen
Wahrheit herausklaubend, trachten wir uns vor jenen

bösesten Feinden aller schöpferischen Ai-beit zu be-

wahren : der Automatisierung und Routine. Besser als

tadellose Dutzendarbeit innerhalb der „cadres ä peu

pres constants" mutvolles Vorstürmen auf neuen
Wegen — mag auch einmal Abirren oder Verirren

drohen ! In diesem Sinn mag man die Ueberlegen-

heit des esprit de finesse über den esprit geometrique

gelten lassen — aber nicht als Reservatrecht einzelner

Völker : weder braucht Franki'eich Deutschland noch
Deutschland Pranki-eich ein wissenschaftliches „Zepter"

zu überliefern.

Bonn. Leo Spitzer.

Otto Jespersen, Language, its nature development
and origin. London, George Allen &Unwin Ltd. 1922. 448S.

Der berühmte dänische Sprachforscher kodifiziert

in diesem Buche, dem Zuge der Zeit nach Synthese

folgend, der von Saussure, Vendryes, Meillet, Brunot,

Trombetti, Schuchardt ihr wissenschaftliches Glaubens-

bekenntnis erzwungen hat, seine sprachphilosophischen

Ansichten oder wenigstens einen Teil derselben; jedem
Kapitel des Buches entspricht fast ein früherer Band
des Autors, so dem über die Geschichte der neueren

Sprachwissenschaft seine Arbeit über Rasmus Rask,

dem über Kindersprache das Buch Ni(ti(hsprog hos

hörn og voxno (1916), dem über Entwicklung der

Sprache Frogress m Language (1894), dem über die

Wirkungsmöglichkeit des Individuums auf die Spracha

der Aufsatz „Energetik der Sprache" (Scientia 1914),

auch seiner Theorie vom Ursprung der Sprache aus

dem Gesang und seinen lautsymbolischen Studien ist

man schon begegnet ; nur das Buch Sprogef? Logil;

(19l;3) ist nicht rekapituliert worden, da Verf. ein

Werk The Logic of Grammar vorbereitet. Ueber-

flüssig zu sagen, dass ein Meister wie Jespersen, der

die Sprachwissenschaft als Ganzes übersieht und in
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das Ganze unseres Wissens einordnen möchte — er

strebt mit Spencer nach der „uniiication of knowledge'"

(S. 98) — sich nicht mit Wiederholung von Gesagtem
begnügt, sondern seine Ansichten zu einem organischen

Ganzen zusammenzuschweissen gewusst hat, das ent-

sprechend seiner humanitären Lebensanschauung auch

praktisch auf die Menschheit wirken soll, indem der

einzelne Sprecher wie die Sprachgemeinschaften ihre

.jEuergien" auf Verbesserung ihrer Sprache und über-

haupt der menschlichen Verständigung verwenden.

In manchem kann man anderer Ansicht sein als

der Verf.: ist z. B. die elliptische Fügung Jie /s so
charming [sc. that I cannot express it], wenn auch im
Englischen gerade bei Frauen zu hören, eine spezitisch

weibliche, aus weiblicher Gedankenlosigkeit (,,because

they Start talking without having thought out what
thev are going to sa}-") erklärliche Redeweise? Ital.

tanti co)iiph')iu'Hii\ auguri, saJuti!, frz. dJe est- <Tiin

chic! sind doch auch männersprachlich. Höchstens
könnte man sagen, die Ellipse als aflfektisch bedingte

Spracherscheinung sei eher bei den impulsiven Frauen
denkbar. — J.s Gedanke des „progress in language"

ist in Deutschland oft missverstanden worden, indem
unter „Fortschritt" eine Art „kulturellen oder geistigen

Fortschritts" verstanden wurde (was J. auch gelegent-

lich nahelegt, indem er etwa S. 364 die Ersetzung
von Flexionszeichen durch Wortstellung „a victorj^ of

Spiritual over material agencies" nennt) — in Wirk-
lichkeit ist aber unter progress nur jener zivilisatorisch-

praktische, wenn man will komfortistische Fortschritt

gemeint, wie ihn die moderne Technik gebracht hat.

J.s Wirken für die internationale Hilfssprache ordnet

sich ein in die internationalen Bestrebungen wie

Weltpostverein, Welthandel usw. und ist als etwas
praktisch Heilsames durchaus zu begrüssen. Wer
für die Fussreise schwärmt und die schnelle Eisen-

bahn verschmähen wollte, steht ausserhalb unserer Zeit
— niag er sinniger veranlagt sein, mag er auch ein

feineres Organ für die Schönheiten der langsamen Be-
wegung durch die Natur haben '. Ebenso wird der

' Nebenbei bemerkt ist mir unverständlich, wieso
Vossler im Esperanto „roh und rot wie es ist", das Gespenst
des Bolschewismus zeichnen kann (Die neueren Sprachen,
1922, S. 277) — ist etwa ein internationaler Expresszug nur ein
Vehikel des Bolschewismus? Nun, die internationale Hilfs-
sprache ist auf dem Gebiete der Verständigung nicht mehr
als der D-Zug auf dem Gebiete des Transportwesens, und
niemand hat noch im D-Zug den Feind der menschliclien
Füsse erblickt, ja umgekehrt, der Tourismus blüht mehr
denn je in der Zeit der maschinellen Vorwärtsbewegung.
Die künstlichen Sprachen können ihrem Wesen nach nie
die natürlichen bedrohen. Die Fremdsprachlehrer werden
wegen des Esperanto nicht „einpacken" müssen, wie die

Schweizer Schulverhältnisse lehren. Ich verstehe es, dass
Vossler als Schätzer der in den Nationalsprachen nieder-
gelegte» künstlerischen Worte nicht viel Sympathie für das
algebraische Deberidiom aufbringen kann — aber hat etwa
die Stenographie der Schönschreibekunst geschadet? Vossler
ist hier der vom „Organischen" begeisterte Romantiker,
wie dies jener deutsche Kritiker gewesen ist, dessen Wort J.

(Scientia 1. c. S. 226) anführt: „Vgl. den merkwürdigen
Rückfall Jespersens in diese dem Rationalismus ent-

stammende Anschauungsweise." Es ist die Tragik des
Weltsprachenproblems, dass es mit zu viel Pathos, mit zu
viel sittlicher Begeisterung oder — je nachdem — sitt-

licher Entrüstung angepackt worden ist: es ist tatsächlich
vor allem ein rationelles Problem. Die Deutschen mit
ihrem Respekt vor dem historisch Gewordenen haben sich
ihm gegenüber naturgemäss kühler verhalten als etwa die
Franzosen, die rationelle Regelung in Natur wie Kultur

Bewunderer natürlicher Sprachen — und welcher
Linguist wäre das nicht? — für die „Mathematizität"
der künstlichen (und vielleicht selbst des Englischen)
keinen Sinn haben : in bezug auf das englisch-fran-

zösische System der Wortstellung als Ersatz von Wort-
formen hat schon E. Lewy („Heinrich Winkler zum
70. Geburtstage" [1920], S. 16 trefflich geschrieben:
„Wer Freude hat an der Sparsamkeit, an der Knapp-
heit der Mittel, an erreichten Zielen, wird die eine

Art des Ausdrucks loben; wen die Verschwendung,
der Ueberfluss, das Ringen freundlich ansprechen, der
wird die anderen loben" >; die J.sche Darstellung der
Unbequemlichkeiten, die das grammatische Geschlecht
dem Deutschen bereitet, ist notwendigerweise ein-

seitig, weil das M3-|-hische und Symbolische, das etwa
im Neutrum liegt, zu kurz kommt (vgl. hierüber meinen
Aufsatz in der Vossler-Festschrift). Dass eine die

Gegenstände geschlechtlich charakterisierende Sprache
dies überkonsequent durchfuhrt , ist natürlich unan-
genehm für' den Lernenden, liegt aber eben in der
Linie der Regelung, die J. sonst anstrebt. Dichterisch

beseelende Ausdrucksweise ist vielleicht unpraktisch,

fortschrittswidrig — aber kulturell offenbar höchst be-

langvoll. Uebrigens, wenn man mit Morsbach die

Entstehung neuer Geschlechtsunterscheidungen, Per-
sonifikationen usw. im Englischen verfolgt hat , so

kommt man zu dem Schluss , dass mythologisches
Denken auch an der praktischen Sprache sich durch-
setzt, ja gerade die Verlebendigung von Maschinen im
Engl, {she) bedeutet eine Mythisierung der Maschine,
die uns an das Unterfangen des Literaten Zola er-

innert , der als Realist auszog und als Mythologe
zurückkam . . . „Ne nous flattons meme pas de l'idee

que nos grandes langues soient completement vides de

tout mysticisme", ruft uns — sehr zeitgemäss

—

Vendryes {Le langage, 1921, S. 103) zu. Jespersen
hilft sich nun gegen solche aus sekundären Neu-
bildungen geschöpften Einwände, indem er deren nume-

geme anstreben. Eine vollkommene Verkennung geistiger

Gegebenheiten bei den beiden Völkern ist es, wenn etwa
Brugmann („Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen",
1907, S. 29) die Fortschritte der deutschen Sprachwissen-
schaft, vor allem die Leistungen H. Pauls und Wundts als

Ursache des geringeren Interesses für etwas angeblich so
Dilettantisches wie die Weltsprache angibt — anderseits
trifft auch Couturat (Deutsche Revue 1907) nicht ganz das
Richtige, wenn er den Erfolg des Esperanto in Frankreich
avis der „Begeisterung für allgemein menschliche An-
gelegenheiten"; die „bei den Franzosen eine nationale
Tradition" sei, erklärt: deutlicher hätte er gesagt: „Be-
geisterung für rationelle Bewältigung allgemein mensch-
licher Angelegenheiten". Aber warum soll es nicht Schätzung
des Organischen neben rationeller Umgestaltung geben?
M. E. steht Schuchardt auf einem beiden Polen gleichmässig
zugewandten Posten.

1 Aehnlioh subjektive Wertung finde ich in Grammonts
Ausspruch {BLÜ öO, 438), dem Millardet Li.nguistique et

diakdolugie romanest (1928), S. 114 f. zustimmt: „une langue
qui gaspille du souffle a des aspirations, des efforts ä des

exclamations, dernier reste du cri animal, est a un degre
de civilisation inferieur." Dann ist natürlich das Deutsche
„tierischer" als das Französische, dieses kulturell höher als

das Spanische. Aber wie steht es denn innerhalb des Frz.

selbst? Ist Ja honte im höchsten Affekt auf der ersten

Bühne Frankreichs gesprochen „tierisch" ? Höchstens doch
nur so weit als alle Affekte, als jedes solche auslösende

Drama tierisch sind? Und der i'e/j-Laut, der am Ende von
frz. out gelegentlich zu hören ist? Und ist es nicht abend-
ländischer Kulturhochmut, von den semitischen Hauch-
lauten keine Belehrung zu empfangen?
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risches Verhältnis und deren Bedeutsamkeit innerhalb

der ganzen Sprache als relativ gering einschätzt : wie

steht es nun aber mit dem recht mathematisch, praktisch,

englisch-einsilbig aussehenden Altprovenzalischen, das

doch in neuerer Zeit ein kompliziertes Formensystem,
sowohl beim Substantiv, beim Artikel wie beim Verb
ausgebildet hat? Ausserdem zeigt gerade das trohar

clus ,
welchen Gefahren eine lautlich so sehr abge-

geschlifFene , mathematisch fortschrittlich gewordene
Sprache ausgesetzt ist. Und gerade das sog. vorbild-

liche Englische macht sein einfach funktionierendes

grammatisches Gefüge wett durch die Vokabelfülle,

durch das germanisch-romanische Doppelvokabular, das

dem Gedächtnis des Lernenden eine vielleicht ebenso

starke Belastung zumutet wie das verwickelte Flexions-

system des Deutschen. Auch weiss ich nicht, ob die

Ausdrucksweise opcra rirorum omnium bonorum
veterum (mit wiederholter Darstellung des Gen. Plur.)

schwieriger, daher schlechter ist als etwa die ungarische

Hunyady Mutyds magyar liirdly-nah (mit einmaligem
Genetivzeichen). Wenn J. uns beide Ausdrucksweisen
algebraisch symbolisiert durch anx-fbnx+ cnx = (an4-

bn+ cn) X = (a+ b-}-c) nx, so sage ich: für das Schi-ift-

bild ist letztere Darstellung die einfachste , für ge-

sprochene Darstellung aber zweifellos die erste — wenn
ich etwa auf dem Deckblatt von Magyar Nyclv lese:

„A mag3-ar Nyelvtudomänyi Tärsasäg folyoiratanak,

a ,Magyar Nyelv' -nek szerkesztösege", so bin ich mir

erst beim Wort fohjdiratmuiJc klar über die Rolle der

vier vorhergehenden Wörter, was hei r/rorn))/ gleich
der Fall ist. Die geringere Sprachmaterialmenge ist

erkauft durch eine länger andauernde Anspannung der

Aufmerksamkeit. Wenn es im Altfrz. humhJe et duJce-

ment, fermeinent et estavle heisst (wie ähnliches in den
finno-ugrischen Sprachen ganz geläufig ist), nfrz. nur
hwiihlement et doucenicnt usw. heissen könnte, so ist

hier einmal die alte Sprache praktischer, indem sie

nach dem Prinzip (a+b) c statt ac + bc verfährt — aber

dafür hat wieder die neue Sprache mit ihrer Sprach-

material-Verschwendung etwas anderes gewonnen : die

Wiederholung des -nient hat etwas Eindringliches,

Wiegend-Beharrliches — was an Handlichkeit verloren

wurde, ist durch Eindrucksfülle kompensiert. Wo liegt

da der Fortschritt':' Nun meint zwar J., die Alltags-

sprache habe vor allem für Verständlichkeit, nicht für

„dichterische" Wirkungen zu sorgen — aber dürfen

wir dieses Dichterische so scharf abtrennen von der

Sprache des Alltags, die doch überzeugen, wirken will

und ästhetische Wirkungen schon aus diesem Grunde
nicht verschmähen kann? Jespersen tritt für feste

Wortstellung ein, indem er fragt: „Which is preferable,

Order or disorder?" Aber die geniale Unordnung kann
auch ihr Schönes haben, und das Literar-Französische

mit seinen festen Stellungstypen ist manchen, auch
französischen ßeurteilern , zu schulbrav geworden

:

„Tout se paie", sagt Ball}'. Anderseits herrscht wirk-

lich in den einen Sprachen oder Sprachperioden Ord-
nung, in den andern Unordnung? Setzt sich die Volks-

sprache nicht allerorten über die Schulordnung der

Grammatik hinweg, oder besser gesagt, schafft sie

nicht eine neue Ordnung, die eben durch die Ueber-
gänge als Unordnung erscheinen muss? Frz. 11 l'a-ti

jamais attrape, le gendarme, Ron rolnir?, dasVendryes,
1. c. S. 103 erwähnt , ist unordentlich für den aka-

demischen, ordentlich für den die Trennung der Mor-

pheme von den Semantemen konstatierenden, unbe-

fangenen Grammatiker.

Am begeistertsten möchte ich Jespersen in dem
Kapitel über „Klangsymbolismus" zustimmen, ein

Problem, an dem die Forschung bis in neueste Zeit,

trotz paralleler Forschung Grammonts, Nyrops, Schu-

chardts, gern vorbeiging. (Ich mache noch besonders

auf die Aufsätze über m- Studier tillegnade Esai'as

Teguer 1918 und / in Philologica 1922 aufmerksam, die

weiteren , über möglichst viele Sprachen sich er-

streckenden lautsymbolischen Monographien für die

übrigen Laute rufen.) Allerdings, wenn .T. meint, die

laut.symbolischen (onomatopoetischen) Wörter hätten in

neuerer Zeit zugenommen, weil unser psychisches Leben
schneller ablaufe, daher auch die sprachliche Keaktion

unmittelbarer sein müsse , woraus ihr in der Regel

spätes Auftreten in der Literatur sich erkläre, so

spricht dagegen die Tatsache, dass ältere wie neuere

volkstümliche Texte sehr viel, und zwar an-

nähernd gleich viel Klangnachahmungen enthalten

;

gerade J.s Begriff des mehr rationellen Fortschritts

widerspricht auch die Annahme eines allmählichen

Ueberwiegens der mehr gefühlsmässigen onomato-

jjoetischen Ausdrucksweise- Der Satz J.s auf S. 431:

„The old words . . . spoke more immediateh- to the

senses — thej' were manifestly more suggestive, more
graphic and pictorial" widerspricht dem auf S. 411:

„people speak [heute] in a more vivid and fresh

fashion than their ancestors of hundreds or thousands

of 3'ears ago." Gerade die relativ ursprünglichen Völker

wie Litauern und Basken, die den grammatischen Ver-

einfachungen ä l'anglaise noch weit entrückt sind, be-t

sitzen, wie Leskiens bzw. Urtels Arbeiten zeigen, eine

onomatopöienreiche Literatur, wobei noch zu unter-

suchen bleibt, ob nicht die Ueppigkeit dieser Bildungen

dem Entgegenkommen der Aufzeichuer volkstümlicher

Texte und der Lexikographen zu verdanken ist : der

Gegensatz in dieser Beziehung zwischen Dtsch. Wb.
de Azkue und Mistral einer- , Littre anderseits ist

vielleicht nur ein Gegensatz der Wörterbücher, nicht

der Sprachen. Schuchardt hat schon LithJ. 1919,

Sp. 397 f. geschrieben: „Urschöpfungeu hat es von

allem Anfang an bis auf den heutigen Tag gegeben.

Sie sind also zum grossen Teil Neuschöpfungen, sind

keiner Sprache fremd und nicht als Kennzeichen be-

stimmter Sprachen anzusehen" — auch nicht be-

stimmter Epochen der Sprache.

Bonn. LeoSpitzer.

Eduard Hermann, Die Sprachwissenschaft in der
Schule. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1923.

Vm und 192 S.

Die Forderung , dass der Sprachunterricht in der

Mittelschule sich die sicheren Ergebnisse der wissen-

schaftlichen Sprachforschung zunutze machen soll, dass

auch schon der Schüler dazu anzuleiten ist, die sprach-

lichen Tatsachen nicht bloss als etwas Gegebenes hin-

zunehmen, sondern sie, soweit es das jeweilige

Fassungsvermögen seiner Altersstufe zulässt, aus ihrer

Entwicklung heraus zu begreifen, wird heute grund-

sätzlich wohl ziemlich allgemein als berechtigt an-

erkannt. Aber mit ihrer Umsetzung in die Praxis

hapert es vorläufig noch vielfach. Die ältere Schul-

männergeneration, die über die Erfahrung und den
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päfiagogischen Takt verfügen würde, um solches Wissen
mit Erfolg zu vermitteln, hat es leider seinerzeit auf

der Universität zu einem guten Teil versäumt, sich

die nötige methodische Vorbildung anzueignen, und
weiss darum mit den vorhandenen Hilfsmitteln nichts

Rechtes anzufangen. Die jüngeren Lehrer aber er-

liegen nur allzu oft der Versuchung, mehr oder weniger

wahllos vor ihren Klassen Kenntnisse auszukramen,

die eher dazu angetan sind. Verwirrung zu stiften, als

klärend und fördernd zu wirken. So ist es denn
freudig und dankbar zu begrussen, dass ein Gelehrter,

der nicht allein das wissenschaftliche Rüstzeug souverän

beherrscht, sondern überdies eine nahezu zwanzig-

jährige Schulpraxis hinter sich hat, sich bereitfinden

Hess, ein zuerst an der Universität Kiel und hernach

zweimal in Göttingen gehaltenes Einführungskolleg

über „Die Sprachwissenschaft in der Schule" im Druck
herauszugeben. An diesem Buche besitzen wir nun-

mehi- einen planmässig aufgebauten und — um es

gleich vorwesr zu sagen — vorzüglich gelungenen Leit-

faden für die Belebung und Vertiefung des Sprach-

unterrichts in allen Klassen der Gymnasien und Real-

schulen durch sprachgeschichtliche und sprachpsycho-

logisohe Erläuterungen.

In den Mittelpunkt seiner Betrachtung stellt der

Verf. mit vollem Recht die deutsche Muttersprache der

Schüler; denn das Verständnis für alles sprachliche

Geschehen und dessen Gesetze lässt sich unstreitig

besser und sicherer als aus einer fremden (zumal einer

toten, uns nur durch schriftliche üeberlieferung be-

kannten) aus der eigenen Sprache gewinnen, für die

bei dem Lernenden ein lebendiges Sprachgefühl voraus-

gesetzt werden kann. Dagegen will mir scheinen, als

seien darüber zwar nicht das Lateinische und das

Griechische, wohl aber das Französische und besonders

das Englische zu kurz gekommen, welch letzteres in

einem einzigen Abschnitt überhaupt nur eben gestreift

wird. Und doch hätte gerade die Vergleichung von
Englisch und Deutsch viele fruchtbare Ausblicke er-

öffnet, abgesehen davon, dass die vermehrte Bedeutung,
die das Englische seit dem Krieg als Sprache des

Weltverkehrs und damit als Lehrfach gewonnen hat,

eine stärkere Heranziehung desselben in einem Werke
vtie dem vorliegenden gerechtfertigt hätte. Die An-
lage von Hermanns Unterweisung ist die, dass für jede

Klasse von der Sexta bis zur Oberprima an Hand
eines reichhaltigen und treffend ausgewählten Beispiel-

materials gezeigt wird, wo und wie die Sprachwissen-

schaft in den Unterricht eingreifen kann und sollte.

Einleitungsweise werden auch einige beherzigenswerte

Winke für den elementaren Lese- und Schreibunter-

richt gegeben. Sehr nützlich ist endlich die S. 9 ff.

gebotene Zusammenstellung der für die private Vor-
bereitung des sprachwissenschaftlich interessierten

Lehrers wichtigsten Fachliteratur. Vermisst habe ich

in diesem Verzeichnis ausser einigen nach 1914 in

ausserdeutschen Ländern erschienenen grundlegenden
Werken, wie z. B. de Saussures Cours de linguistique

generale oder Vendrves' Le langage, die Hermann ab-

sichtlich fortgelassen hat , weil sie in diesen Zeiten

nur schwer zu beschaffen seien, z. B. folgende Buch-
titel: Tore Torbiörnsson, Die vergleichende Sprach-

wissenschaft in ihrem Werte für die allgemeine Bildung
und den Unterricht, Leipzig 1906 (eine didaktisch be-

sonders wertvolle SchriftJ ; K. 0. Erdmann, Die Be-

deutung des Wortes, 2. Aufl., Leipzig 1910; Ch. Ball}-,

Traitee de styhstique fran^aise, Heidelberg 1909 (zwei
Bände) ; A. Tobler, Vermischte Beiträge zur französ.

Grammatik. Erste Reihe, 3. Aufl., Leipzig 1921:
Breal. Essai de semantique, 3. Aufl., Paris 1904 (davon
soeben ein Neudruck erschienen) ; Porzezinskij, Ein-
leitung in die Sprachwissenschaft. Deutsche Ueber-
setzung von E. Boehme, Leipzig und Berlin 1910.

Etwas positiv Unrichtiges lehrt Hermann, wenn
er S. 27 das Festhalten an der überkommenen Schreibung
unserer Familiennamen aus der den Vorfahren ge-

schuldeten Pietät erklärt. Eine solche Pietätspflicht

bestand ja doch von jeher, und trotzdem findet man,
um ein ganz beliebiges Beispiel herauszugreifen , in

Urkunden des 16. Jahrhunderts den Namen eines Frei-

burger Handwerkers als Hans Schmidysen geschrieben,

den seiner Söhne dagegen als Bernhard Schmtzysen
bzw. Bernhard Schmidtseysen und 3Iathis Schmidt-
eysen (s. Alfred Götze, Familiennamen im badischen
Oberland [Heidelberg 1918]. S. 46). Der wahre Grund
ist vielmehr das in den Rechtsordnungen aller modernen
Kulturstaaten (in der Schweiz in Artikel SO des
Schweiz. Zivilgesetzbuches) niedergelegte Verbot der
eigenmächtigen Namensänderung.

Die S. 47 für das Lateinische aufgestellte Forde-
rung, die Kürze r als offenes ä von der geschlossenen
Länge <' als S zu scheiden, entspricht in dieser zu

allgemeinen Fassung dem wirklichen Tatbestand nicht.

Offene Klangfarbe hatte das lat. r nämlich nur in

Haupttonsilben ; in nebentoniger Stellung wai-en (" und c

gleicherweise geschlossene Laute. Das zeigen z. B.

frz. venm aus lat. vhienum wie frz. denier aus lat.

dendriuni und frz. doyen aus lat. drcdnum wie frz.

loyal aus lat. legalem, ferner frz. ivoire aus lat. ehöreum
und frz. pion aus lat. iK'donem (wo das / der frz.

Wörter doch wohl geschlossene Aussprache des f. ihrer

lat. Substrate voraussetzt), ebenso die Warnung der

Appendix Probi, sinatus statt seru'dus zu sprechen,

und endlich ital. camcra, nottr, bem; aus lat. cdmira,

nödem-, henr. Auch die S. 97 aufgestellte Regel, dass

im Französischen betontes lat. f und lat. ? zusammen-
gefallen seien, stimmt in dieser zu weiten Formu-
lierung nicht. Ein findiger Schüler würde gewiss
nicht ermangeln, dagegen einzuwenden, dass lat. pUnum
zu plein geworden sei, lat. minus hingegen zu moins.

Der temperamentvolle Ausfall gegen die Fremd-
wörter (S. 56 f.) schiesst entschieden über das Ziel

hinaus und erscheint zumal in einem Werke , das

sprachwissenschaftliche Belehrung bezweckt , wenig
angebracht. So würde ich, statt dem Schüler „Ekel

und Abscheu" gegen das harmlose Adien einzuflössen,

daran lieber die Beobachtung knüpfen . dass gerade

Grussformeln auch sonst auf Entlehnung beruhen, unter

Hinweis auf Servus, Tschan (den alten Offiziersgruss

in der österreichischen Armee, aus der venezianischen

Entsprechung von lat. sclavus), Salü (frz. salut, in

der deutschen Schweiz und im Elsass sehr verbreitet),

oder (jddio (= ital. addio) bei den Kroaten Dalmatiens.

Auch würde es gewiss Interesse erwecken, wenn bei

dieser Gelegenheit gezeigt würde , wie den Fremd-
wörtern häufig ein bestimmter Gefühlswert eignet, der

durch die Uebersetzung verlorengeht. So denkt bei

Ausdrücken wie Gage, Souffleur jedermann sofort an

das Theater, bei Cloicn an den Zirkus, bei Ini-

»latnkidation an die Hochschule, während die deutscheu
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Ersatz Wörter Bezalüung, Gehalt, Besoldung ; Vorsager
oder Einbläser; Spassmacher oder Hansiiurst : Ein-
tragung in die Stammlistvn eine derartige besondere
Beziehung vermissen lassen. Und welche Verdeutschung
würde beispielsweise dem sjsezieUen Stimmungsgehalt
von nohle Passionen gerecht? Natürlich hat Hermann
in erster Linie für seine reichsdeutschen Landsleute
geschrieben ; doch wäre es ihm jedenfalls nicht unlieb,

wenn sein Buch auch in Oesterreich und in der
Schweiz Leser und Benutzer fände. Dann hätte er

aber bedenken sollen, dass in diesen letzteren Ländern
die Einstellung zur Fremdwörterfrage eine wesentlich

andere ist und sein muss.
Die S. 119 vorgetragene Erklärung des langen a

von gr. Tii^idg übergeht gerade das Entscheidende.
Wenn man dem Schüler einfach sagt, dass in allen

Akkusativen plur. die Endung -ns stecke, und dass

deren n im Lateinischen und im Griechischen mit
Ersatzdehnung geschwunden sei, so wird man sich auf
die Gegenbemerkung gefasst machen müssen, dass ja

in der vorauszusetzenden Grundform *ri/.iä-vg das a
ohnehin lang gewesen sei, und dass solches *Tt/.iuvg

im Attischen doch eigentlich *Tij.u'^g hätte ergeben
müssen, so wie ti/.iü-v tatsächlich zu riptriv geworden
ist. Der springende Punkt ist in diesem Falle die

Verkürzung von -üvg zu -ävg und das nachträgliche

Wiederlangwerden des a durch von Ersatzdehnung be-

gleiteten Schwund des v zu einer Zeit, wo der attische

Wandel von ursprünglichem ö zu rj bereits vorüber war.
S. 125 rät Hermann dem Lehrer, die Aktionsarten

des griechischen Verbums an Hand eines einfachen
graphischen Schemas zu veranschaulichen, nämlich:

A • • B, wo A den Eintritt der Hand-
lung, B ihren Abschluss bzw. ihr Ergebnis darstellen

soll. Präsens und Imperfektum entsprächen dann
„einem Zeitpunkt zwischen A und B" . Hier be-

anstande ich den Ausdruck ..Zeitpunkt". Das grie-

chische Präsens und Imperfektum sind ja gerade
nicht „punktuell", sondern ..durativ"; ihr Symbol kann
folglich nicht ein Punkt auf der A mit B verbindenden
Linie sein, sondern nur diese Linie selbst.

Die Erklärung von aus griechischem Sprachstoff

gebildeten modernen Kulturwörtern (S. 128) wäre der
richtige Anlass, um den Schüler mit dem „praeceptum
regium Scaligeri" und dessen mannigfachen praktischen

Anwendungen bekannt zu machen. Denn es gehört
doch wohl unter anderem auch zu der vertieften

sprachlichen Einsicht, über die ein humanistisch Ge-
bildeter verfügen sollte, zu wissen, dass und weshalb
Telegramm, Panorama u. ä. fehlerhafte Neologismen
sind. Das korrekte Ti]XtyQmfii\t.ia existiert — wie
man bei dieser Gelegenheit ebenfalls wird einfliessen

lassen dürfen — tatsächlich im Neugriechischen. An
dieser oder sonst einer passenden Stelle fände man
in einer künftigen Neuauflage gern auch einiges über
die Lehnübersetzungen, die von jeher neben den eigent-

lichen Lehn- und Fremdwörtern eine bedeutsame Rolle
gespielt haben (wofür der Lehrer der klassischen

Sprachen vor allem die grammatische Terminologie
als Beispiel heranziehen könnte), und die in unserem
Zeitalter hocbgesteigerten internationalen Verkehrs den
gedanklichen Ausdruck aller Kulturvölker immer mehr
nivellieren.

Ich möchte von Hermanus Buch nicht Abschied
nehmen, ohne ausdrücklich gesagt zu haben, dass die

paar eben gemachten kritischen Bemerkungen im Ver-
gleich zu meiner lebhaften Zustimmung im allgemeinen
von ganz nebensächlicher Bedeutung sind. Man muss
hoffen und wünschen, dass seine mit warmer Hingabe
geschriebene, gründliche und dabei leichtfassliche und
anregende Darstellung in allen wissenschaftlich inter-

essierten Lehrerkreisen die gebührende Beachtung finde,

und dass der daraus zu ziehende reiche Gewinn sich

voU auswirke.

Basel. Max Niedermann.

I. Ernst Otto, Die wissenschaftliche Forschung und
die Ausgestaltung des gelehrten Unterrichts. Biele-
feld und Leipzig, Velhagen & Klasing. 191s. 66 S.

II. Derselbe, Zur Grundlegung der Sprachwissen-
schaft. Ebenda 1919. 155 S.

III. Derselbe, Methodil< und Didaktilc des neusprach-
lichen Unterrichts. Ver.such einer wissenschaftlichen
Unterrichtslehre. [= Die Handbibliothek der Philo-
logen.] Ebenda 1921. 840 S.

Schon die beiden kleineren Schriften, die der Verf.

dem grösseren dritten Werk vorausgeschickt hat,

zeigen, wie gewissenhaft er sich auf die Ausarbeitung
der „Methodik" vorbereitet hat. Zunächst versuchte
er sich klar zu werden über die Stellung der Sprach-
wissenschaft innerhalb der Wissenschaft (I), sodann
über Art und Wesen der Sprachwissenschaft (II). Er
bemüht sich also (in I) um eine Einteilung der Wissen-
schaften, und zwar möchte er sie vornehmen nach den
beiden Forschungsarten, der „funktionellen" und der

„evolutionellen", welche Unterscheidung für ihn nicht

zusammenfällt mit der üblichen Unterscheidung von
Natur- und Geistes- (Kultur-) Wissenschaften. Denn
einerseits hätten die Geisteswissenschaften nicht nur
Ergebnisse des Geistes zu betrachten („evolutioneU"),

sondern auch geistige Vorgänge oder FunMionen (die

„Psychologie" !) — anderseits gäbe es auch unter den
Naturwissenschaften, die im allgemeinen Vorgänge oder
Funktionen zu betrachten hätten, einige EntuicMungs-
wissenschaften (Kosmologie, Geologie). Verf. verspricht

sich von seiner Einteilung eine Konzentration des
Unterrichts und eine Entlastung der arg überbürdeten
Schüler.

So sehr ich nun in dem Kampf um diese beiden

Ziele mit dem Verf. gehe, so wenig kann ich der

Klassifikation der Wissenschaften, mit der er diese

Ziele erreichen möchte, zustimmen, und insbesondere

nicht seiner Einordnung der Sprachwissenschaft, die

die zweite Schrift näher begründet (eine Kritik seiner

sonstigen Ausführungen würde den Rahmen dieser Zeit-

schi-ift übersteigen). Zunächst meint man, seine Unter-

scheidung einer „funktionellen" und einer „evolutio-

neilen" Betrachtungsweise in der Sprachwissenschaft

decke sich mit Vo sslers Unterscheidung einer „rein-

ästhetischen" und einer „ästhetisch-historischen" Sprach-

betrachtung oder der Sprache als „Schöpfung" und
„Entwicklung". Es zeigt sich jedoch, dass er, obwohl
er die Schriften Vosslers kennt (wie er denn überhaupt
eine bewundernswürdige Belesenheit in der einschlägigen,

weitschichtigen Literatur und einen gi-ossen Scharfsinn

in ihrer Kritik zeigt), an dem durch Vossler m. E. end-

gültig widerlegten Irrtum festhält, die Sprache sei ein

„psychoph3-sisches Gebilde"'. Und zwar nennt er „psycho-

physisch" nicht nur die Hervorbringung der Laute,

sondern spricht auch bei der Gliederung des Satges



313 1923. Literaturblatt für gertnanische und romanische Philologie. Nr. 9— 12. 314

(im Sprechakt) von „psA'chophysischen Prozessen".

Er versteht also unter „funktioneller" Betrachtungs-

weise nicht die ästhetisch-individuelle, sondern die

naturwissenschaftlich-generelle. Deshalb findet man
bei ihm da, wo er die Sprache als Funktion betrachtet

(II 27 ff.), lange Ausführungen und Zitate aus der

phj'siologischen und sogar aus der pathologischen

Forschung (Aphasien !), schematische Darstellungen

des Sprechprozesses u. dgl., ähnliche Betrachtungen

also wie die, mit denen Haas seine „Französische

Syntax" einleitet.

Ein so selbständiger, oft eigenwilliger Kopf wie

der Verf. aber verbeisst sich nicht in das, was ich für

einen Irrtum halte, ohne dass eine erfreuliche Klärung

und Scheidung der Anschauungen dabei herauskäme.

So bringt denn seine zweite Schrift — und das ist

das Neue und Wertvolle daran — eine radikale Zer-

legung der Sprachwissenschaft in „Sprechkunde"

{fmtldionelJe Betrachtungsweise) und ..Sprachkunde"

(crohdionellc Betrachtungsweise). So wird z. B. der

Satz zweimal definiert: einmal („funktionell") als

„Gliederung einer Gesamtvorstellung durch Sonderung

und durch Bindung begrifflicher Elemente auf induktiver

Grundlage mit Hilfe der Determinierung" (II 63), und
zweitens („evolutionell" oder „der Satz als Kultur-

erzeugnis"): „die Gesamtheit bedeutungsvoller Worte,

die durch Beziehungsmittel als Glieder des Satzes ge-

kennzeichnet sind" (II 144).

Hier ist aber auch der Punkt, wo die Kritik sich

sozusagen von selbst einstellt. Denn wie verhalten

die „funktionelle" und die „evolutionelle" Betrachtungs-

weise sich zueinander, wie vertragen sie sich mit-

einander V Ist das Sprechen eine Funldion (des

Gehirnmechanismus) — wie ist es dann zu begreifen,

dass an den verschiedenen Orten und zu den ver-

schiedenen Zeiten verschieden gesprochen wird? Wo
bleibt dann noch Raum für eine evolutionelle Be-

trachtungsweise y Da nun aber die Verschiedenheit

der sprachlichen Gebilde nach Raum und Zeit eine

unleugbare Tatsache ist (während die Annahme von

der funktionellen Abhängigkeit dieser Gebilde vom
Gehirnmechanismus nur eine Annahme ist), so wird

sich das Dilemma nicht anders lösen lassen als da-

durch, dass man die Annahme von jener funktionellen

Abhängigkeit aufgibt. In der Tat wird diese Annahme
ja auch durch die Erfahrung in keiner Weise gestützt.

Würde die Tatsache, dass die Angehörigen einer bestimm-

ten Sprachgemeinschaft einen bestimmten psychischen

Inhalt auf gleiche Art auszudrücken pflegen (z. B. mit

der gleichen Wortstellung), darauf beruhen, dass bei

ihnen ein gleichartig gebauter Mechanismus gleichartige

äussere Eindrücke zu gleichartigen syntaktischen Ge-

bilden verarbeitet hätte, so müsste eben auch wirklich

immer das gleiche herauskommen, so wäre es z. B.

unmöglich, dass jemand statt „Ich habe mein Geld

verloren" auch einmal stellte „Ich habe verloren mein
Geld". Diese Freiheit aber zeigt, dass von der Ge-

setzmässigkeit eines Mechanismus nicht die Rede sein

kann. Vielmehr beruht jene Gleichartigkeit darauf,

dass sich die Sprechenden im allgemeinen der Tradition

ihrer Bluttersprache fügen , d. h. der Sprachgemein-
schaft, welcher sie angehören. Der BegrilF der sprach-

lichen „Tradition" aber ist (ebenso wie der Begriff der

„Sprachgemeinschaft") ein historischer. Mithin beruht

die Forderung einer „funktionellen" Betrachtungsweise

auf einer irrigen Vorstellung vom Wesen des Sprechens
(ebenso wie die Auffassung von der Sprache als eines

„psychophysischen Phänomens"). Deshalb kann uns
auch die physiologische Untersuchung der Nerven-
bahnen zwischen den äusseren Sinnesorganen (Olir,

Auge) und den „Sprechzentren" (vgl. II 32) nichts

lehren : zunächst natürlich nichts über diejenigen Sätze,
die ohne Vermittlung äusserer Eindrücke gebildet worden
sind, dann aber (da es syntaktisch belanglos ist, ob ein

Satz wie „Der Wein erfreut des Menschen Herz" rein

innerlich oder durch Anschauung eines Glases Wein
zustande gekommen ist) auch nichts für die übrigen.

„Das Wesen der Sprache ist innere Tätigkeit: In-
tuition" (Vossler, Positivismus S. 50), wie es auch
zwar praktisch wichtig, „theoretisch aber belanglos ist

ob es zur akustischen Aeusserung kommt oder nicht"'

Immerhin ist es das Verdienst dieser Schrift, uns
den Blick geschärft zu haben für das Wesen der ver-

schiedenen Definitionen der sprachüchen Gebilde, die

bereits aufgestellt worden sind oder noch aufgestellt

werden können. Es ist uns nun klarer geworden, dass

man etwas historisch Gewordenes „funktionell" nicht

befriedigend definieren kann (ein sprachliches Gebilde
so wenig wie ein literarisches: man denke an „Fabel"
oder „Madrigal"). —

„Sprechkunde" und „Sprachkunde" bilden also die

beiden Hauptteile der zweiten Schrift. Ausserdem
wird im einleitenden Teil noch eine dritte Betrachtungs-

art angedeutet, nämlich „Die Sprache als Normwissen-
schaft" — ohne dass dieser Betrachtungsart jedoch
ein eigener Teil gewidmet worden wäre. Unter
normativer Sprachwissenschaft versteht der Verf. nun
nicht etwa die didaktische Grammatik, sondern die

Stilistik (II 22 ff.). Die Grammatik untersuche die

Sprache als ein in der Erfahrung gegebenes Erzeugnis
kulturgeschichtlicher Entwicklung — die Stilistik da-

gegen beurteile ihren Gegenstand nach bestimmten
Normen. Und zwar soU das Gesprochene 1. klar
(eindeutig), 2. schön und 3. bequem (hervor-

zubi'ingeu bzw. zu verstehen) sein. Hier verweist der

Verf. auf eine frühere Schrift, die mir nicht vorliegt

:

„Was versteht man unter Stil? Was ist Stilistik?"

(1914); er hätte auch hinweisen sollen auf Stroh-
meyers Buch „Der Stil der französischen Sprache"
(Berlin 1910), das auf einer ähnlichen Auffassung der

„Stilistik" beruht, und auf Vosslers Unterscheidung
zwischen der alten dogmatischen und der neuen kri-

tischen Aesthetik (Positivismus S. 42). —
Sein umfangreiches drittes Werk, die „Methodik",

das die oben besprochenen (besonders II) durchaus

voraussetzt, zerfällt nun in acht Teile. Der erste ver-

sucht eine „Begründung einer wissenschaftlichen Unter-

richtslehre",, wobei letztere als normative Wissenschaft

aufgefasst wird, der zweite legt den Unter.schied

zwischen der natürlichen Spracherlernung (des kleinen

Kindes) und der schulmässigen dar , der dritte die

mechanisch-imitative Art der Spracherlernung (im Gegen-

satz zur verstandesmässigen, d. h. durch Regeln), der

vierte handelt vom Aussprechen und Hören, der fünfte

von der Syntax , der sechste vom Wortschatz , der

siebente von der Ausschaltung muttersjorachlicher und
verstandesmässiger Bewusstseinsinhalte durch Uebung,
und endlich der achte von der sprachlichen und sach-

lichen Ausdeutung des Schriftwerkes. Auf den letzten

neun Seiten (abgesehen von der drei enggedruckte

22
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Seiten umfassenden Aufzählung der benutzten „sprach-

psychologischen Literatur") stellt er dann seine Thesen

kurz und übersichtlich zusammen („Tatsachen und

Grundsätze des Sprachunterrichts"). Man sieht schon

aus den Ueberschriften der Teile V und VII, dass er

nicht auf dem Standpunkt der extremen Reformer

steht , welche die Grammatik und die Muttersprache

aus dem fremdsprachlichen Unterricht ausschalten

wollen ; er betont vielmehr überall (schon in Teil II),

dass der Schüler eben zum Unterschiede vom kleinen

Kind bereits eine Sprache kennt, nämlich die Mutter-

sprache, und dass man diese Tatsache nicht ignorieren

dürfe, sondern dass man sich der Vorteile, die der

Besitz der Muttersprache für die Erlernung fremder

Sprachen biete, durch Anhii'qjfnng an sie zu bedienen

habe, dass man aber auch andrerseits den Nachteilen,

die aus diesem Besitz erwachsen, durch bewusste Aus-

schaltung der muttersprachlichen Bewusstseinsinhalte

entgegenwirken müsse, also durch die Aufstellung von

Eegeln, durch die Grammatik. Der der Syntax ge-

widmete Teil V nimmt sogar mehr als den vierten Teil

des Buches ein (87 Seiten).

Hier gibt er nämlich verschiedene längere Bei-

spiele für „die praktische Anwendung der Theorie".

Wie die Spracherlernung durch die Regel (die die

extremen Reformer für entbehrlich halten) vereinfacht

wird, zeigt er fürs Englische an der Rektion der Verben

und am Gerundium, und fürs Französische am Infinitiv

und am Konjunktiv sowie an der Behandlung des be-

stimmten Artikels. Er betont aber mit Recht, dass die

Regel nur BcscJircilnwg sei, noch nicht Erllärunc/,

und will unter Erklärung nur die hiatoriache Erklärung

verstanden wissen. Dass eine solche auch im Schul-

unterricht gegebenenfalls förderlich sei, haben wir

Historiker zwar immer betont — die Schulmänner

wollen das jedoch zumeist nicht wahrhaben; um so

mehr ist man erfreut, es hier durch einen praktischen

Schulmann mit grosser Unterrichtserfahrung bestätigt

zu hören. Als Beispiele behandelt der Verf. fürs Eng-

lische das Futurum und die Modalverben sowie die

Stellung der adverbialen Bestimmung, und fürs Fran-

zösische die Wortstellung, namentlich in der Frage.

Die Ausführungen über den französischen Kon-

junktiv (S. 154—170) muss ich freilich als mein geistiges

Eigentum reklamieren : ich werde zwar einmal genannt,

aber nicht mit meiner Schrift über die „Bedeutung der

Modi", sondern nur mit meinen Aufsätzen in Bd. 27

der N. Spr., und auch nur als einer unter vielen, so

dass der Unkundige den Eindruck gewinnen muss,

diese vom Hergebrachten durchaus abweichenden Aus-

führungen stammten vom Verf. In Wahrheit aber hat

er lediglich meine Lehre vom Konj. des Willens und

des psychologischen Subjekts an den Beispielen aus

Plattner II 3 demonstriert; statt „Konj. des Willens"

sagt er „finale Bedeutungsbeziehuug" und statt „Konj.

des psychol. Subjekts" „Modus der sachlichen Ab-

hängigkeit". [S. 16:5: „Je suis cliariiic que vmis soycz

venus besagt nicht, dass ihr gekommen seid und dass

ich darüber erfreut hin, sondern gibt mein psychisches

Verhalten anlässlich eines Tatbestandes an"
;

„Der

Indikativ steht da, wo die beiden im Haupt- und Neben-

satz geäusserten Gedanken eine gewisse Selbständigkeit

beanspruchen, oder wo der Inhalt des Hauptsatzes gar

hinter dem des Nebensatzes zurücktritt" (z. B. Le
giiidc h'ur dit que l'cgJi^e avait plus de 600 ans: Tu

vois que je ne perds pas mon temps: „Die Nebensätze

enthalten also eine selbständige Gesamtvorstellung, sie

bringen sogar die eigentliche Mitteilung , wogegen der

Inhalt der Hauptsätze zurücktritt und auch in einer

anderen Form gegeben werden könnte").] Doch es ist

nun gleich, ob meine Lehre aus meinen eigenen Arbeiten

oder aus dieser „Methodik" in die Schulgrammatiken

übergeht: die Hauptsache ist, dass es geschieht, und
angesichts der vom Verfasser eingehend dargelegten

pädagogischen Vorteile der Auffassung, die ich für die

wissenschaftlich richtige halte (S. 171 ; vor allem rühmt

er, dass der Unterricht an Interesse und Lebendigkeit

gewinnen werde, „wenn an Stelle jedes äusseren

mechanischen Drills ein verständnisvolles Eindringen

in den Sprachgeist und seine Ausdrucksformen tritt"),

ist zu hoffen, dass es geschieht. —
Wenn ich auch, nach Obigem, den allgemeinen

Anschauungen des Verf. über die Sprache nicht zu-

stimmen kann, so hat er doch in der „Methodik und

Didaktik" so viel wohldurchdachte neue Erkenntnisse

und beherzigenswerte Ratschläge gegeben, dass man
sein Buch allen Neusprachlern nur warm empfehlen

kann. Es wird sicherlich viel dazu beitragen, dass der

einstweilen vorherrschende, auch von mir bekämpfte

mechanische Drill im Sprachunterricht ersetzt wird

durch eine Zusammenfassung der unzähligen Einzel-

heiten unter einige wenige grosse Gesichtspunkte, eine

Vereinheitlichung, die zugleich eine Verlebendigung

und eine Vereinfachung des Unterrichts bedeutet.

München. L e r c h.

Ferdinand Brunot, La pens^e et la langue. Methode,
principes et plan d'une theorie nouvelle du langa^ ap-

pliquee avi franfais. Paris, Masson & Cie. 1922. XXXV1+
95.5 S.

Das imposante, in langjähriger pädagogischer Be-

mühung an der Sorbonne und der Ecole de Sevres ge-

reifte Buch des Verfassers der rühmlichst bekannten

Histoire de la langue franeaise bedient sich gegen-

über der in letzterem Werke angewendeten histo-
rischen Methode, entsprechend den durch Saussure

und Bally verbreiteten Anregungen, jedoch unabhängig

von diesen, einer mehr statischen, deskriptiven,
psj'chologischen: Brunot will das ganze System
der heutigen französischen Sprache (ein-

schliesslich der Volkssprache) vor uns biossiegen. Dazu
bedarf es vor allem einer von historischen Erwägungen

oder von Einflüsterungen der lateinischen oder aprio-

ristischen Grammatik unbeeinflussten Erfassung des

Tatsächlichen, wie es sich in der Psyche des Sprechers

darstellt, wenn auch Brunot die geschichtlichen Ver-

änderungen zur Feststellung der Tendenzen des Frz.

heranzieht, ferner aber einer Erweiterung des Rahmens

der Grammatik: Brunot geht nicht mehr von den „Rede-

teilen" aus , die nur Ausschnitte der Sprache und

keineswegs abgrenzbare Grössen innerhalb des Systems

sind, sondern von der Vorstellung des Redenden, wie

sie sich in Sprache kleidet. Ueberzeugend weiss Brunot

(Vorrede S. XVII) die künstliche Enge der Gramma-

tikerkategorien zu zeichnen: da gibt es etwa in den

Schul^ranimatiken ein Kapitel „Steigerung der Ad-

jektive", obwohl auch Substantive und Adverbien ge-

steigert werden können, wobei wir drei Steigerungs-

"rade erhalten, während es in der Wirklichkeit wie in
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der Sprache eine ununterbrochene Skala von Steige-

rungen gibt (presque tiede > bn'dant etc.), die nicht

adjektivische Form haben müssen (hyposulfite > per-

mangannie) ; wobei es auch Steigerungen der Ver-

kleinerung gibt {pjua grmul — moins grand), ferner

Ausdrücke für Gleichheit [wrme etc.). Das Ausgehen

von den Vorstellungen soll auch für den Elementar-

unterricht dadurch von Bedeutung werden, dass das

Kind gezwungen wird, sich zu fragen, welche Ausdrucks-

mittel seine Muttersprache für eine bestimmte Vor-

stellung zur Verfügung stellt, statt bloss tote gramma-
tische Regeln zu memorieren. Das Buch zerfällt in

fünf Teile : I. Les etres et les choses, II. Les faits,

III. Circonstances, modalites, IV. La caracterisation

des etres et des actes, V. Les relations; Teil I z. B.

in die Kapitel : a) Les etres, les choses, les idees et

leurs noms, b) les sexes et les genres, c) les nombres,

d) indetermination et determination, e) la representation,

das Kapitel d) z. B. in die Unterabschnitte: a) La
notion de nombre, [i) les formes du pluriel, y) le

pluriel orthographique, o) la quantite, s) les quantites

imprecises, /;) les choses nombrables, 0) quantites

precises, i) numeration de un k un müliard, /) les

mesures et le langage, /.) les calculs et le langage usw.

Dem Verf. gelingt es so , eine Unmasse von Be-

obachtungen, auch der neuesten Sprachentwicklung,

seinem Rahmen einzuverleiben. Man erkennt ohne

weiteres den parallelen Gedanken Balh's einer er-

weiterten Synon\-mie, die sich um die Redeteile nicht

kümmert, und merkt leicht, wie sich das Buch in der

Betonung des S3^stematischen gegenüber dem Histo-

rischen auf tief innerlich im französischen Wesen ver-

ankerte Auffassungen berufen kann : die weltkrieg-

bedingte Absperrung der französischen und der

deutschen Romanisten hat hier einmal eine echt fran-

zösische Betrachtungsweise sich rein und ungetrübt

entwickeln lassen.

Gegen Brunots Plan lässt sich wenig einwenden,

höchstens ist die Ausführung im Detail schwierig : das

fast 1000 Seiten dicke Buch bietet doch kein Bild
des Frz., nur einen Rahmen, innerhalb dessen vieles

schematisch abgehandelt wird oder werden muss '; damit

' So ist die Unterscheidung zwischen voici und voila,

die doch nicht so unterschiedslos gebraucht werden, S. 8
wenig scharf geraten: die kleine, aber feine Abhandlung von
Perle, Progr. d. Oberrealsch. Halberstadt 1905 ist sehr viel

weiter gedrungen; oder S. 14 und 3U sind die Wendungen
mit c"('S( bloss aufgezählt, keineswegs in ihrer stilistischen

Wirkung analysiert (die .,mise en relief" genügt nicht),

ebensowenig S. 294 missiiöt c'ctait des joies, des vires (vgl.

meinen Aufsatz in der Vossler-Festschrift S. 133). S. 423 in

nous ne sommes jjhs h't pour . . . ist In nicht gleich ici, sondern =
dtsch. du (nicht hifr), mit der Nuance des Gewohnheits-
niässigen. Bestallten. — S. 4;0 verfällt der Verf. in gramma-
tischen Formalismus, wenn er den Typus la piire se calma,

vinis pour reparaitre eil suile phis violente so beschreibt:
„On se sert aussi, pour une suite rapide de faits, d'un
infinitif precede de jwur, qui suit le passe simple" (vgl.

hierzu meinen Artikel in GRM 1919, 22, und die Er-
gänzungen Härders ebd. 1921, 188 f.); S. 672 in des r/ens qui
riiconteiit, comme j-n, qite je ne suis pas jxitriote hat cowme ca
nicht ,,fini par perdre son sens'' ; vor allem reiht es den
Sprecher sozial ein, was Brunot ja selbst angibt; ferner
deutet es doch das Unbegründete, Vage. Gelegentliche des
Herumerzählens an. Aehnlich ist S. 808 eine stilistische

Neuerung durch die grammatische Terminologie erstickt:

„C'est la preposition qu'on emploie, quand la cause est
dans un infinitif: . . . (7 distinguait nttttvurd les truis sil-

houeties, phis irritantes d'etre si piroches (Kosny . . .)". Das-

hängt zusammen, dass die erweiterte Synonymie ins

Lexikalische übergreift und schliesslich nebst der

Grammatik auch das Wörterbuch in Brunots Buch auf-

genommen werden müsste *.

Die Neuheit seines Unternehmens , die auch im
Titel des Werkes angedeutet ist, überschätzt der Ver-
fasser (überhaupt enthält das Buch weniger „methode . .

d'une theorie nouvelle du langage" als eine „methode
nouvelle de Fenseignement d'une langue"), der deutsche
konvergente Versuche und überhaupt die neuere deutsche

Literatur über frz. Syntax nach Tobler nicht zu kennen
scheint : so berühren sich seine Darlegungen über die

Auffassung von Sätzen wie te voüä oder vive Ja France
(S. XIII) oder von Zusammensetzungen wie cottjie-papicr

S. 57 durch den heutigen Durchschnittsfranzosen mit

denen von Haas im Einleitungskapitel seiner Neufrs.
Syntax; dem ganzen Werk könnte man Schuchardts

Worte „die Syntax ist mir Bezeichnungs-, nicht Be-
deutungslehre" (von mir Lithl. 1918, Sp. 321 zitiert)

als Motto voransetzen: ,.la pensee et le langage" ist ja

nur eine andere Ausdrucksweise für „Onomasiologie"
;

und Wyplel geht gar über Brunot hinaus, wenii er die

Sprache aa die Wirklichkeit (nicht bloss an unsere

Vorstellung von dieser) anknüpft ( Wirldichheit und
Sprache, eine neue Art der Sprachhetrachtwig, Wien-
Leipzig 1914 — man beachte den Spiegelung und
Spiegel andeutenden zweiteiligen Titel und das Vokabel
„neu" wie bei Brunot): ich zitiere nur zwei Stellen,

die ganz in Brunotschem Sinn gedacht sind: S. 21 :

„Die übliche Sj-ntax geht in ihrer Betrachtung nur so

weit, als sie durch die Formenlehre gestützt wird. Sie

kommt so auf doppelte Weise zu kurz : einerseits ent-

ziehen sich die lautgleichen Zeitwortformen einer tiefer

gehenden Erfassung, anderseits die stammverschiedenen
Wortäquivalente, deren innerliche Zusammengehörig-
keit von der Sprachform aus nicht erkennbar ist",

S. 168: „Nicht immer ist es Formgleichheit, die auf

innere Verwandtschaft hindeutet, nein, im Gegenteil

oft gesetzmässig differenzierte Form." Und auch
Wyplel erhofft sich von seiner onomasiologisch vor-

gehenden Methode pädagogischen Gewinn. Auch Brug-

mann, I}ip. Verschiedenheiten der SatzgestaJtung nach
Maßgabe der seelischen Funktionen {\^l%) klassifiziert

grammatische Tatsachen nach psychologischen Kate-

gorien. Endlich habe ich in meiner Ital. l]i)igangssprachr

(fertiggestellt 1914, veröffentlicht 1922) versucht, das

mündliche Sprechen verschiedener Partner psycho-

logisch-deskriptiv zu analj'sieren : dabei wurde der

Redeinhalt als primär gegeben, die sprachliche Form
als dessen Spiegelung angesehen. Aber unbeschadet

dieser Vor- und Mitläufer, auch unbeschadet der mehr
praktischen Tabellen Ball3's ist das vorliegende Buch
der erste Versuch einer möglichst vollständigen Kata-

logisierung der sprachlichen Ausdrucksmittel des heutigen

selbe de steht in dem S. 807 aus Rosny angeführten Satz:
Dans sa large j)oitrine battait tuiite l'esperance Inimaine, helle

de ce que, sans fiijuorer, il tie sonrfeait pos o la mort. Das
Wesentliche ist, dass für das Partizip bzw. Adjektiv eben
ein Grund angegeben wird: .aufreizend, schön, davon
dass . .

•'. Vgl. meine Aufsätze S. 290 ff., ebenso zu S. 816 et

Maurice songeait . . . dans ce prujtt fou meinen Aufsatz in

Neuere Sjn-aclun 28, 1 ff.

1 So muss Brunot re.signiert gestehen S. 5.31, Anm. 3

„II y aurait de tres curieux enregistrements a prendre de
a7i!'dit sur divers modes" ; vgl. hierzu meine Ital. Um-
gangsspr. S. .5 ff.
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Franzosen und stellt eine achtunggebietende Leistung

dar, an der kein Romanist wird vorübergehen können.

Hier einige Ausstellungen im einzelnen: S. 31:

c'ctait comme si une brise avait rafrmchi nies tenipes

und c'etait ä pJenrer de joie können nicht mit hervor-

hebendem c'est wie cest ä cet hoiiime quc je dois mon
honJieur, c'est pour fe tromper qu'il t'a dit cda zu-

sammengestellt werden (in letzteren Sätzen gebraucht

das Deutsche die dj-namische Hervorhebung, in ersteren

drückt es sich ganz genau wie das Frz. aus). — S. 62.

,,0n s'explique mal ornemaniste de ornemcnt." Vgl. die

reiche Liste ähnlicher Bildungen bei Nyrop, Gramm,
hist. III, § 96. — S. 70. liysterie, frenesie, pleuresie

dürften eigentlich nicht als fr z. Neubildungen figu-

rieren. — S. 72. courhature ist keine -aiiire-Ah-

leitung, vielmehr zu coiirhatu = court-hattu. — S. 128.

Die Erklärung des Verf. für on court ä qui iin'eux mieux
steht im Widerspruch zum historischen Sachverhalt,

vgl. Littre s. v. mieux, Ebeling, Kr. Jb. V, I, 169. —
S. 149. Ja vacJie ä Colas soll Keltismus sein! Jud
schreibt über eine ähnliche Auffassung Dottins Arcli.

ro«;. 1922, S. 188: „Ob unter den Romanisten irgend-

einer noch die Ansicht vertritt, . . . möchte man doch

bezweifeln." — S. 167 f. Die Belege gesellen sich am
besten zu Toblers Bemerkungen in VB. V, 168 über

riavoir pas Je sok, und legen wohl eine andere Deutung
nahe als die von Tobler gegebene (,nicht den ersten
Sou haben') : die Geldmünze wird individualisiert, wie

der Brunotsche ältere Beleg mit öfterem la picce de

quinze, de irente sols lehrt: ,er hat nicht das [be-

kannte, zu erwartende, im Augenblick vorgestellte]

Geldstück . . .'. Zu prendre Vaperitif ,den [gewohn-

heitsmässigen] Abendtrunk einnehmen' vgl. meine ital.

Beispiele in It(d. Vtiifjamisspr S. 2:J3. — S. 216. hahiUer

hat ursprünglich nichts mit hab/le zu tun; vgl. meinen

Artikel in Zeiiscirr. f. frz. Spr. XLV, 366 ff. —
S. 216, Anm. 3 : ajottrer würde ich nicht mit apevrer,

aneantir zusammenstellen und ,pratiquer des jours' er-

klären, sondern als Ableitung von c(, joitr == ,travailler

ä jour'. — S. 256. aimarent statt aimercnt ist, wie

Brunot selbst sagt, ein analogischer Vorgang, der mit

dem rein lautlichen Wandel asperge > asparge nichts

zu tun hat. — S. 261. „Des ehevaux hoit . . . n'est

pas du franijais." Immerhin bahnt sich gerade diese

Form in der Volkssprache Bahn ; vgl. Nj-rop, Oversigt

ove det k. danske Videnskabernes Selskabs Forhand-

linger 1906, S. 327- — S. 262. beaucojij) de cierges

valait mieux ist nicht das Gegenteil {au contraire) der

Sinneskonstruktion ]a phipart + Plural des Verbs,

sondern man könnte deuten: „heaueoiip de cic}-ges!",

cela valait mievx oder etwa le fait d'edJumer beau-

cotip de cierges valait mieux. — S. 413. Brunot ge-

braucht oft den Ausdruck caprices de Icmgue, den ich

durch „bisher Unerklärtes" ersetzt wünschte : wenn es

früher hiess lire siir le Journal (wie noch heute ital.

leggere sul giorvale), heute aber dans l. j., so geht

das auf ecrire sur son [livre\ Journal (vgl. siir son

agcnda: la liste usw.) zurück : se promencr dans (sur)

Vavcnue, stir Ics boulerards, dans la rue hat seine

Gründe: die .Bollwerke' waren ursprünglich er-

höht, die ,Falte' eingeschnitten ins Häusermeer usw.

Eine Studie wie die Sperbers über deutsch über
zeigt, wieviel Psychologisches in der einfachsten

Aenderung des Gebrauchs der Präpositionen liegt

(vgl. auch das S. 770 erwähnte sous la Seconde Re-

piublicßie mit Sperbers unter mit dem Nebengedanken
des Schutzes). — S. 416, Anm. Wenn man nicht la

fable du loup et le chien sagen kann, ist das auch
keine ,Sprachschrulle' : man kann ja auch nicht du pain

et le sei sagen. — S. 425. Ob en le, en les tat-

sächlich, nach dem Gebrauch, den die Sj-mbolisten von
diesen Verbindungen gemacht haben (vgl. meine .4«/-

sätze z. mm. Syntax u. Stilistik, S. 287), noch als

„affreux barbarisme" zu bezeichnen ist? — S. 636.

c'est 2>our de bon, non luais de vrai würde ich nicht

mit quoi de neuf? zusammenstellen: das de ist in den
ersteren Fällen ein „adverbielles" ; de quoi? ,was

gibt's?' ist mir noch unklar: vielleicht = de quoi

[s'agit-il]? — S. 653. im prudliomnie ist kein Beispiel

für einen zum Typus gewordenen Eigennamen, sondern,

wie dtsch. Biedermann und besonders Biedermeier mit

dem -meier von wirklichen Familiennamen (cf. Wühl-
huber, Geschaftlhuber) auch zeigen, umgekehrt für einen

zum Eigennamen gewordenen Typus: 31. Prudhomme
(nachdem prudhomme afrz. prouz (Tome in der Sprache

vorhanden war) = 31. de la Palisse. — S. 741. vous

etes benie enire toutes les femmes ein „tour moderne"?
Ist doch Maria „gebenedeiet unter den Weibern", und
dasselbe sagt im Alten Testament Debora von Jael.

Also Hebraismus wie le roi des rois usw. ^.

Bonn. Leo Spitzer.

Oskar Händel, Führer durch die Muttersprache.
Dresden, Ehlermann. 1918. 165 S. S".

Das Buch von Händel kann in manchen Dingen
nützlich sein: es enthält eine Reihe von dankenswerten,

knapp und zweckmässig augelegten Uebersichten, unter

denen ich die über fremde Wörter, Wiederentlehnungen,

Umdeutungen, über ausgestorbene Wörter, Reste alter

Wörter, Wiederbelebungen hervorhebe. Aber um ein

zuverlässiger Führer zu sein, dazu steht Händel selber

nicht fest genug auf den Füssen. Mit dem Vokal-

wechsel in geben und Gift wird der in blenden — blind

zusammengestellt; unter den Belegen für Umlauts-e

erscheint stechen, scheren, schnell, treben. 3Iehl (S. 19).

Als Beispiele für „Mitlautwechsel" begegnen u. a.

(S. 21): „liegen — Lache'', „fUessen: flitzen: Flut,

Flotte"''. Von den mit ab zusammengesetzten Haupt-

wörtern wird gesagt , sie seien Ableitungen von den

entsprechenden Zeitwörtern: aber Abgott, Abgrund,
Alnvasser! Schreiben soll ursprünglich scliwach gewesen
sein (S. 28). Brüclien und drängen, glatt und qleiten

werden vereinigt (S. 29, 31). selbst soU Adverb sein

(S. 33). In einmütig soll ein Zahlwort, in ausgiebig

ein Umstandswort mit einem Eigenschaftswort zu-

sammengesetzt sein (S. 37); aber es gibt weder mutig
noch giebig. Indienststellung soll eine blosse Zu-

^ Ich verstehe nicht, wie zur Bemerkung S. 437 „La
question de la responsabilite du cataclysme qui vient de
desoler le monde ne sera resolue que quand on sera de-

finitivement fixe sur l'heure de certains actes" das folgende
Beispiel (!) für den Unterschied zwischen cau^cs, inotifs

und rdisunK S. 803 stimmt: „Si on esamine ce qui a donne
litu k la guerre, on constate que les Allemamls oiit pri<

nccasion de l'attentat contre l'heritier d'Autriche-flongrie.

La cause de ces evenements terribles est ailleurs. Kos
ennemis avaient des raiüoDfs pour precipiter la catastrophe,

et le )iHilif qui les a determines, c'etait le desir dune
domination universelle" (der Kursivdruck steht im Original-

text).
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sammenschi-eibung sein (S. 39). Das Fehlen des Um-
lauts in Bruch, znicJc wird mit dem in gfcdt, lauft

auf eine Linie gestellt; „in den südlichsten Gebieten

(des Alemannischen) wü-d k wie kch gesprochen (S. 65).

Als Bestandteil der ältesten Personennamen erscheint

u.a. (S. 74): Jic, leu(t), leo, leod(e), chlod(o), lu(d),

lut, luit" d. h. .,Leute"' (S. 150): „Die Eomantiker

in ihrer Begeisterung für das deutsche Mittelalter (in

erster Linie Klopstock, Wagner, Campe . . .)". Bei

einer etwaigen neuen Auflage wird die Schrift einer

recht gründlichen Durchsicht bedürfen.

Giessen. 0. Behaghel.

Dr. Hermann Ammon, Repetitorium der deutschen
Sprache. Gotisch, Althochdeutsch, Altsächsisch. Berlin

und Leipzig. 1922. (Wissenschaftl. Repetitorien, Bd. 8.)

Vereinigung wissenschaftl. Verleger. 8°. Id S. '.

Verf. will dem Studenten ein Hilfsmittel geben, das in

kurzem Frage- und Antwortspiel die Wiederholung des

I grammatischen Lehrstoffes des Gotischen , Althoch-

deutschen und Altsächsischen enthält. Aber Verf. hat

sich sein Ziel , wie das Vorwort besagt , noch weiter

gesteckt: er wünscht durch das Bändchen auch 'unter
den Gebildeten Anhängerschaft für die
Deutschkunde zu werben'.

Ich glaube nicht, dass ein verständiger Student,

der die ausgezeichneten Grammatiken von Braune,

Streitberg usw. durchgearbeitet und ausserdem auf der

Universität Vorlesungen über diese Gebiete unserer

Forschung gehört hat, noch irgendwelche Förderung

durch ein kindliches Frage- und Antwortspiel erfahren

kann. Diejenigen aber, welche nicht in der Lage sind,

ihr Examen ohne die Hilfe eines solchen ,Paukbuches'

zu ,bauen', sollten sich lieber mit anderen Dingen als

mit Philologie beschäftigen. Wenn Verf. im Vorwort
meint, mit Beziehung auf sein Bändchen ,Verba docent,

exempla trahunt', so möchte ich ihn fragen, welches

von unseren wissenschaftlichen Handbüchern weniger

Beispiele enthält als das Eepetitoi'ium. Der gebildete

Laie endlich, der sich über die Geschichte seiner Mutter-

sprache unterrichten möchte, wird sicher nur aus einer

zusammenhängenden Darstellung, wie wir sie z. B. in

0. Behaghels Deutscher Sprache besitzen, eine klare

Vorstellung von ihrem Werden gewinnen können.

Zum Sachlichen. Von einem Repetitorium der

deutschen Sprache sollte man wenigstens erwarten,

das erstens nur unbedingt Feststehendes, zweitens das

Feststehende richtig geboten wird. Beide Anforde-

rungen, besonders die letzte, erfüllt das Büchlein in

keiner Weise. Einige Beispiele : Wenn Verf. z. B.

sagt, der idg. Akzent sei frei (S. 9) und als Beispiel

dafür lat. mag/'ster, magiströrum anführt, so tibersieht

er, dass der lat. Akzent in keiner direkten Beziehung

zum idg. steht. Er widerspricht sich dann auch ein

paar Zeilen weiter: ,In welchen idg. Sprachen finden

' Icli habe es trotz der rührenden Unbefangenheit,
mit der das .Repetitorium" geschrieben ist , für nötig ge-

halten, dieses ausführlich zu besprechen, weil man immer
wieder derartige gefährliche Machwerke in den Händen der
Studenten sieht ; eine kurze Ablehnung von selten eines Fach-
klempners reicht nicht aus, um derartiges unmöglicli zu
machen. Man muss dem Studierenden einmal zeigen, dass

er Zeile für Zeile in der unglaublichsten Weise in die Irre

geführt wird, sei es durch glatt Falsches oder durch Halb-
richtiges.

wir ebenfalls den Stammsilbenakzent (wie im Germ.),

aber mit welchem Unterschied? — Im Kelt. und Ital.

;

doch kennt das Ital. nicht die Ausnahme bei Verbal-

zusammensetzungen {tängo, contingo; sie!)'. Ich sehe

s keinen Unterschied zu got. güjauheins : gahhibjan.

Vei-f. denkt wohl an die urital. Betonung cöntingn

;

dann aber setzt er sich in Widerspruch zu dem eben

erwähnten lat. magfsfer, magiströrum, wo er das ital.

als Beispiel für den freien idg. Akzent benutzt. —
Von nicht gerade tiefem Einblick in die Elemente der

altgerman. Lautlehre zeugt z. B. die Antwort 48, 1 (2)

(S. 13): ,Die Spirans ch ist im Silbenanlaut zu h ge-

worden, während sie sich sonst erhalten hat, z. B.

nhd. hoch, höher. In Eigennamen bleiben die
anlautenden ch noch länger, z.B. Chlodwig =^

Ludwig^. — Die Beispiele zum Vernerschen Gesetz

in Antwort 59 sind fast alle schief, eins falsch. Wenn
man bei der Darstellung des Vernerschen
Gesetzes den Akzentwechsel im Idg. zeigen

will, so kann man keine lat. Beispiele wählen:
deccm : taihun, Ssxa? : tigus; fr dt er : brothar, Tza-r^p :

fadar. Falsch ist es, got. hlaiuasna : arhivazna als Bei-

spiel für den gramm. Wechsel zu bringen. — In Ant-

wort 63, 3 wird abermals der got. Wechsel von h, d, z

und /', p, s in unbetonten Ableitungssilben mit dem gramm.

Wechsel in Beziehung gesetzt, in gleichem Atem aber

eine besondere Regel dafür namhaft gemacht. — Unver-

ständlich sind die Antworten 67 und 68 ;
in got. thaürnus,

indfs usw. liegt doch keine liquida sonans mehr vor;

ebenso sagt Verf. 81: In Reihe III, IV wurden

Liquida und Nas. sonantisch: ur, id, tmi, un; er will

sagen, entwickelten idg. sonantische Liquida und Nasale

sich zu ur, «?, um, un. — Unerhört ist in einem

Buche, das Studenten als Zusammenfassung und dem
Laien als Anregung dienen soll, auch ein Teil der

Antwort 80. Verf. will zeigen, wie der idg. Ablaut

sich im Germ, widerspiegelt : ,Als reiner e : o-Ablaut

in der Hochstufe, germ. /(!) : a nach den angeführten

Regeln: binda : band . nima:nam, gibn : gaf. Ich

kenne keine vok. Regel, und Verf. hat sie auch nicht

angeführt, nach der idg. e > germ. / geworden ist. —
75. ,Unter Ablaut versteht man eine regelmässige Ab-

stufung der Vokale in den Stammsilben wurzel-

verwandter Wörter.' Gr. iraxrjp : Tzn-i^a : 7:a-poc, ahd.

hanin : hanun z. B. ist dem Verf. offenbar ent-

gangen. — 82. Mir ist nicht bekannt, dass in neuerer

Zeit noch jemand ncinum < ne - nmmn erklärt. —
202, 3. Worin .stehen Gotisch und Nordisch gegen-

über dem Westgerm, zusammen? Die konsonant.

Endung bleibt bei den a- und «'-Stämmen im Got. als s,

im Nord, als r erhalten, wäln-end sie im Westgerm,

ganz fortfällt: got. dags, nord. dagr, ahd. ta&. Ganz

davon abgesehen, dass in längerer Bewahrung von Alt-

ererbtem kaum eine wesentliche Uebereiustimmung zu

erblicken ist — das Neunordische und das Krimgot.

haben das ausl. -s wie das Westgerm, verloren — ,
ist

es völlig unverständlich, warum Verf. diese Uebereiu-

stimmung auf den Nom. Sing. Mask. der «- und «'-Stämme

beschränkt. Ist etwa das ausl. -s nach unbetonter
Silbe — denn darauf kommt es an — nicht auch

überall sonst bewahrt? z. B. im Nom. Sing. Mask. der

««-Stämme: got. lustus , aisl. shigldr gegenüber ahd.

lust; oder beim Komparativ des Adverbs : got. hciuhis,

äiris usw. (vgl. lat. magis), aisl. lengr, hctr; ferner

in der 2. Pars. Sing. Präs. Opt. got. hiljMiS, aisl.
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Jiialpcr; aber ags. helpe^, got. wilets, an. viJer (aber

ahd. uili, ags. teile); oder in der 2. Sing. Opt. Praet.

got. hulpeis, aisl. hyliur usw.^. Die Fassung des

' Ahd. und alts. hat auf diese Form die Endung des
Indikativs analogisch eingewirkt, vielleicht auch das oft
enklit. folg. Pron. du die Erhaltung des s- unterstützt:
lieljjes bzw. Iielpex : das -s dieser Formen hat nach Ausweis
des auch wgm. Ags. durchaus nichts zu tun mit dem -s von
got. hiljkiis. Es ist auffällig, dass diese Tatsache in ver-
schiedenen Handbüchern übersehen ist; sollten aber die
Verfasser andere von der Vulgatansicht abweichende Er-
klärungen für die betr. ahd. und alts. Formen vorziehen,
so bedürfte dies m. E. mindestens einer bes. Erläuterung
(s. darüber noch gleich unten), ß. Loewe schreibt in
seiner ,Germ. Sprachw.' S. 148: ,Da got. -s und -~ als -s

zusammenfallen, sind alle got. Formen doppeldeutig. Im
Opt. Präs. selbst siegte aisl. und ags. das -z, as. und
ahd. das -.«: got. hairuis. aisl. btrer, ags. htre, as. beres,

ahd. bercs'; Fr. Kluge, Urgerm. ^ S. 185: ,Die Sekundär-
endung bewahrt der Opt. Präs. got. hairais, ahd.
bereu, er. tps'pot;, ind. bhares.' Ohne jeglichen Hinweis
auf den Llnterschied in der Behandlung des ausl. -.< fährt
Kluge zwei Zeilen weiter fort: ,Im Optat. scheint s im
Germ, tönend gewesen zw sein : got. uileis = ahd. vili,

angls. trile; got. bairais = angls. bere' (ausdrückl. auf das
Verhältnis von ahd. heres : got. bairais weisen z. B. hin
W. Wilmanns, Deutsche Gram. III, 1, S. 6: R. Bethge
bei Dieter, Altgerm. Dial. 11, X, 380). — Ich habe eben
gesagt, dass, wenn Kluge und Loewe eine von der üblichen
abweichende Erklärung für die Formen ahd. here's , alts.

herex für richtig halten, sie dem Leser wenigstens eine an-
deutende Erklärung schulden. Dies wäre um so mehr
nötig gewesen, als Paul, der Beitr. VI, .^.50 dem Gesetz,
nach dem urgerm. -y, -; abfallen muss, eine andere Fassung
gegeben hat, a. a. 0. die Optativformen nicht behandelt.
Paul sagt: .Wir müssen das Gesetz (folgendermassen) fassen:
z fällt ab, .s bleibt. Das ist ja auch das Natürliche.
Im allgemeinen ist das Westgerm, den gleichen Weg ge-
gangen wie das Altn., aber auch einige Reste des s sind
stehengeblieben und haben sich an die Stelle des z ge-
drängt.' Augenscheinlich haben Loewe und Kluge die
Paulsclie Formulierung bei der Gleichstellung von got.
bairai.s und ahd. bire's im Sinne gehabt. Sie übersehen
dann aber, wie völlig unwahrscheinlich es ist, dass die
wenigen Verba der ai. Gruppe tinhtmt. die sich im Germ,
erhalten haben, ihr nach Paul lautges. berechtigtes -.<: auf
die grosse Masse der Verba der ai. Gruppe bliiinimi über-
tragen haben. Das -s könnte also, auch wenn man Pauls
Gesetz anerkennt, nur aus der Verbindung der Verbalform
mit nachgestelltem enkl. idg. *li< erklärt werden : idg.
*bheroistu > germ. *bereslu. In dieser Gruppe konnte -f

allerdings nicht schwinden; aber auf diese Weise tragen
besondere Verhältnisse, und andere wie Paul meint, die
Schuld an der Erhaltung des -.«, nicht der Akzent.
Noch eine andere westgerm. Form widerspricht der Gleich-
setzung von ahd. beres, got. bairais. ebenso dem Paul-
sohen Gesetz: die 2. Sing. Praet. der starken Verba.
.^hd. hulfi, fandi, buti, Uli und die entsprechenden Formen
der anderen westgerm. Dialekte haben nach idg. Betonung
sicherlich den Akzent auf der Endung getragen, das zeigt
die Gestalt der Wurzelsilbe; es bleibt sich dabei völlig
gleich, ob die fraglichen westgerm. Formen alte Optativ-
oder alte Aoristformen sind. Warum hat eine Form, die
in früher urgerm. Zeit etwa *budis gelautet hat, ihr -s

doch verloren? Wir werden also dabeibleiben, dass idg. s

irn Westgerm., wenn der Akz. im Germ, nicht mehr un-
mittelbar vorausging, im Auslaut, geschwunden ist. —
Ein Eingehen auf die in Frage stehenden Verhältnisse ist

hier nicht am Platze; siehe vor allem A. Walde, Germ.
Auslautges. (anders).

" Es ist mir unbegreiflich, wie auch S. Feist in seiner
neuesten Schrift .Einführung in das Gotische' S. 110 bei der
Besprechung des Verhältnisses vom Got. zum Nord, bei-
nahe das gleiche behaupten kann : .Ferner die Bewahrung
der idg. Endung -,s- des Nom. Sing. Masc. = urgerm. z
in got. dae/s, aisl. darir aus urgerm. ita:;az, während das
W^estgerm. das auslautende urgerm. _' aufgab : ae. Ac;, as.

dag, ahd. tac' Gibt es denn Formen wie got. wileis,

Muhis usw. nicht?

Verf. erweckt den Eindruck, als ob ein besonderes
Gesetz aus!, -s im Xom. Sing, der a- und 2-Stämme
bewahrt hätte, während es sonst auch im Got. und
Nord, abgefallen wäre. 211 widerspricht Verf. übrigens

dem 202, 3 Gesagten und kommt dem Richtigen näher;

aber auch diese Antwort stimmt nur halb. — 203, 2

sagt Verf.: ,Germ. (e ist im Got. zu e, sonst zu d
geworden.' Wenn es auch wahrscheinlich ist, dass

urg. & schon wgerm. zu li geworden ist, so hätte

doch ags. slfppan erwähnt und erklärt werden müssen. —
211. Woher ahd. mcrro gleich got. maiza stammt,
weiss ich nicht ; woher Verf. diese Form nimmt, weiss
ich auch nicht. Junges merro ist zur Aufklärung des

Verf. aus meriro entstanden >! — 218. Verf. meint,

der Nom. Sing, der «-Stämme müsse ahd. und alts.

folgendermassen entwickelt sein : *gcbö > *g('hu > *geb.
Er hat wieder einmal etwas Elementares ausser acht

gelassen (ags. z^/fH : dr)\ — 211, 3. ,Niederalemannisch
ist die Hauptmasse von Baden und Elsass.' Ein ein-

ziger Blick auf Behaghels Karte im Grundriss ^ hätte

den Verf. belehrt, dass nur ein gutes Drittel des
badischen Gebietes zum Niederalemannischen gehört

:

das Gebiet etwa zwischen den Linien Munzingen—Moos
im Süden und Hügelsheim—Baden im Norden. —
Einiges andere deute ich nur kurz an: 66. Got. tunpus
(Druckfehler); 68. Es ist nicht angängig, in idg. Zeit

von einem Praet. zu reden; Verf. meint natürlich das
idg. Perfekt, auf das das germ. starke Praet. zurück-

geht. — 135. ,Die pronominale Deklination stimmt im
wesentlichen mit der nominalen überein ; die Endungen
sind in der Hauptsache die gleichen'; — 168, 2.

,Got. hcrun sie trugen < idg. *bh€runt ; — 171. ,Die

verschiedenen Stämme, aus denen das Verbum „sein"

gebildet wird, sind: 1. Idg. Verbalwurzel es, 2. Idg.

Vbw. sijo (!) usw. — So geht das weiter: zum
Falschen gesellt sich das Schiefe in reicher Mischung.
Ich bedauere die Studenten, deren ,Repetition' auf
solchen Grundlagen beruht. Ich empfinde es als

traurig, dass in diesen Zeiten, wo der Student sich

kaum mehr das allerwicbtigste wissenschaftliche Rüst-
zeug kaufen kann, er durch die E.xamensnöte zur An-
schaffung von Herrn Amnions Repetitorium verführt

werden soll , und dass ein angesehener Verlag durch
den Druck dazu Vorschub leistet. Verf., dessen ,Arbeit

auf den bekannten germanistischen Handbüchern von
Braune, Kluge u. a. fusst' — beide Herren werden für

dies Kompliment dankbar sein — , täte gut, die ge-

nannten Handbücher selbst erst einmal zu ,repetieren',

bevor er für andere die verheissenen weiteren Re-
petitorien schreibt.

Giessen. C. Karstien.

Friedrich Seiler, Deutsche Sprichwörterlcunde.
Handbuch des deutschen Unterrichts an höheren Schulen.
IV, 3. München, Beck. 1922. X u. 4-57 S. gr. 8°.

Das vorliegende Werk Seilers entlässt uns mit

gemischten Gefühlen.

Es ist das Ergebnis umfassender sorgsamer For-

schung , liebevoller Beobachtung, hingebender Sorge
für die Erziehung unserer Jugend und unseres Volkes.

' Nach Graff II, 839 ist sie zuerst in einem der Williram-
Codices belegt.

'•^ Vgl. auch E. Ochs, Gliederung der badischen Mund-
arten in ,Vom Bodensee zum Main', 19'22, Nr. 12 (1921).
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Höchst wertv-oll sind die Darlegungen über die

Quellen der SiDrichwörterkunde und über die vor-

handenen Sprichwörtersammlungen. Mit der dabei ge-

legentlich ausgesprochenen Forderung, dass die Samm-
lungen für örtlich begrenzte Gebiete die allgemein

deutschen Sprichwörter nicht aufnehmen dürften, kann
man freilich nicht einverstanden sein, denn woher er-

fahren wir, welche Sprichwörter allgemein deutsch

sind, wenn nicht aus der Summe der örtlichen Samm-
lungen? Der S. 61 ausgesprochene Zweifel, ob Fischart

eine ausgiebige Sprichwörterquelle sei, ist unberechtigt,

wie das ja bei diesem von volkstümlichen Dingen
geradezu strotzenden Schriftsteller nicht anders zu er-

warten ist.

Gleichfalls in das Gebiet des Geschichtlichen und
des Kulturgeschichtlichen gehören die an und für sich

durchaus anerkennenswerten Erörterungen über die

Entstehung von sprichwörtlichen Redensarten , die

sich durch den Sinn für das Natürliche, das Wahr-
scheinliche auszeichnen. Dass der Galgenvogel so

heisse, weil er von den Vögeln gefressen werde, ist

allerdings undenkbar; er heisst natürlich so, weil er am
Galgen umherschwingt. Und die Bildungen wie stock-

blind, stocldauh gehen schwerlich von stoclftnster

(finster wie im Stock, im Gefängnis?) aus, sondern das

Urbild der ganzen Reihe ist stocksteif.

Eine Fülle von anziehenden Beobachtungen breiten

die Abschnitte über den Stil, über die sprachliche und
metrische Form der Sprichwörter vor uns aus ; ich

hebe beispielsweise die Erörterungen über Sinnreim,

Parallelismus, Dreisprüche, Vielsprüche hervor. Wenn
Seiler freilich meint, der Parallelismus sei die Urform
der Poesie , so sind ihm die Lieder der urtümlichen

Völker, der Indianer, der Kamtschadalen usw. ebenso

unbekannt wie der wichtige Aufsatz von Biedermann
(Zs. für vgl. Litgesch. N. F. 2, 415) und mein Aufsatz

zur Technik der mhd. Dichtung, PBB 30, 431, der

diese Dinge sehr eingehend behandelt. Es muss statt

dessen heissen : die Wiederholung ist die Urform der

Poesie; der Parallelismus membrorum ist erst eine

jüngere Entwicklungsstufe.

Gegenüber solchen ^'o^zügen, die auf dem Gebiete

der kulturgeschichtlichen Betrachtung und der Be-
schreibung liegen , steht nun leider ein höchst be-

dauerlicher Mangel an gedanklicher Durchdringung, ja

zum Teil an der allergewöhnlichsten Ordnung.
Der Titel des Buches ist ii-reführend. Es ist

keine Sprichwörterkunde, sondern es behandelt ebenso-

wohl wie die Sprichwörter auch die sprichwörtlichen

Redensarten. Die beiden werden ja durch formale Bande
zusammengehalten ; sachlich gehen sie weit auseinander

:

die geschichtliche Erläuterung gilt fast ausschliesslich

den Redensarten, die Darlegung des Inhalts nur den
Sprichwörtern. Eine Rechtfertigung seiner Zusammen-
fassung hat Seiler nicht gegeben ; ob sie angesichts

der hohen Preise von Druck und Papier notwendig
war, angesichts so mancher andern Darstellung, die

den Redensarten gewidmet ist, kann man bezweifeln.

Aber wenn einmal beides behandelt werden sollte,

so sollte man doch eine klare Scheidung erwarten.

Das elfte Kapitel ist überschiieben : Die sprichwört-

lichen Redensarten. Danach sollte man glauben, dass
sich die vorhergehenden Kapitel nicht mit den sprich-

wörtlichen Redensarten beschäftigen. Aber Kap. 3 bis 10
gelten ebensowohl dem Sprichwort wie den sprich-

wörtlichen Redensarten und nicht einmal immer so,

dass zwischen beiden Gruppen ausdrücklich geschieden
wird: so dient S. 23 bis hierher und nicht iveiter

geradezu als Beispiel eines literarischen Sprichworts,
S. 33 erscheint Landgraf, icerde hart als „historisches
Sprichwort" : unter den aus der Glockschen Sammlung
von Seiler angefühi-ten „Sprichwörtern" findet sich

mach nier de Schimmel nit schüch (S. 45), unter denen
aus Gottfried Keller Werg an die Kunkel bekommen
(S. 64); ein Sprichwort soll sein er gibt niit dem
Munde, aber die Hände haltcn's fest (S. 165).

S. 2 sucht Seiler die Merkmale des Sprichworts
festzustellen. Er rechnet dazu die gehobene Form,
aber S. 149 heisst es: „Allerdings gibt es nicht wenig
Spri(!hwörter, denen jede Formung abgeht, die also

nichts sind als einfache prosaische Sätze'' (Frisia non
cantat; die Katze leisst das Mausen nicht; ein Schelm
gibt mehr, als er hat). Er unterscheidet das Sprich-
wort von der sprichwörtlichen Redensart durch die

geschlossene Form, gibt aber S. 11 eine halbe Seite

von Beispielen sprichwörtlicher Redensarten, die ge-

schlossene Form besitzen. Im Sprichwort müssen „die
Worte allgemein bekannt und dem Volke vertraut

sein" ; aber Seiler füllt fast anderthalb Seiten mit Neu-
bildungen des Sprichworts (179—180). Dafür fehlt

das wichtige Merkmal, dass das Sprichwort sich nicht

auf einen einzelnen Fall bezieht, obgleich, wie S. 12
zeigt, der Gedanke Seiler nicht ferngelegen hat.

Ganz misslich steht es, namentlich in Seilers Praxis,

mit der Abgrenzung der sprichwörtlichen Redensarten
gegen nicht sprichwörtliche Redensarten und der Redens-
arten überhaupt gegen sprachliche Erscheinungen, die

keine Redensarten sind. Als sprichwörtliche Redens-
arten behandelt S. z. B. Tag und Nacht, Mann und
Weib (S. 14), Gläckspetcr, Hemdenmatz, Zappel^ihilipp

(S. 159), gewisser als geiviss (S. 165); klauen, mausen,
die Äugen schliessen, das Leibliche segnen, die Seele

aushauchen (S. 171), übergeschnappt, verdreht, verrückt

(S. 173), Rabenaas, Galgenvogel (S. 248). brandmarken
(S. 249).

Seltsam ist vielfach das ästhetische und psj'cho-

logische Urteil des Verfassers. In Sjjrichwörtern wie
Die Wahrheit tvill an den Tag, Gut Ding will Weile
haben. Untreu schlägt ihren eigenen Herrn sollen

Metaphern vorliegen, die „in bewusster künstlerischer

Absicht erfunden werden" (S. 153). In gewissen
Sprichwörtern soll zuerst der allgemeine Gedanke vor-

geschwebt haben, zu dem dann das Bild als etwas
Sekundäres hinzugefügt wurde (S. 150). Für die Fälle

der ersten Art fehlt jede Begründung; sie dürfte sehr

schwer zu finden sein. Im zweiten Fall handelt es

sich um Sprichwörter, „die einen nur in der Phantasie,

nicht in der Wirklichkeit existierenden Vorgang zum
Bilde gemacht haben". Aber derartige Vorgänge spielen

in der Rede auch ausserhalb des Sprichworts eine

Rolle : der sitzt icieder auf seinen Ohren ; da kannst

du warten, bis du schicarz wirst; er lügt, dass sich

die Balken biegen, Collins, Moonestone I, 181 I folloived

him with my heart in niy mouth; man wird schwerlich

behaupten können, dass hier das Bild nachträglich zu

einem allgemeinen Gedanken hierzu erfunden worden
ist. Zu den Euphemismen, durch die ..unangenehme

oder unanständige Dinge verhüllt oder annehmbarer
gemacht" werden, gehören nach Seiler Ausdrücke wie

die Seele aushauchen, den Buckel versohlen, das Fell
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gerben, eine Tracht Prügel t-erahreichen (S. 171 ff.).

Ganz unglaublich ist , was alles unter dem Stichwort

Ironie vereinigt erscheint (165 ff.j: da begegnen Wort-
witze wie alles hat ein Ende — nml die Methvvrst
hat zwei; er hat Geld tvie Heu — nur Glicht so lang:

ein grotesker Vergleich wie er het e Gewisse tci ene

Strausacli, oder eine Münchhausiade wie er traf den

Hirsch in die hintere Klau und durch beide Ohren
hinaus: nebenbei bemerkt: diese Beispiele erscheinen

als Belege dafür, dass einem allgemeinen Satze ein

Zusatz angehängt wird, also er hat Geld wie Heu, und
er traf den Hirsch sind allgemeine Sätze ! Ironie soU

der Satz sein : GedajiA~en sind zollfrei — aber nicht

höllfrei. Zahlreiche Beispiele der „Ironie" erscheinen

gekennzeichnet als solche, bei denen die ITeberraschung

eine Rolle spiele. Aber nicht die Ironie hat mit der

Ueberraschung zu tun, wohl aber der Witz.

Nicht befriedigen können die Erörterungen über

die seelischen Vorgänge, die das Sprichwort bedingen.

Zwei entscheidende Gesichtspunkte sind ausser acht

gelassen. Das eine ist die Trägheit des gewöhnlichen
Menschen, die auch bei der Verwendung des Zitats

die wichtigste Rolle spielt : es ist unendlich viel be-

quemer, bereits geformte Rede zu verwenden, als sich

selbst in Unkosten zu stürzen. So kommt es auch,

dass das Sprichwort vielfach Selbstverständlichkeiten

aussagt : die Rede des Alltags mimmelt ja von solchen,

und auch für dieses Mindestmass von seelischer, geistiger

Anstrengung ist die bereits fertige Prägung willkommen.
Noch wichtiger ist aber ein zweites. Das Sprichwort

ist meist lehrhaft, aber nicht theoretisch lehrhaft,

sondern der es anwendet, will damit etwas beweisen,

etwas erreichen. Zu solchem Zweck kann die Be-
rufung auf eine gesetzliche Bestimmung dienen , auf

ein Bibehvort, eine Dichterstelle, auf den Satz einer

Rede , die gestern in der Zeitung gestanden hat,

und so auch auf ein Sprichwort. Jede derartige Be-
rufung tut dar, dass ich mit meiner Meinung nicht

allein stehe, dass sie auch von anderen geteilt wird,

und das gibt einerseits dem Redenden mehi- Zuversicht,

anderseits macht dem Angeredeten die Ansicht der
anderen, der vielen mehr Eindruck als die Weisheit
des einzelnen. Aus dieser Verwendung des Sprich-

worts ergibt sich dann ganz von selbst , dass ein

Sprichwort nicht entgegengesetzte Wahrheiten in sich

vereinigen kann (S. 320).

An den Bemerkungen über sprachliche Dinge ist

nicht immer zu verspüren, dass der Verfasser des
Buches von Hause aus Germauist ist. S. l-i redet er

davon, dass die sprichwörtlichen Formen meist ziemlich

alt seien , denn zum Zusammenwachsen gehöre eine lange

Zeit
;
„daher haben viele von ihnen noch die alte Form

des Stabreims". Unter den Beispielen erscheinen

Schimpf und Schande, Gift und Gcdle, aber bekanntlich

sind die hier vorliegenden Bedeutungen von Schimpf
und Gift ganz jung: ferner gtit und gern, aber das

Adverb von gut heisst in der älteren Sprache wol.

In u:ie er leibt und lebt erkennt S. ein abgestorbenes

Wort leiben sein Dasein haben (S. 17). In die guten
Schwimmer ertrinken gern findet er eine altertümliche

Bedeutung eines noch jetzt gebräuchlichen Wortes
(S. 181); aber dieses gern ist moderner Umgangssprache
wohlbekannt. Nach S. 41 glaubt S., dass nd. lliui das-

selbe sei wie nhd. licht; aber es ist = ad. Idihen, würde
also in den folgenden Absatz gehören. Kann man sich

laienhafter ausdrücken, als es S. 198 geschieht: „auch
die Vokale spricht das Volk sehr unrein aus" ? S. 281
wird behauptet, mhd. diclce habe die Bedeutung „massen-
haft" gehabt. Sehr gern möchte ich wissen, was unter

„formelhaftem Gebrauch von Relativsätzen" zu ver-

stehen ist (S; 186) im Gegensatz zu nicht formel-

haftem Gebrauch. Höchst wunderlich ist die An-
ordnung sprachlicher Besonderheiten auf S. 186—194:
1. Relativsätze; 2. je— je mit Komparativ; 3. Negation;

4. irreale Bedingungssätze; 5. Komparativ; 6. besser

als — lieber als; 7. halb — halb („verwandt mit dem
Komparativ''!); 13. Imperativ an Stelle eines Bedingungs-
satzes. Natürlich gehören 2 , 5 und 6 zusammen

;

13 steht in naher Beziehung zu 4, und beides ist eng
an 1 heranzurücken, zumal dessen letzte Unterabteilung

relative Fügungen enthält , die infolge einer Kon-
struktionsmischung tatsächlich bedingenden Fügungen
entsprechen.

Giessen. O. Behaghel.

W o I f A I y , Volksmärchen, Sage und Novelle bei Herodot
und seinen Zeitgenossen. Eine Untersuchung über
die volktümliclien Elemente der altgriechischen Prosa-
erzählung. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1921.

IV, 318 .S. 8».

Die klassische Literatur der Griechen ist dem
Märchen abhold gewesen, so sehr, dass es geradezu

üblich geworden ist, von Amor und Psyche bei Apulejus
als dem- einzigen griechischen Märchen zu sprechen.

Diese Auffassung ist zu eng, schon wenn man allein

an die geschriebene und erhaltene Literatur denkt.

Dazu aber wartet hinter der dünnen sichtbaren Kulisse

ein tiefer Hintergrund unerschöpfter Märchenzüge, die

zugleich ttralte Uebung und feste Gesetze der Erzähl-

kunst voraussetzen und das Griechentum auf der Grenze
zweier Erdteile mitten im Verband der grossen Motiv-

gemeinschaft zeigen, die von Urzeiten her die Völker
der Erde umschlingt. Mit den Mitteln der vergleichenden

Märchenforschung war dieser Schatz zu heben, und
darum wieder ist das Werk des Gräzisten, der es mit

frischem Mut und guter Methode, ohne Vorurteil und
voll Hingabe an die erlesene Aufgabe vollbracht hat,

fruchtbar für die Märchenforschung ringsumher, auch
für die deutsche.

Herodot ist in den Mittelpunkt gerückt, weil ihm
die Ueberlieferung am günstigsten und seine Bedeutung
am überragendsten ist. Grundsätzlich richtet sich Alys

Untersuchung jedoch auf den Ursprung und die Daseins-

bedingungen des gesamten ionischen Märchenschatzes
vor zweieinhalb Jahrtausenden. Von überallher fällt

Licht auch auf unser deutsches Märchen. Archilochos

spricht von TavTo'Xou Xi'öos und bezeugt damit den
Märchenzug von dem (wie das Schwert des Damokles)
über Tantals Haupt schwebenden Felsen . der sein

Leben ständig bedroht. In Homers Bild von den
Leiden des Tantalos fehlt der Zug noch, dagegen kennt

ihn das deutsche Märchen vom Leben am seidenen

Faden (Zaunert, Deutsche Märchen seit Grimm S. 273),

in dem die Heldin einen Mühlstein über ihrem Kopf
hängen sieht. Ins Lustige gewendet erscheint der

Zug im 34. der Grimmschen Märchen von der klugen

Else, die im Keller die vom Maurer vergessene Kreuz-

hacke gerade über sich erblickt und über ihr noch un-

geborenes Kind weint, das davon totgeschlagen werden
könnte.
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Das eine Beispiel muss hier genügen, die lebendige
Fülle von Märchenzügen zu veranschaulichen, mit der
das gehaltvolle Buch unserer so viel jüngeren Ueber-
lieferung älteste Parallelen gewinnt. Mustergültige
Eegister erschliessen den reichen Inhalt, an dem auch
die deutsche Märchenforschung künftig nicht wird
vorübergehen dürfen.

Freiburg i. B. Alfred Götze.

Friedrich Wilhelm Riemer, Mitteilungeh über
Goethe. Auf Grund der Au.sgabe von l;S41 und des hand-
schriftlichen Nachlasses hrsg. von Arthur Pollmer.
Mit 23 Abbildungen. Im Insel-Verlag zu Leipzig. 1921.

Eine Neuherausgabe von Riemers Mitteilungen

über Goethe wird durch den Umstand begründet, dass

das vom Verfasser nur teilweis veröffentliche Material,

soweit es überhaupt der Allgemeinheit bereits zu-

gänglich ist, bislang an drei verschiedenen Stellen zer-

streut gewesen ist und hier zum ersten Male ge-

sammelt erscheint. Wenn indessen unter diesem Ge-

sichtspunkte der Wert der vorliegenden Ausgabe da-

durch beeinträchtigt wird, dass auch der Herausgeber

seinerseits darauf verzichtet hat, Eiemers Mitteilungen

in extenso wiederzugeben, und sich vielmehr auf eine

Auswahl aus dem Gesamtmaterial beschränkt , so er-

scheint dieses Verfahren dennoch in vollem Masse ge-

rechtfertigt. Denn unter dem, was Riemer selbst als

Mitteilungen über Goethe veröffentlicht hat, befindet

sich sehr vieles, was nach der Veröffentlichung von
Goethes Tagebüchern und Bi-iefen keinen Quellenwert

mehr besitzt. Und der Herausgeber hat deshalb seine

eigentliche Aufgabe darin erblickt, aus den Mitteilungen

sowie dem Nachlasse Riemers alles das gesammelt zu-

sammenzufassen ,
was auch heute noch auf deii Wert

von Mitteilungen aus erster Hand Anspruch hat; und

zwar so weit als irgend möglich und unter Hinwegräumung
alles überflüssigen Raisonnemeuts des Autors, das heute

als veraltet empfunden wird , vor allen Dingen aller

unfruchtbaren Polemik, aller Abschweifungen, gelehrten

Rand- und Fussnoten usw.

Der Herausgeber hat nach diesen Grundsätzen

sehr gewissenhaft seines Amts gewaltet und eine, durch

ein sehr gründliches Personen- und Sachregister be-

reicherte Ausgabe geschaffen, in der sich das alters-

verblichene Werk in einem neuen Glänze der Ver-

jüngung zeigt. Es lässt sich freilich bezweifeln, ob

eine solche Neuausgabe unbedingt einem wissenschaft-

lichen Bedürfnisse entsprach. Denn man wird dem
Urteile Varnhagens, das 1811 seine Berechtigung hatte,

kaum noch zustimmen wollen , dass Riemers Mit-

teilungen ein Buch darstellen, das weder ignoriert noch

entbehrt werden kann. Während Eckermanns Ge-
sprächen ein unvergänglicher Wert innewohnt, haben
Riemers Mitteilungen, wie Harry Maync schon 1914
in seiner kleinen Geschichte der deutschen Goethe-

biographie urteilte, heute, wo es nicht mehr nötig ist,

Menzels und Börnes Angriffe auf Goethe abzuwehren,

ihre eigentliche Bedeutung verloren.

Trotzdem wird man gern bekennen, dass der

letzte Teil der neuen Ausgabe, „Goethe im mündlichen

Verkehr mit Riemer", eine Fülle von Aussprüchen
Goethes birgt, die auch diesem Werke ein neues und
nicht zu unterschätzendes spezifisches Gewicht ver-

leihen. Freilich auch Goethe klagte schon darüber,

was auf diese, vom Verlage sehr geschmackvoll (auch

mit einer Reihe von Bildern) ausgestattete Ausgabe

hoftentlich nicht zutreffen wird: „Bücher werden jetzt

nicht geschrieben, um gelesen zu werden, um sich

daraus zu unterrichten und zu belehren, sondern um
rezensiert zu werden, damit .man wieder darüber reden

und meinen kann , so ins unendliche fort. Seitdem

man die Bücher rezensiert, liest sie kein Mensch ausser

dem Rezensenten, und der auch so so." Aber es legt

doch dem Rezensenten dringend nahe, dieser unbe-

absichtigten Wirkung seiner Tätigkeit keinen weiteren

Vorschub zu leisten.

Frankfurt a. M. H. A. Kor ff.

Bettinas Briefwechsel mit Goethe. Auf Grund ihres

handschriftlichen Nachlasses nebst zeitgenössischen Doku-
menten über ihr persönliches Verhältnis zu Goethe zum
ersten Male herausgegeben von Reinhold Steig. Im
Insel-Verlag zu Leipzig. 1922.

Nur ein Teil des echten, in Weimar und Wie})ers-

dorf aufbewahrten Briefwechsels zwischen Bettina und
Goethe ist bisher, teils von Loeper, teils im 14. Bande
der Schriften der Goethegesellschaft (Goethe und die

Romantik), teils zerstreut veröffentlicht worden. Schon
lange wartete man daher auf die Gesamtausgabe durch

Reinhold Steig , die sich durch anderweitige Arbeiten

des um die Romantik so sehr verdienten Forschers

verzögerte. Sie erscheint nun endlich als letzte

Arbeit aus dem Nachlasse des 1918 inzwischen Ver-

storbenen von Dr. Fritz Bergemann herausgegeben,

der sie mit einem wissenschafthchen Nachwort und
Register versehen sowie ihre Konimentierung voll-

endet hat.

Die Ausgabe ist vorzüglich. Der Text, durchweg
auf dem sorgfältig verglichenen Original beruhend, er-

scheint hier mit reicher und beinah übersorgfältiger

Konimentierung und allen wünschenswerten Erklärungen

zur Geschichte dieses Briefwechsels, sowie einigen

Bilderbeilagen z. T. nach Originalen Bettinas. Ausser-

dem sind ihm alle nur irgendwie bedeutsamen Doku-
mente eingeflochten , die die Geschichte des Ver-

hältnisses Bettinens zum lebenden Goethe beleuchten:

Briefe Bettinas an Arnim oder Brentano, aus dem
Briefwechsel zwischen ihrem Bruder und ihrem Gatten,

aus dem Briefwechsel zwischen Arnim und Goethe,

Stellen aus Goethes Tagebüchern usw., so dass wir

in der Tat hier alle Zeugnisse gesammelt finden, die

sich auf Bettinas Verhältnis zu Goethe beziehen. Es
erhöht die Uebersichtlichkeit, dass man diese selbst-

verständlich chronologisch geordneten Dokumente in

eine Reihe von Abschnitten gegliedert hat, die den

Verlauf der Geschichte markieren : literarische An-

näherung, Frau Rats Vermittlung, erstes Sehen, Beginn

des Briefwechsels , zweiter Besuch in Weimar, nach

dem Tode der Frau Rat, dritte Reise zu Goethe,

Bettinas Hochzeit, Besuch der Arnims und Bruch,

Aussöhnung und Wiedersehen, die letzten Jahre u. ä.

Und in dem sehr gediegenen Nachworte Bergemanns
findet diese Gliederung eine ausgezeichnete biographische

Erläuterung.

Frankfurt a. M. H. A. Korff.

23
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Otto Brandt, August Wilhelm Schlegel. Der Ro-
mantiker und die Politik. Mit dem Bild und dem
Wappen Schlegels. Stuttgart und Berlin

,

Deutsche
Verlags-Anstalt. 1919. VUl + 258 S. S«.

Als am Ende des 18. Jahrhunderts mit der fran-

zösischen Revolution die gewaltigste politische Epoche
des neuzeitlichen Europa einsetzte, waren die Deutschen

noch ein völlig unpolitisches Volk. Der f'reiheits-

trunkene Herausgeber der „Hören" und der konserva-

tive Dichter, der die „Unterhaltungen deutscher Aus-

gewanderten" schrieb, beide verabscheuten sie gleicher-

weise den Kampf politischer Meinungen und Interessen

und schlössen vor der schlimmen Politik die Tür
ihrer Studierstube, dass jene nicht die Musen und

Grazien daraus verscheuche. Tapferer und verständiger

als unsere Klassiker haben die Führer und Partner

der romantischen Schule vor dem ^allverfolgenden

Dämon der Staatskritik" nicht in der Flucht die

Rettung; cesucht , sie hielten ihm stand und erfüllten,

während die Weimaraner „sich über das Lieblings-

thema des Tages ein strenges Stillschweigen auf-

erlegten", in der wachsenden Not der Zeit immer
besser und energischer die Forderung des Tages. Aber
als solche haben auch die Romantiker nicht von allem

Anbeginn die Politik erkannt. Wie sie in den grossen

Fragen der Ethik und Aesthetik zunächst mit Goethe

und Schiller zusammengingen und allmähnch nur in

Divergenz gerieten, so stellen sich ihre politischen

Ideen und Leistungen als Produkte einer durch die

harte Wirklichkeit beschleunigten geistig- seeHschen

Entwicklung dar. Diesen Entwickluugsprozess an dem
älteren Schlegel eingehend zu studieren, setzt sich

Brandts inhaltsreiches Buch zum Zwecke. Es stützt

sich auf ein umfassendes Material, denn der fleissige

Verf. hat nicht nur die recht weitschichtige Schlegel-

literatur gewissenhaft durchgearbeitet , sondern sich

auch nach handschriftlichen Quellen umgesehen und
dergestalt Nachlasspapiere und Briefschatten aus vier

Archiven (Berlin, Bonn, Dresden, Stockholm) nutzen

können •, so gelang es ihm , unsere Kenntnis von

Schlegels publizistischer Tätigkeit — in der sich im

Grunde dessen politische Leistung erfüllte — durch

Heranziehung mehrerer bisher völlig unbekannter Denk-
schriften bedeutend zu vermehren. Darin besteht

denn auch das Hauptverdienst der Schrift, der im

übrigen mehr Fleiss und methodische Sauberkeit als

Geist oder gar originelle Schreibart nachzurühmen ist;

aber gerade solche Eigenschaften wün.schte man gern

einem Buche, das einem der geistreichsten und feinsten

Stilisten des deutschen Schrifttums gilt.

Unter den deutschen Romantikern war A. W.
Schlegel der früheste und heftigste Gegner des fran-

zösischen Umsturzes, sehr im Gegensatz zu seinem

Binder Friedrich, der ihn schon im Februar 1796 einen

„Kontrarevolutionär" nennt. Zu dieser mehr sach-

lichen Gegnerschaft gesellte sich im neuen Jahrhundert

die persönliche Abneigung gegen Na|ioleon, der ihm

als Unterdrücker Deutschlands und Verfolger seiner

Freundin und Herrin, der M»»« de Stael, doppelt ver-

hasst war. Die Stael wusste diesen Hass zu schüren

und den federgewandten Hausgenossen in offenen

publizistischen Kampf gegen den Imperator hinein-

zutreiben. Freilich , solange er in Napoleons Macht-

bereich lebte, konnte er seinen deutschen Patriotismus

und Antibonapartismus nur in lyrischen Improvisationen

austönen, die den vertrauten Kreis nicht verliessen

und übrigens zum Teil verloren sind '. Aber wenigstens

versteckte Angriffe auf die napoleonische Herrschaft

leistet er sich in den Veröffentlichungen dieser Jahre:

so in der „Comparaison", in den Vorlesungen „Ueber
dramatische Kunst und Literatur". Mit der Verfasserin

von „De l'Allemagne" trifft jedoch alsbald auch ihn

der verfolgungssüchtige Groll Napoleons, und er muss,

aus Goppel verbannt (1811), mit der Freundin unstet

durch halb Europa irren, bis Stockholms sicheres Asj'l

die Flüchtlinge aufnimmt. Die schlimmen Erlebnisse

in der Fremde hatten aber auch ihre gute Wirkung;
ohne sie wäre der charakterschwache Mann , wie es

damals manchem anderen wirklich erging , vielleicht)

vollends zum Franzosen geworden. So jedoch wurde
ihm das Gefühl für das Deutsche nicht geschwächt,

sondern gestärkt. Die „Zuschrift", mit der er seine

in eben diesem Jahre 1811 gesammelten ..Poetischen

Werke" eröffnet, schliesst mit den Worten:

Nehmt denn aus des Mannes Händen,

Deutsche, die geringen Spenden

:

Euer bin ich lebenslang.

Aber in der grossen Zeit des Befreiungskrieges,

mit dessen Ergebnissen sein persönliches Schicksal

aufs engste verknüpft war , ist ihm nur mittelbare

Teilnahme am deutschen Freiheitswerke vergönnt ge-

wesen. In Stockholm, wo er im Gefolge der Stael

am 24. September 1812 eintraf, stellte er alsbald seine

I

Feder in den Dienst der von Bernadotte geleiteten

schwedischen Politik, die ja freilich auch Deutschland

zugute kam. „In der einflussreichen Stellung eines

Beraters und Helfers des schwedischen Kronprinzen

hat Schlegel seinem . . . Hass gegen Napoleon freien

Latif gelassen, aber auch mit seiner ganzen Kraft für

eine bessere Zukunft seines deutschen Vaterlandes zu

wirken gesucht" (S. 116). So haben ja auch Stein
die russische, Gneisenau die englische, Gentz die

österreichische Politik für Deutschlands Wohl zu nutzen

sich bemüht; und wie bei Stein leben auch in Schlegels

politischem Denken die weltbürgerlich-universalistischen

Ideen der Aufklärung und des deutschen Idealismus

in dem festen Glauben fort, dass die Rettung Deutseli-

lands keine rein und bloss deutsche Angelegenheit,

vielmehr eine allgemein-europäische sei.

Folgende Schriftstücke sind als Zeugen von A. W.
Schlegels politischer Publizistik auf uns gekommen

:

1. „Memoire sur Vetat de l'AUemagne et sur les

Dinyens d'y former itne insurrection nationale" : ge-

druckt ist dieser Aufsatz zwar nicht worden (nur das

Konzept ist erhalten), aber Carl Johann hat ihn

reichlich benützt für seine eigene aufsehenerregende

Denkschrift über die deutschen Verhältnisse, die er

der englischen, russischen und österreichischen Re-

gierung zukommen liess. Schlegels Arbeit gehört in

einen Kreis mit den zahlreichen Entwürfen für eine

zukünftige deutsche Verfassung, wie sie im Herbst 1812

von den verschiedensten Seiten (so von Stein dem

' Einzelne dieser Gedichte sind — doch wohl erst in

den Befreiungskriegen — als Flugblätter gedruckt worden

;

die Wiener Nationalbibliothek besitzt einige solche Stücke,

so vor allem das S. 9'2 zitierte Lied „Auf der Reise"

(Signatur 80J291: mit Varianten!). Mehrere uugedruckte
Stucke dieser Art haben sich im Nachlass der Familie Veit

erhalten und werden von dem gegenwärtigen Besitzer

Hubert von Lassaidx in Köln demnächst publiziert werden.
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Kaiser Alexander) vorgelegt wurden. — 2. In die

breite Oeffentlichkeit wirkte A. W. Schlegel erst mit

einer zweiten, Ende 1812 in französischer Sprache

verfassten (aber sofort auch ins Schwedische, Russische,

Deutsche und Englische übersetzten) Schrift, die An-
fang Februar 1813 anonym in Stockholm (mit dem
falschen Druckort Hamburg) erschien, und die sich in

den heftigsten Angriffen auf Napoleon ergeht: „Sur
Je Systeme conthicnfal et sitr les rapporis avec Ja

Sueck'.'^ Haupttendenz des Büchleins war, die anti-

bonapartistische Politik des Kronprinzen nicht nur

vor dem Auslande , sondern mehr noch vor der

schwedischen Nation selbst zu rechtfertigen. — Wieder
im Konzept liegt eine .3. Arbeit vor: „liefJexions sur

hl Situation poJitique du Daneniarc" , eine Vorarbeit

zu den im Frühjahr 1813 französisch und deutsch ab-

gefassten 4. „Betrachtungen ülter die PoJitilc der

dänischen Regierung", welche mit dem franzosen-

freundlichen Nachbarstaate unbarmherzig ins Gericht

gehen ; sie riefen eine nicht minder scharfe Gegen-

schrift hervor, die im August 1813 zu Stockholm selbst

in französischer und bald darauf in Kopenhagen in

deutscher Sprache erschien: ^Epitre ä M. A. G. Schlegel,

bel-esprit actuellement aux gages de Son Älteste le

Prince Royal de Suede, par im Suedois", deren Ver-

fasser aber in Wahrheit kein Schwede, sondern der

dänische geheime Legationsrat Johann Daniel Timotheus
Manthey war'. — In diesen Zusammenhang gehört

auch noch 5. eine derselben Zeit entstammende — „-Be-

merhmgen, Meinungen" überschriebene — flüchtige

Skizze , die Vorschläge für eine neue Verfassung

Schleswig- Holsteins enthält.

Ueber die Aufnahme der beiden Druckschriften

(Nr. 2 und 4) im literarischen und politischen Deutsch-

land meldet Brandt herzlich wenig ; darum möchte ich

seine Darstellung durch ein paar entsprechende Notizen

ergänzen. Die „Wiener Allg. Literatur-Zeitung" 1814,

S. 505 ff., 510 ff. zeigt beide Broschüren mit dem
reichsten Lobe an -, und auch in Privatbriefen der

Zeit geschieht ihrer viel Rühmens^; nur Rahe 1* fällt

ein vernichtendes Urteil, dem das freilich viel mildere,

aber von ähnlichen Bedenken diktierte des Philologen

Creuzer" nahe steht. Durch Schlegel selbst er-

fahren wir, dass seine antidänische Schrift in Berlin

der Beschlagnahme durch den Zensor verfiel ''. Nicht

kontrollieren kann ich, ob und in welchem Masse eine

Notiz des Stuttgarter „Morgenblatts" (1815, S. 416)
zutrifft, wonach der Kopenhagener Oberlehrer Beck-
mann gegen „Sur le sj'steme Continental" mehrere

Bücher geschrieben hätte.

' Welche nachhaltige Erbitterung Schlegels heftige

Invektive in Dänemark auslöste, kann man sehr gut den
gehässigen Bemerkungen entnehmen, die der Däne J. G.

ßist in seinen „Lebenseriunerungen" U, S. Sd'i über ihn
ausgiesst.

^ Weitere Rezensionen verzeichnet das vom Verf.

leider unbenutzte wertvolle Werk von P. Czygan, Zur
Geschichte der Tagesliteratur während der Fre'iheitskriege

(Leipzig 1911), n 1, S. '244, 271; vgl. auch S. 246 ff.

^ Vgl. C. 6. Schütz, Darstellung seines Lebens IT,

S. 63 ; TJrlichs, Charlotte von Schiller und ihre Freunde III,

S. 348.

* Briefwechsel mit Varnhagen III, S. 60.
'

J. Görres, Gesammelte Schriften VIII, S. 407.

"^ Carl Robert Lessings Bücher- und Handschriften-

sammlung II (Berlin 1915), S. 201 f.

Zur Beurteilung von Schlegels politischer Ent-
wicklung nicht minder wichtig als diese publizistischen

Versuche sind Briefe, die er im Frühjahr 1813 an
Gentz schrieb : sie zeigen ihn bereits in weiter Ent-

fernung von Stein, mit dem er noch kürzlich in vielen

Punkten des deutschen Programms übereingestimmt
hatte. „Die von dem Reichsfreiherrn seit Frühjahr

1813 immer lauter erhobenene Forderung nach einer

Teilung Deutschlands , sein Widerwille gegen die

deutschen Fürsten und seine Abkehr von dem Plan,

die mittelalterliche Reichsverfassung wieder aufzu-

j

richten, mussten den Widerspruch Schlegels hervor-

rufen, dem die Anhänglichkeit des Volkes an seine

Fürsten für unerschütterlich galt , und der an einer

Föderativverfassung Deutschlands in jenem mittelalter-

lichen Sinne festhielt. Seine früheren Ideen , die

Gründung einer ,ligue Germanique' als eines Pro-

visoriums, das dem Rheinbund entgegengesetzt werden
solle, bringt er jetzt wieder in Vorschlag, ebenso die

Erneuerung des alten deutschen Reiches unter dem
Szepter der Habsburger nach dem aUgemeinen Frieden"

(S. 170).

Was A. W. Schlegel in schon währendem Kriege
publizistisch noch leistete, erreicht an Bedeutung und
Wirksamkeit nicht mehr jene ersten Druckschriften.

So starken Eindruck hatten diese gemacht , dass

Napoleon selber in zwei Aufsätzen der Leipziger

Zeitung vom 30. September und 5. Oktober 1813
darauf erwidern zu müssen meinte ; Schlegels 6. „Be-
mcrlcungen nJjer einen Artikel der Leipziger Zeitung

vom 5. Oldoher 1813" beantworten die grobe Replik

mit einer wahren Hassorgie '. Bei der Abfassung der

sehr wirkungsvollen Kriegsproklamation des schwe-

dischen Kronprinzen hat unser Romantiker gleichfalls

wacker Anteil genommen, doch ist er erweislicher-

massen nicht ihr eigentlicher Verfasser gewesen.

Eines hochbedeutsamen Auftrags entledigte sich

A. W. Schlegel endlieh 7. mit der Herausgabe der

das napoleonische Regime aufs schlimmste kom-
promittierenden „Depeches et letires iidercepdees par
des partis detaches de l'Armde combinee du Nord
de J'AJlemagne" (Ende 1813).

Noch ist dreier politischer Niederschriften Schlegels

aus dieser Zeit zu gedenken, die aber in keiner Weise
mehr den deutschen Interessen dienen, sondern einzig

und allein den persönlichen seines Herrn. In den

handschriftlich erhaltenen 8. „Idees Sur Vavenir de la

France" propagiert er Bernadotte für den französischen

Thron, obwohl der Romantiker als überzeugter Legitimist

vielmehr die Rückkehr der Bourbonen hätte unter-

stützen müssen-, aber das Gegenteil ist der Fall, wie

ein weiteres, aus dem Februar 1814 stammendes
Manuskript, 9. „Analyse de Ja procJamcäion de

Louis XVIII aux Francais" beweist: dieses bourbonen-

feindliche Schriftstück hat keine andere Ursache noch

Absicht als die. für Bernadotte, welcher auf den fran-

zösischen Königsthron aspirierte, möglichst freie Bahn
zu schaffen. Und dem besonderen Interesse des

schwedischen Kronprinzen dienen zuletzt auch die in

London 1814 anonym erschienenen 10. ..RefJexions

sur J'etat actueJ de Ja Norrege", welche die Rechts-

' Er scheint damals auch an ein biographisches

Pasquill gegen Napoleon gedacht zu haben; vgl. M. Isler,

Briefe an Ch. de Villers (Hamburg 1879), S. 15.
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gültigkeit des Norwegen aus dänischem in scluvedisclien

Besitz überführenden Kieler Vertrags (14. Januar 1814)
verficht *.

Im April 1814, nach der ersten Abdankung
Napoleons, löste sich Schlegels Verhältnis zu Bernadotte,

und damit kam die äusserlich bewegteste und politisch

betriebsamste Epoche seines Lebens zu Ende. Uebrigens

war in der Zeit sein Herz nicht bloss für die grossen

nationalen Ideale, sondern auch für ein kleines nord-

deutsches Mädchen entflammt gewesen, für Julie
Hegewisch, die er im Winter 1813 öfter sah, und
deren Liebreiz es ihm so angetan hatte, dass er,

freilich vergebens, alle Künste der Galanterie aufbot,

um sie zu gewinnen. Die junge Dame verlobte sich

einige Jahre später mit dem Historiker Dahlmann, der

sie am 23. Mai 1817 als Gattin heimführte; der alte

Verehrer aber stellte sich aufmerksam mit einem

Hochzeitscarmen ein ".

Damals hatte A. W. Schlegel der Politik längst

den förmlichen Abschied gegeben. Seit 1815 hielt er

sich geflissentlich und völlig solchem Treiben fern —
wohl der beste Beweis , dass er im Grunde gar kein

Politiker war^. Und in Wahrheit ist ihm ja auch in

den drei Jahren seines publizistischen Eifers nur eine

ziemlich untergeordnete Rolle zugefallen ; wie als

Dichter und Denker überhaupt, erweist er sich auch
in der Politik als ein wenig origineller Kopf, der es

aber ausgezeichnet versteht, empfangene Anregungen
zu schlagkräftiger und glänzender Ausführung zu ver-

arbeiten. Mit dem Herzblut hat er wenig geschrieben,

am allerwenigsten wohl die Denk- und Streitschriften

der Kriegszeit ; w'as wunders, dass er sich mit den

richtigen deutschen Patrioten nur schlecht verstand

(vgl. z. B. Varnhagen an Rahel: Briefwechsel III,

S. 363). Wirklich echt aber war jedenfaUs sein

— allerdings persönlich gefärbter — Napoleonhass,

und so legte er noch in späteren Jahren Wert darauf,

seine und der Stael intransigente Haltung gegen den
gestürzten Imperator kräftig zu betonen *.

' Ebenso verdienstlich wie die Erschliessung dieser

bislang unbekannten Entwürfe ist der S. 159- erbrachte
Nachweis, dass die in R. Schleidens Jugenderinnerungen
A. W. Schlegel zugeschriebenen politischen Schriften in

Wahrheit einem dänischen Namensvetter zueignen. —
Nicht unerwähnt bleibe ferner, dass Brandt im Anliang
.seines Buches drei unveröffentlichte Briefe Schlegels (an

Kaiser Alexander, an den Kronpi-inzen von Schweden, an den
schwedischen Hofkanzler Baron von Wetterstedt) abdruckt.

'' Vgl. Anton Springer, V. Ch. Dahlmann I (Leipzig

1870), S. 107, 114; mit dieser Notiz ergänze ich nicht nur Brandt,
sondern auch meinen eigenen .Tubiläumsaufsatz „A. W.
Schlegel und die Frauen" (Donauland 1, 1018, S. 1219—1227).

•' In Schlegels Brief an Koreft vom 19. I. 1S20 (Allg.

Ztg. B. 1907, Nr. 7, S. -521. nur fragmentarisch abgedruckt)
findet sich folgende bezeichnende Stelle: „Es ist wahr, ich

habe nie den Ehrgeiz gehabt, eine politische Bolle zu
spielen, sonst hätte ich so manche günstige Gelegenheit
nicht vorbeygehn lassen. Ein einziges Mal habe ich meinen
Namen eingezeichnet: das war in der allgemeinen Sache
des Vaterlandes, in dem Europäischen Kampfe für die

Selbständigkeit der Staaten. Ich bin es seit langen .Jahren
gewohnt, in der Mitte politischer Gälirungen als ruhiger
Zuschauer zu stehen, nur eine inässigende und vermittelnde
Stimme hören zu lassen, undmitMenschenvonallenPartheyen
in freundlichem Verhältnisse zu bleiben." (Nach dem Original
in der Varnhagen-Sammlung der Berliner Staatsbibliothek).

* Vgl. die „Erklärung" in der Allgemeinen
Zeitung vom 8 Januar 1^20, S.lOf. und dazu S. Boisseree
(Stuttgart IS()2) I, S. 39-5, sowie Rahel, Ein Buch des An-
denkens (Berlin 1834) III, S. 26.

„Zwei Ideale", so schliesst der Verf. sein Buch
(S. 240), „haben das politische Wesen Schlegels ge-

tragen : er ging mit dem universalen Zug der Zeit, als

Bürger der Welt für die Menschheit zu wirken, und
aus der Not des Vaterlandes erwuchs ihm die nationale

Aufgabe, als Bürger Deutschlands ihm sich zu weihen.
Weder blieb er rückständig im Kosmopolitismus be-
fangen, noch ging er auf in einem einseitigen Patrio-

tismus. Die beiden stärksten und entgegengesetzten

Bewegungen seiner Zeit haben sich bei ihm in der

Weise zusammengefunden, dass sein Vaterlandsgefühl

sein Menschheitsbewusstsein beherrschte und durch-

drang.'' Sonderbarerweise bewahrt diese richtige Er-

kenntnis den Verfasser nicht vor dem Missurteil, im
Laufe der Darstellung an Schlegels bezüglichen Ge-
dankengängen immer wieder mit unbilligem Tadel „das

enge Ineinanderfliessen kosmopolitischer und nationaler

Tendenzen" auszustellen, was mindestens sehr un-

historisch ist, da die engnationale Machtstaatorthodo.xie

erst eine Errungenschaft späterer Zeiten darstellt.

Und übrigens haben wir heute alle Ursache, reiflich

darüber nachzudenken , ob das Beisammensein welt-

bürgerlicher und völkischer Tendenzen im politischen

Denken der vorbismärckischen Aera dem deutschen
Geist nicht angemessener, dem deutschen Schicksal

nicht heilsamer war; Nietzsche wenigstens war dieses

Glaubens, und er wie mancher andere bedeutende
Mann jeuer Tage blickten darum nicht ohne Ver-
drossenheit und Bangen in die Zukunft des neu-

gegründeten Reichs. Wie in Philosophie und Dichtung,

so, dünkt mich, könnten wir auch in politischen Dingen
von den alten Romantikern heute noch manches lernen.

Zum Schlüsse seien einige sachliche Berichtigungen

erlaubt. S. 95 ' ist als Verfasser des Briefes an Tieck
nicht Beskow, sondern G. von Brinkmann zu nennen
(vgl. LE XIX, Sp. 527 ff.); die Schlussbemerkung der

Fussnote S. 100^ ist mir unverständlich : Schlegel war
niemals ein guter Redner: die S.187' genannten, von
F. A. Brockhaus in Altenburg (dem Sitz des schwedischen
Hauptquartiers) herausgegebenen „Deutschen Blätter"

scheint Schlegel 1813— 1814 redigiert zu haben: vgl.

Czygan a. a. 0. II 1, S. 263; über Schlegels Berufung
nach Bonn (S. 218) hätte sieh der Verfasser aus der Ein-

leitung meiner Ausgabe der „Geschichte der deutschen
Sprache und Poesie" (Berlin 1913) bessere Kunde
holen können, — Brandt, der sonst so ziemlich alle

meine kleineren Beiträge zur Schlegel-Forschung sorg-,

fältig benutzt hat, scheint dieses Buch ganz übersehen
zu haben, wie überhaupt das letzte Kapitel auf un-

zureichender Materialkenntnis gründet: so scheint der

Verfasser von Schlegels Aufenthalt zu Berlin im Jahre

1827 und den dort gehaltenen Vorlesungen über Theorie ,

und Geschichte der bildenden Künste nichts zu wissen
;

(S. 214).

Prag. J s. K ö r n e r.

F. Hol th aus en. Altsächsisches Elementarbuch. Zweite
verbesserte Auflage. Heidelberg, Carl Winter. 1921. 8"

XV und 260 S. [Germanische Bibliothek, hrsg. von
W. Streitberg. I. Sammlung germanischer Elementar-
und Handbücher. I. Reihe: Grammatiken, Bd. 5.]

Die erste Auflage des Altsächsischen Elementar-

buchs ist im Jahre 1899 erschienen. Sie war schon

vor dem Krieg ausverkauft. Es ist sehr erfreul.ch,
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dass das vortreifliche Hilfsmittel, nachdem es längere

Zeit auf dem Büchermarkt gefehlt hat, nun in neuer
Auflage zugänglich ist. Die Anlage und Darstellung

ist dieselbe geblieben. Im einzelnen finden sich

mancherlei Zusätze und sorgfältige Verbesserungen.

Mehrere Uebersichten und Zusammenfassungen ver-

mehren die Klarheit der Darstellung. Neu sind z. B.

die Uebersichten über das westgermanische Vokal-

S3'stem (§ 75 und 75 a), über den Umlaut (§ 115),

über das westgermanische Konsonantensj'stem (§ 162 a),

über die Gemination (§ 253a)» Die Weiterentwicklung

nach dem Mnd. hin ist stärker berücksichtigt. Die
Literaturaugaben sind häufiger geworden. Das As.

Elementarbuch sei auch in seiner neuen Auflage als

ein sehr wertvolles Lehrbuch, das sich durch klare

und übersichtliche Darstellung auszeichnet , bestens

empfohlen.

Die folgenden Bemerkungen betreffen grossenteils

Erscheinungen, die sich einfach erklären lassen, wenn
man beachtet, dass die Funktion den Wortkörper be-

einflusst (vgl. mein Buch über „Sprachkörper und
Spiachfunktion", 2. Aufl., Leipzig 1923).

§ 4. In der Literaturübei'sicht über as. Sjmtax
ist das wichtigste Buch, Behaghels Heliandsyntax, ver-

gessen. Benutzt ist das Buch natürlich, z. B. in § 377.

§ 91 Anm. Zu gan, 3. Sg. gcd vgl. Sprach-
funktion S. 40 ff., und C. Karstien, Die reduplizierten

Perfekta des Nord- und Westgermanischeu, Giessen

1921, S. 57=*.

§ Uli Anm. In at-aiigjan = as. tögian ist die

Vorsilbe at- gekürzt worden, weil sie bedeutungs-

schwach war; at- hatte hier nicht die Bedeutung, die

es da hatte, wo das Simplex noch neben dem Kom-
positum lebendig war.

§ 120. nct aus nimi ,weiss nicht' erklärt sich

nicht einfach durch „Elision". Vgl. Sprachfunktion

S. 95.

§ 139. Die Kürzung von *metisa}is zu mezas
,Messer' wird verständlich, wenn man bedenkt, dass

es sich da um ein Kompositum handelt : die Bedeutung
der beiden Bestandteile iiieti und sahs wird nicht mehr
gefühlt , und damit ist die Vorbedingung für die Ab-
schwächung der Form gegeben. Im Mnd. geht die

Kürzung weiter bis zu iiics (Lasch, Mnd. Gr. § 310).

§ 164. As. tivio ,zweimal', tJin'io, ihriico ,drei-

mal' gehen auf *ttvisirör. ^prisuor zurück, vgl. Sprach-

funktion S. 112 f. In dänischen Mundarten erscheint

an. tvisvar in den gekürzten Formen tose, tos, vgl.

NED unter twicc.

§ 242, Anm. 2. sl:al hat sein k verloren wegen
der Bedeutuugsschwäche des Hilfszeitworts. In eng-

lischen Mundarten ist sal, (thou) sali noch weiter ab- 1

geschwächt worden zu s, st, vgl. NED: shall, 5;

I shall vphold ,1 shall maintain' erscheint bei dem 1

schottischen Dichter J. M. Barrie als / sepad (vgl.

W. Grant and J. M. Dixon, Manual of Modern Scots,

Cambridge 1021, S. 118).

§ 257. Den Beispielen für den grammatischen
Wechsel wird ein sehr lehrreicher Fall zuzufügen sein:

nige», negm ,keiner'. In § 347 wird das Wort aus

*ni-gi-?n abgeleitet ; dabei bleibt aber unklar, welche
Funktion gl gehabt habe. Behaghel, Beihefte zur Zs.

des AUg. D. Sprachvereins, V. Reihe, Heft 36, S. 178
erklärt nigiln aus nihein durch die Wirkung des
Vernerschen Gesetzes.

§ 261. Für die W"örter, die nur im Plural vor-

kommen, möchte ich für die nächste Auflage eine

sachgemässere Anordnung vorschlagen.

§ 267, 7. In den Verbindungen at irege gihiirm

,auf jedem Wege', morgan gihiceni ,an jedem Morgen',

(lachailek ,täglich' möchte ich nicht „Verstümmelung
infolge der Unbetontheit" sehen, sondern Kürzung in

der Wortverbindung wegen • der Bedeutungsverdunke-
lung einzelner Bestandteile. dacJucihk ist die Vorstufe

für die noch stärkere Kürzung in ahd. tagalthh, nhd.

täglich, ae. (hcglic. — Auch bei öitrr siäu § 391 spricht

man besser nicht von Verstümmelung.

§ 384. antsitiunta , siebzig' geht zurück auf *hHnd
sibiinte (vgl. got. sihuntrhmul). hmid-, das ursprüng-

lich seinen Sinn hatte, ist als bedeutungslos abge-

schwächt worden zu ant-. Das Präfix and- spielt in

die Sache nicht hinein (Anm. 1). Weiter geht die

Abschwächung des hund- in atsibunta, noch weiter in

nnd. tachtcntich ,achtzig' (Lasch, Mnd. Gr. § 398,

Anm. 2), und völlig geschwunden schliesslich ist es

in ahd. siliunso , siebzig'.

Giessen. Wilhelm Hörn.

Chr. Sarauw, Niederdeutsche Forschungen. I. Ver-
gleichende Lautlehre der niederdeutschen Mundarten im
Stammlande. (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab,
Hist.-fil. Meddelelser V, 1.) Kopenhagen, A. F. H«st.
1U21. 432 S.

Die niederdeutsche Grammatik muss die Lücke zwischen
der niederdeutschen Schriftsprache und den Mundarten von
heute überbrücken; sie hat eine schwerere Aufgabe zu lösen
als die hochdeutsche Grammatik, welche auf eine ununter-
brochene Entwicklung ihres Stoffes in gleicher Höhenlage
zurückblicken kann. Dazu gesellt sich ein besonderes Hinder-
nis in der fast unbegreiflich lautfernen Schreibung der mnd.
Sprache und in der weit vorgeschrittenen Lautgestaltung
der nnd. Mdaa. von heute. An beiden Punkten zugleich
und mit gleicher Eindringlichkeit und Umfänglichkeit, so-

wohl gesondert wie vergleichend, war bisher von niemandem
die Forschung betrieben worden, und so war trotz beacht-
licher Entdeckungen im einzelnen die geschichtliche Linie
in der nd. Sprache noch nicht skizziert, vielweniger scharf
gezogen. Die gelegentliche Befragung der modernen Mda.
war der mnd. Grammatik eher schädlich als nützlich ge-
wesen. Ein solches Verfahren konnte um so weniger ge-
sicherte Ergebnisse zeitigen , als manche modernen Er-
scheinungen in der mnd. Schriftsprache keine Entsprechung
besitzen, da Schriftsprache und Mda. in verschiedener Höhen-
lage liegen und ihre Ebenen sich oft genug nicht berührt
haben; auf der Seite der modernen Mdaforschung allein

aber konnte geschichtliche Erkenntnis nicht eher erhofft

werden , als weite Gebiete durch die dialektgeographische
Untersuchungsweise befragt und so neben den geringen
sprachgeschichtlichen Anhaltspunkten mit neuen Mitteln
Zeitbestimmungen gewonnen waren.

Nunmehr liegt seit über Jahresfrist ein Buch vor, das
den Sprachstcff des Mittelalters und der Gegenwart aus-
schöpft , und das Ergebnis dieses Verfahrens ist glänzend.
Es trifft sich gut , daß eine Besprechung von Sarauws
Forschungen , welche der Privatdozent Dr. Th. Baader zu
Münster in der ZfdMdaa. 1922, 176— ISO geliefert hat, einen
vielfach abweichenden Standpunkt zu meiner eigenen An-
schauung von den grammatischen Erscheinungen des Nieder-
deutschen einnimmt. So kommen zwei entgegengesetzte
Meinungen zur Geltung. In der uneingeschränkten Freude
aber an Sarauws scharfsinnigen Schlüssen stimmen wir
beide überein, und wir zweifeln nicht, dass die Erkenntnis
der schwierigen Lautgeschichte dieser Sprache eine be-

deutende Förderung erfahren hat und die starke Anregung
zu weiteren LTntersuchungen in kurzem neue Ergebnisse
zeitigen wird.

Gleich zu dem Kernstück der gegenwärtigen nd.

grammatischen Forschung, der Frage, wie sich die Vokale
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der kurzen Stammsilbe entwickelt haben, nehmen Baader
und ich eine verschiedene Stellung ein. Ich habe mich
ZfdMdaa. 1921, 97— 123 als Gegner einer Diphthongierung
kurzer Vokale ohne vorherige Längung bekannt und fand
meine Ansicht in S.s weit angelegten Ausführungen, die
mir bald nach der Veröffentlichung meines Aufsatzes über
den Lautstand der kurzen Stammsilbe im Westfälischen zu
tTesicht kamen, aufs beste bestätigt. B. dagegen hält an
der ..Zerdehnungstheorie" von Ag. Lasch fest; sein Hinweis
auf die unterkurzen Diphthonge in ftin .essen', honpm
.hoffen', welche von mir noch nicht berücksichtigt worden
waren, bedeutet den stärksten Einwand gegen die theo-
retische Anschauung, dass Diphthonge nur nach Längung
auftreten können, doch gewiß aber keine "Widerlegung.
Noch weniger kann die Forderung eines geradlinigen Ver-
laufes der vokalischen I'mbildung der kurzen Stammsilbe
als durchschlagend anerkannt werden, da sich die krumme
Linie völlig sicher nachweisen läUt. Wenn nämlich
altes und neues e aus seiner mittleren Zungenlage durch
Dehnung oder im Falle des neuen e durch den A'organg,
den B. Diphthongierung nennt, zur höchsten Lage gehoben
wird, so kann dieser Zusammenfall am einfachsten erklärt
werden, indem die höchsten Vokale /. ;(, (/ vor der Dehnung
auf die Stufe des ( gesenkt vorgestellt werden. Eine Form
hUk) ,Bach' (aus Wv'l ist sicher von der mittleren Höhenlage
au.sgegangen. warum nicht auch üti,ik.i ,Stich' V Noch mehr Ge-
wicht besitzt vielleicht die Tatsache, dass altes ( in Verbin-
dung mit dem f/-Schwimd in Wörtern wie fit'i.w .Feder' (Hollen
bei Isselhorst) und Ivi-/ ,leer' (Soest) mit der Dehnuna; bis zum
langen i umgebildet worden ist. falls hierbei die Nach-
wirkung der höheren Zungenstellung des ä nicht in Betracht
gezogen zu werden braucht, eine Annahme, die mir nicht
notwendig zu sein scheint. Ist somit die hebende Kraft
der Dehniing erwiesen , so fehlt jeder Anlaß, die Senkung
der as. hohen /, u. ü zu offenen (, m, ü oder geschlossenen
e, 0, ö als LTmweg anzusprechen, dessen die Sprachgeschichte
nicht bedurft habe. "\'ielmehr befinden sich mit diesen theo-
retischen Klangfarben die Schreibungen der wstf. Schrift-
zeugnisse des Mittelalters in schönster Übereinstimmung.
Nicht die Dehnung ist schuld an der niedrigen Höhenlage
der nordniedersächsischen Entsprechungen für die as. (, «, ü

(und e. o) in offener Silbe [Ifk ,Bach', fncß ,Vogel', zhn
,Sohn' usw.), sondern diese ist die Folge des losen An-
schlusses. Mit andern Worten : der hebenden Dehnung ist

eine Periode der Senkung voraufgegangen. in welcher der
Vokal noch kurz war. Auch S. teilt offenbar diese An-
schauung, wenn er S. 88 hemel ,Himmel' „hinlänglich aus
der Stellung in offener Silbe" erklärt findet, und wenn
er als ursprüngliche Deklination yunl: stiirilf .Schmied:
Schmiede (PL)' ansetzt. So gelangt S. denn auch S. »5 zu
der bedeutsamen Annahme einer Form ki'ikc .Koch' (Dat.
Sg.) als Vorstufe von knake. Dass dieses nn aus n nicht
im Einklang stehe mit S.s Ansicht von der Urbedingung
für die Entwicklung der alten Kürzen in offener Silbe, wie
Baader .S. 178 seiner Besprechung meint, trifft nicht zu.

S. spricht S. 81 nur vom losen Anschluß; etwas anderes
meint das Nachlassen der Artikulationstärke des Vokals
gegen das Ende nicht. Diese Eigenheit der kurzen Silbe
aber teilt das Nd. mit allen übrigen germanischen Mdaa.

;

es ist nicht abzusehen , warum allein das Westfälische an
ihr ohne Anteil geblieben sein soll, und weiter widerstrebt
eine Herleitung von Diphthongen aus kurzen Vokalen ohne
die Zwischenstufe der Dehnung völlig dem Gange der Laut-
entwicklung, wie man sie rings um dieses kleine Gebiet
herum wahrnehmen kann. Nicht der Endungsschwund legt
dem Stamm einen neuen Akzent zu, sondern der Verstärkung
der Stammsilbe entspringt die geringere Aussprache der
Endbestandteile des zweisilbigen Wortes. Für das c im
Nominativ smef .Schmied' mag immerhin gegen Sarauw die

alte Deutung aus dem Ausgleich smit: sincde das Richtige
treffen, aber die schwalenbergischen Formen liujt,»! .hoffen',

]iiili ,hohle', kak,'>ii .kochen", deren ii neben dem o der stets

geschlossenen Silben /.o^) ,Kopf'. kloka ,Glocke', oo ,Ochse'
allzu deutlich Zeugnis für die Senkung im losen Anschluss
ablegt, sind dankenswerte Funde eines glücklichen Spi'ir-

sinns, die helles Licht verbreiten. Will man selbst im Hin-
blick auf mittelpommersches hnmsl .Hammel' das gleich-
gebaute wstf. hem.il ,Himmel' nur nach vorheriger Stufe
hpnal gelten lassen, was übrigens wohl eine nicht not-
wendige Gleichsetzung bedeutet, so bleibt dadurch der
Wert der häpdn-Yorm. unberührt. Die S. 41 von Sarauw

festgestellte Schreibung n für tonlanges o in Veghes Pi-edigten
sehe ich als einen Versuch, «. die Vorstufe von un, aus-
zudrücken, an. Zuletzt sei mit Nachdruck auf das geo-
graphische Prinzip hingewiesen, in welchem S. mit Recht
eine Hauptstütze seiner Dehnungstheorie erkennt: die Be-
wahrung der as. Vokalfarben erstreckt sich nicht nur über
das diphthongierende Westfalen, sondern über die meisten
Mdaa. westlich der Weser: die jm engeren Bereich ent-

I wickelte Diphthongierung ist danach als ein jüngerer Laut-
vorgang anzusprechen (.S. 8-)). Loser Anschluss ist nach S.

nur in denjenis^en monophthongischen Mdaa., die nicht
dehnen, durch den festen ersetzt worden ; m. E. kann man
mit dieser Auffassung jedoch die kurzen und unterkurzen
Diphthonge nicht genügend erklären : ich meine vielmehr,
daß fester Anschluß auch hier in Wörter mit starker Kon- J
sonanz und mit schwerer Endung nachträglich eingedrungen 1
ist. So halte ich denn auch die münsterischen mittelalter- "

liehen Formen lommtii .kommen', ireddc .Friede', roddc
,Rüde' für bodenständige Vorläufer der heutigen ku^nuii.

frifn, ri(,i. Mit Ag. Lasch, Mnd. Gramm. § (59, in den
häufigen Doppelkonsonanten des Mwstf. eine Bezeichnung
von Kurzdiphthongen sehen zu wollen, lehne ich ab, da
dieses Mittel nur kurzen Vokalen gerecht wird.

Dem Mwstf. braucht eine Form »».«e ,unser' entgegen
dem heutigen Bestände nicht zugewiesen zu werden, wie es

Sarauw S. .59 tut: die schriftsprachlichen Zeugnisse ver-
dienen für die Volkssprache keine Beachtung. Heutiges
u3zi) (Soest), IU3 (Münster) führt dann auf eine satzunbetonte
Nebenform des as. iisci zurück, woraus ravensberg. iu;» und
osnabr. iiuse unmittelbar abstammen. Gut wird S. 61 nd. <

in .selig' als tonlanges e angesetzt, welches in diesem
häufig angelehnten Adjektivum nach der Kürzung des
alten ce leicht auftreten konnte; darum wstf. sialich. Eine
Anzahl weiterer Kürzungen macht es aber unwahrschein-
lich, daß feste syntaktische Verbindungen, welche für üam
,Oheim', iii}ni/ ,wenig', man ,kein' wohl die Kürzung ver-
anlaßt haben mögen, allein zur Deutung ausreichen; so
werden irt^r ,Eiter', hsziy ,schmeichlerisch'. nidts .sehr« hidesk) wegen der schweren Endsilbe kurze Stammsilbe
erhalten haben, so auch eher a-isui/. Wstf. ;w?f -gut' hat
den gleichen L'rsprung (< mwstf. (,>iä).

Sehr schön ist der Unterschied zwischen ravensb. iad»n
.essen' und .ri,ni.)n .gegessen' (S. 68 Fussn.) beobachtet; der
palatale Anlaut des Partizipiums hat ( in e gewandelt.
Dieses Deutungsmittel ^ erweist sich wiederholt nützlich:
,gut' wird für das Mittelalter mit u angesetzt, weil das
gutturale ? des as. '/ö / die Vokalerhöhung hervorgerufen
habe (S. 6'2). Eine Reihe weiterer Belege findet sich auf
S. 204, wo u. a. mit erhöhtem ö' statt des etymologischen
(j- aufgezählt werden osnabr. /o/»»». dönjjelltuux (Lyra), bchööfel

.Schaufel"; in ravensb. Ji-iige ,Flamme" hat nachstehendes :;

gewirkt, was auch von den Konsonanten iii und f in öiim

,Oheim' und Idhift .Haupt" (Mfinster, S. 204) gilt, während
drösh ,Drossel' 'Meinersen. S. 372| dem voranstehenden r

Senkung des Vokals zu ö- verdankt.
S. 70 werden die wstf. Formen für .ihm, ihn, ihr' vor-

züglich aus as. *t'na, *emo, *ero abgeleitet und die mnd
schriftsprachlichen öme, öre auf iimi. int mit Rundung zu
rückgeführt.

Reichen Aufschluß gewährt der Abschnitt S. 79—81,
welcher W^örter mit offener Silbe statt der üblicheren ge-
schlossenen behandelt: eine Form kehclarke .Kinnbacke',
die nicht nur mnd. reich belegt ist, sondern noch in der
lebenden Mda. des brandenburgischeu Dorfes Blankensee
(Kr. Jüterbog) nachgewiesen ist (Sammlung des Branden-
burgischen Wörterbuchs), entspricht dem einmaligen kinihacko
bei Graft und den as. Formen feiii .Sumpf" und kuniburd
.Geschlecht' (Holthausen, As. Elementarbuch'* § '27.5, 3)').

Der mnd. Nebenform soundiivh .Sonntag' legt S. ein *SM«m-
daga- zugrunde und erhält so eine Erklärung des Umlauts
in nnd. sömla.ix ein Nebeneinander von .^ii» und .töjk/oj'

(oder <i;nda.v), wie es Nd. Jb. 39, S. 138 Fussh. 2 angemerkt
ist, und welches auch noch in der Mark Brandenburg viel-

fach vorkommt, läßt in der Tat den Ursprung des L'mlauts
in dem zusammengesetzten Worte vermuten, wonach sihiiien-

diicli als Mischform zwischen sönendach , heutigem sönda.i;

und sitime anzusehen wäre: von sünnendach schliesslich hat
danach er.st mtniie den Umlaut angenommenen. Mnd. sp<iii

.Mutterbrust' geht auf as. *ypiiui zurück; die Nebenform

') In meiner Karlsruher Mundart das Kien. Bh.



341 1923. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 9—12. 342

spiin ist as. *spunn, während im ahd. simnne wieder mit
dem bewahrten ./ Konsonantenverdopplung erscheint. Das
gleiche gut für blOtrutic (S. 81).

Die treffliche Bemerkung, daß der nd. Vokalismus für
den nachbarlichen Einfluss der Konsonanten sehr empfäng-
lich sei, berechtigt Sarauw. S. 79 e nach ) zu ii sich senken
zu lassen ; auf diese Weise finden drapen < drejM'ti, irra!:en <
wrl'ken, tcinrairn neben mhd. lo'mrbcn, rrtphon < ah. ri-phuaii

(S. 92) eine lautliche Erklärung, nachdem der Übergang
vor ) (in bcre > bare u. a.) bereits friiher erkannt war. Auch
dem / schreibt S. die gleiche senkende Kraft in salhunt ,See-
hund' (<scbi]i-\ (lale .Fussboden' und brridni ,befehlen" zu;
bei dah' ist indessen Ablaut möglich.

Die S. 83 kurz erwähnte Abneigung zur Dehnung bei

schwerer Endung (Dene: Donumarkeii). deren Wirken S.

auch sonst beobachtet, wird S.,236 auf ein pr.achtiges Material
von Wörtern mit altem langem Stammvokal bezogen; vgl.
liitlik < hilr'k. Das angeführte Beispiel lehrt die wenig be-
kannte Tatsache, dass nur in der schweren Endung und
nicht in dem Zusammenhang zweier Konsonanten die Ur-
sache der Kürzung liegt. Das Streben, solche schweren
Wortbildungen in einem Atemzuge zu sprechen, entspringt
der gleichen Wurzel, aus welcher der Endungssohwund er-

wuchs. Der Vergleich mit dänischen Bildungen derselben
Art (frokoxt u. a.) spriclit für die Verwandtschaft der beiden
Sprachen in bezvig auf die Vernachlässigung der Endung.
V on diesem Gesichtspunkte aus liesse sich ein Teil der Vokal-
wandlungen in der Stammsilbe begreifen: auch die nord-
säohsische Tenuiserweichung ((irote > grodt) kommt auf die

Rechnung der Verstärkung, welche der Akzent der Stamm-
silbe erfährt.

Ein recht glücklicher Gedanke ist die Erklärung des
gesenkten Vokals in on- statt un- du ch Bindung des n
mit dem folgenden Vokal: i(n-echt> o-iuxlit , ebenso we
Holthausen iizit ,ist es' aus c-xet gedeutet hatte (S. 87).

Dem schwierigen Kapitel der Vokale vor r widmet S. eine
eingehende und anregende Behandlung; die Er.scheinvmgen
werden im vorteilhaftem Verfahren unter dem Begriff der
Dehnung zusanimengefasst, und diese hängt ihrerseits von
der Art des Anschlusses ab : r geht mit Dental enge Laut-
verbindung ein; darum gilt zwischen Stammvokal und der
i'-Gruppe loser Anschluss; in der Gruppe r -f Liibial oder
Guttural schliesst sich r näher an den Vokal an, und Dehnimg
unterbleibt vorläufig. Ebenso aber wie diese Stufe durch
eine neue Dehnung, z. B. arm ,arm', überschritten wird, be-
wirkt durch schwächere Aussprache des r, so kann S. mit
Recht verschiedene Dehnungs|ierioden unterscheiden. Mit
Hilfe dieser Annahme einer Frühdehnung, die noch vor
die Tondehnung gesetzt wii'd, ein Ansatz, den die wstf.
Lautverhältnisse bestätigen, und einer späteren Dehnung
sucht nun S. eine Ordnung in den Wirrwarr der Doppel-
formen (z. B. ravensb. kdrii: sonst. Av.?h .Kern', wald. ktiorn:

sonst, knaii ',Korn', meckl. Ktart: «tl3t ,Sterz' u. v. a., S- 117
bis 1261 zu bringen, ohne dass indessen seine S. 125 gegebene
Annahme von Satzdoppelformen, welche dem Sprechtempo
zu verdanken seien, recht befriedigte. Durch sie wird der
Ursprung in den Einzelsprecher verlegt und dem Eigen-
leben einzelpersönlicher Doppelformen eine vom ausgleichen-
den Bewusstsein allzu unabhängige Rolle eingeräumt. Viel
eher wird eine Einigving mit S.s Ansicht gangbar erscheinen,
wenn einheitlichen Sprechergrvippen auseinandergehendes
Sprechtempo und somit abweichende Spracliformcn zu-
gewiesen werden. In einigen Fällen hat die schwere Endung
Frühdehnung verhindert; auch ist zu beachten, dass ein
Wort wie hegiren mit seiner offenen Silbe die Dehnung
später als gern ,geru' beginnt. Unrichtig beurteilt Ag. Lasch
62 Anm. 3 die Formen piH .Pferd' und bruf ,Bart'; nicht
Inlauts-, sondern Auslautsbildungen liegen vor. Wie wäre
sonst fiirts ,sofort' zu deutenV Zu S. 119: .Kerze' ist Anz. 13,

21 mit Doppel-s angesetzt, wodurch das LTnterbleiben der
Frühdehnung verständlich wird.

Zu dem Abschnitt, welcher die Rundung und Dehnung
von ald, (dt in mustergültig klarer W^eise aus dem losen
Anschluss, der gutturalen Aussprache des l und der Wirkung
einer schweren Endung ableitet, ist nur hinzuzufügen, daß
die Schreibungen aild (S. IIU Fussn. 1 und Ag. Lasch, Mnd.
Gramm. § 96 I) nach ZfdMdaa. 1921, 10 als „Reaktions-
artikulationen" wie ostfläm. zril neben znut ,Salz' zu be-
werten sind. Auch ein Teil der von Hentrich ZfdMdaa.
1919, 72 mitgeteilten Erscheinungen wird auf soziologischer
Grundlage erwachsen sein. — Bei der Dehnung vor nd wäre

S. 138 die angebliche mnd. Nebenform srhriiien als lautliche
Entwicklung von Sflirindcu nachzutragen und danach die
Angaben des Nd. Kbl. 1, 63. 76 zu ergänzen. —

Besonders gründlich ist das mnd. e behandelt; das
Wrede-Seelmannsche Silbengesetz (ei))-, eiie) wird anerkannt
(ich füge hinzu , dass die gleiche Verteilung im nördlichen
Hinterpommern gilt), der Umlaut als Ursache des ei brstätigt
und die au.sweicchenden Fälle durch Ausgleich zwischen
umlautfähigen und umlautlosen Formen {hre>ii: lireno. lielian:

In'lda) erklärt. Die Ableitung des ei jedoch aus Satzv r-

bindungen wie ntct it > xleit it. icet il: > tceit ik , eri gilöbo ,ein

Glauben' > ein löve, iidire gilionicen > intwei gdumwin) will
mir nicht ausreichend erscheinen (S. 163); in keime ni .kamen
wir' (S. 1-50), ist jetzt der Übergang in die reduplizierende

j

Klasse gesichert, s. dieDiss. von Behrens, angezeigt ZfdMdaa.
1922, 192. Den sekundären Umlaut in beiii ,Bein', stein .Stein',

den Adjektiven trreit. heit. Ideik, ireik mit dem Hinweise auf
die ebenso ungeklärten Umlaute in r/ö?-jj, liörn. 4ött, erch
,arg', gles ,Glas', löss ,los' (S. 171) abtun, geht nicht an; in
glex hat nicht Umlaut gewirkt; es ist eine ingwäonische
Restform'). Als /- bezeichnet S. die Vorstufe des ('-Um-
lautes von ('- (wgerm. ai), welche in den mnd. Texten nicht
selten begegnet, und die später zu ei weiter entwickelt ist

(S. 164ff ). Umlaut sieht er aber auch in einem (, welches
für ('' (as. io) neben e oder ei geschrieben wird (S. 187 bis

191). Es ist zuzugeben, i üi dem Namen Dietrich fällt vom
as. Thideric bis auf heutiges westf. Dirk und in den Kose-
formen Thiele. Tiedgc auf; es widerstrebt der lautgesetzlichen
Einordnung in dem braunschweigiscTien hiii, kng ,Knie' des
Schichtbuches und des Koker, und es fällt in dem Ucker-
mark, kiret^x ,wählerisch im Essen' (2lfdMdaa. 1909, 127) aus
dem Rahmen der verwandten Fälle heraus, aber die Los-
lösung des zerbst-brandenburgischen Diphthongs i) von den
/-Schreibungen des Mittelalters und seine Herleitung aus
dem < (< (0) widerstrebt mir. Die Erklärung von kisen a.\xs

*kiosit ,er wählt' ist doch recht künstlich. Im meinersen-
schen k>H ,Knie' (S. 191) sehe ich eine ingwäonische Form
(frs., kni), wie denn ein Blick auf die Sprachatlaskarten
,braun' mit ihrem ü und .Dorf mit der Entrundung ein
ingwäonisches Restgebiet in dieser Gegend zur Gewissheit
macht. S. hat S. 130 richtig vermutet: berm ,Tränke', kert

,kurz' usw. in Meinersen und Börssum erinnern an ost-

friesische Lautverhältnisse. Das gleiche trifft für die S. 245 f.

ausführlich behandelten Formen von göpse .zwei hohle
Hände voll' zu: die weite Verbreitung der „umgelauteten"
und entrundeten Lautgestalt f/f^JSe" gesi)e kann unmöglich
auf Rechnung einer Entlehnung aus dem Friesischen ge-
setzt werden. Vielmehr ist e als helle ingwäonische Aus-
sprache eines frühzeitig gekürzten ä < cm anzusehen. Ob
i neben e in den Präteriten ,ging, hing, fing' eine bessere
Stütze für die Umlautstheorie ist (S. 242 f.), darf bezweifelt
werden. Nach dem Muster der Gieselerschen Arbeit über
nemen. mimen ,nahmen' (ZfdMdaa. 19'22, 108ff.) sollte eine

genaue Auszählung der e- und ('-Belege in den Präteriten
der reduplizierenden Verba vorgenommen werden; vielleicht

ließe sich dann feststellen, ob letun > Uten, letin aber > iiten

i entwickelt worden ist.

Nach Ablehnung des Seelmannschen o' bespricht Vf.

einige Fälle der seltsamen Senkung von i, ü, ü > e', (5, ö

(S. 2'20— 222); wenn auch die senkende Eigenschaft eines

benachbarten / oder l nicht in allen angeführten Wörtern
gewirkt hat (zu krdme ,Krume' mit o ' s. die Richtigstellung
von Baader, ZfdMdaa. 1922, 179, und in frören ist 6 Ab-
laut zvt ('(), so war ihre Verwertung für die Lautgeschiohte
doch verdienstlich. Die entsprechenden modernen Er-
scheinungen sollten einmal vergleichend untersucht werden.

— Den Lautwandel iiie > die auch im Nd. mit Ausnahme
des engeren Westfalens weisen dankenswerte Ausführungen
der Seiten 'J2'2

—
'231 nach : über die Hiatwirkiuigen hat sich

der Dialektgeograph ein abweichendes Urteil gebildet; Ab-
laut und Gleitlaute haben darin keinen Platz. Alle im
Abschitt uir: ouw (S. 231 f.) genannten Wörter finden eine

ausreichende Deutung auf soziologischer Grundlage; ,Frau'

z. B. dringt nach Wrede in der hd. Form vruiiua ins Nd.
ein, um hier in den Grenzgebieten der Hiatdiphthongierung
nacli der Gleichung büen : boueii == früc : frone die Proportional-
form früe herauszubilden. Ganz der gleiche Vorgang hat

') Kaumann setzt für münsterisches glea und yrf.v

,Gras' ( an!
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driiwen .drohen' usw. geschaffen. Hier sei der Erklärung

der nordns. Form jüw .ihnen, sie' (S. 47) aus dem Satzsandhi

{hi-öine entwickelt nach S. ein hiattilgendesj) gedacht : man
kann sie als einen neuen Versuch gelten lassen, wenn mir

selbst auch die Ableitung aus dem Friesischen noch den

Vorzug zu verdienen scheint. — Die Form mnd. aJtüs .durch-

aus' (S. '215 Fussn.) stimmt doch zu mhd. ahotjrs und ist aus

(dtoi)es ,bei jedem Zuge' (mit Ton auf al) mit starker Ab-
schwächung hervorgegangen (W. Hörn, Sprachkörper und
Spraehfunktion 1921, "S. 77). —- Verwiesen sei hier nur auf

das lehrreiche Material zur Synkope der Mittelsilben (S. 319f.),

wo noch schärfere Formulierung und übersichtlichere An-
ordnung erwünscht ist (doch wohl deneste > de'neftt, aber
mimede > mdnte , weil - - >_ , aber -._-; li'ueril-e > h-icerke

nach -^ i w ^, aber spö/.ie)iiisf:e nach - ^ - ^_, usw.). — toecker

jWelcher' wird in .John Brinckmans Eomanfragment ,Von
Anno Toback' neckehr geschrieben, wodurch S's Ansatz so

welk ere ,quivis eorum' (S. 321) bestätigt wird. — Mnd. enHe(jen

.gegen' (S. 32-5) kann ohne te nicht verstanden werden ; ich

setze, wie üblich, entegegen als Vorstufe an. — Ungemein
glücklich war wieder die Durchmusterung des r/c-Vor-

kommens; S.s Ergebnis (S. 326), ge- zuerst nach vokalischem

Auslaut (mit holte g]iehiden> mit holte laiJen) geschwunden,
dann ge- hinter Konsonant > -e {u1gehist> tite lost Bremer
Statuten von 1308; hier wird nun auch das rätselhafte meckl.

rida, das nicht auf riitcr zurückgeht, klar!) bedeutet die Er-

schliessung bedeutsamer Vorgänge. Mnd. ciiriöch ,genug'

wird in diesem Zusammenhange vorteilhaft mit mhd. ein

genttoc verknüpft (S. 327). Auf des perfektivierende ge- des

Infinitivs bei Lyra und Schambach macht ein dankens-

werter Hinweises. 328) aufmerksam; S. 330 verdient die

Etymologie von nnlxiiudeh ,wild, sehr' (zu mnd. haimich ,in

den Bann getan') Beachtung. — Unbedingte Zustimmung
muß dem Nachweise, dass frühiund. sira:^ snat^ regelrecht

aus .so tcnt so hervorgegangen ist. zuteil werden (S. 375).

Die frühere Missachtung der syntaktischen Bindungen rächt

sich, und S.s Erfolge ruhen "zum guten Teil auf der Be-

achtung des Wortes im Satzzusammenhänge, tz für k weist

Vf. S. 376 verschollenen Mdaa. zu ; auch iitze gehört zu diesen

Restformen. Es hätte liier wohl auf Ag. Laschs zutreffende

und ausführliche Darstellung dieses Lautwandels in der

Mnd. Gramm. § 339 verwiesen werden sollen, nsj ,Kröte'

reicht bis nach' Osnabrück (Sarauw S. 378) ; in Mecklenburg
begegnet noch zem' ,Käfer', und pameieel ,Pferdekäfer' ist

aus Harzburg (Nd. Kbl. 14, 82; 15, 94) bezeugt; vitsi ,Art

der Ulme' kommt bei Kostock vor. Der grosse Umfang
der Verbreitung legt den Gedanken einer allgemeinen Er-

scheinung nahe, wozu sich auch Ag. Lasch a. a. 0. be-

kennt. Besondere Mdaa. an all diesen Punkten anzusetzen,

verbietet ein solcher Befund. Kechnen wir noch den Über-

fang eines e^ in i hinzu . wie er in Itzehoe ,Eichenwald'

urch Chr. Walther Nd. Kbl. 32, 85 bemerkt worden ist,

und welcher sich in Sarauws Tabelle S. 145 und später

S. 178 für Börssum so eigenartig aus den übrigen Laut-

belegen liervorhebt, indem nur hier '•'', c^ und ö- wie in

heutigen friesischen Mdaa. (vgl. Th. Siebs, Zur Gesch. d.

engl.-fries. Sprache I S. 197. 259 und 288) einen /-Laut er-

geben, vgl. Börsfeum kiiz^ ,Käse',,.j(<7;w,Seife', .smvsjic,Schweine-
hirt', kiapm ,kaufen', dapm ,taufen'; erinnern wir an die

Entrundung in diesem Bezirk, womit noch manche andere,

vereinzelte Belege verglichen werden können wie das Neben-

einander von oi und ei für ö
' (lilai.m und Jdim.^ii ,blühen',

s. Ag. Lasch Mnd. Gramm. § r28 und in modernen Mdaa.
vielfach vorkommend), n/ < umgelautetem nii wie in fraiin

,freuen' (an der Nordseeküste verbreitet), <'> > e wie bremisch
fehl .fühlen'; bringen wir schliesslich die Palatasienuig des
ü in dem vielfach genannten ostf. Gebiet mit der heutigen
friesischen Erscheinung der gleichen Art (nordfries. hriin,

die gleiche oder eine verwandte Form im heutigen Gebiet
nördlich Braunschweigs; danach i.st dann auch lirönsivik

|S. 221 bei Sarauw] zu beurteilen) in Zusammenhang, so

bedarf es kaum noch des t für d, worüber sofort einige

Worte, um in dieser Übereinstimmung charakteristischer

Laute ein ingwäonisches Kennzeichen zu sehen, und wir
gelangen somit wieder zu der von Wrede verfochtenen An-
schauung, daß die niederdeutsche Sprache ursprünglich der
anglofriesischen Sprachgruppe zugehört habe. Die Wandlung
des anlautenden ]i in f, welche in der Freckenhorster Hebe-
rolle zuerst begegnet, sich mnd. in den gleichen Eigennamen
Tue, Tide, Tyderik u. ä. fortsetzt und heute noch weiterlebt.

ist von S. beobaciitet, aber nicht ausgenutzt worden (S. 338),
die im braunschweigischen Sohichtbuch häufige Form torppen
leitet er sogar aus der Verbindung dat torp ab. Demgegen-
über sei auf die wstf. Ortsnamen Theessen und Tieldosen
(H. .Jellinghaus, Die westf. Ortsnamen, S. 156) verwiesen,
auf die Belege bei Gallee § 279 Anm.; ferner sei erwähnt,
daß die Burg in der Stadt Braunschweig noch um 1500
Tankwarderoile heisst. Kurz, auch in dieser Lautform be-
wahrt die nd. Sprache uralte Reste; sie hat sie freilich nur
in versteinerten Bildungen erhalten können; diese ver-
dienen darum trotz ihi-er Seltenheit sorgsame Beachtung.

Die bei weitem nicht erschöpfende Übersicht über
den Inhalt der Sarauw.schen Forschungen zeugt von ihrem
Werte; bedeutende Ergebnisse sind in der Durchdringung
der Stoffgebiete zweier auseinanderliegender Zeitabschnitte
erzielt worden. Anregung gewährt das Buch auch da,
wo Zustimmung versagt werden muss. Die niederdeutsche
Forschung ist dem dänischen Gelehrten zu großem Dank
verpflichtet; auch für die freundliche Überlassung einer
grösseren Anzahl von Exemplaren an deutsche Büchereien
sei unser Dank ausgesprochen.

Rostock i. M. H. Teuchert.

Axel Kock, Svensk Ljudhistoria. Vierter Teil. Erste
Hälfte. Luud 1920. 272 S. 8 schwed. Kr. 12..50 M.

Von Kocks grossem Werk, das seit 1908 erscheint

und das zusammenfassende Resultat zahlreicher, be-

deutender Einzelarbeiten ist, liegt nun die erste Hälfte

des vierten Bandes vor, der den Nebensilbenvokalen

gewidmet ist. Die erste Hälfte behandelt die Laute /,

e und a. Die ausgezeichnete Besprechung, die v. Un-
werth für den dritten Band des Kockschen Werkes in

dieser Zeitschrift 1918, 92 ff. geliefert hat, konnte auf

wichtige Beiträge dieser schwedischen Arbeit für die

Auffassung gemein-nordischer, sogar germanischer Er-

scheinungen verweisen. Der neue Band bat über die

altschwedischen Verhältnisse hinaus weniger direktes

Interesse, wenn auch die Behandlung der Vokalharmonie
ins Westnordiscbe hinübergreift. Doch hat die klar

übersehbare, unter einem einheitlichen Gesichtspunkt

angeordnete Entwicklung der schwedischen Neben-
silbenvokale das grösste prinzipielle Interesse auch

über die schwedischen Verhältnisse hinaus.

Für den altschwedischen Nebensilbenvokalismus

sind bekanntlich zwei Erscheinungen charakteristisch,

Vokalharmonie und Vokalbalance. Vokalharmonie, d. h.

Bestimmung der Nebensilbenqualität durch die Vokal-

qualität der Hauptsilbe ist eine Erscheinung, die für

gewisse westgötische Texte charakteristisch ist , und
die sich in norwegischen Dialekten fortsetzt. Diese

Beeinflussung der Nebensilbe durch die Hauptsilbe ist

ja immerhin gegenüber der häufigen umgekehrten Einfluss-

richtung von Interesse, das noch erhöht wird dadurch,

dass sie zu den sprachlichen Erscheinungen gehört, die

sich beiderseits der norwegisch-schwedischen Sprach-

grenze linden, und die sich dadurch den zahlreichen

Beobachtungen anschliessen, dass Sprachgrenze und
Grenze der einzelnen Spracherscheinung sich nicht

decken.

Von viel grösserer Bedeutung auch für die moderne
Sprache ist indessen die Vokalbalance, d. h. die Be-

stimmung der Qualität der Nebensilbe durch ihre

Quantität und dieser wieder durch die Akzentstärke.

Wie in allen germanischen Sprachen ist auch im

Schwedischen die Geschichte der Nebensilben eine

Verfallsgeschichte. Aber die besonderen Akzentverhält-

nisse des Schwedischen führen diesen Verfall in be-

stimmte und übersichtliche Bahnen, deren Verlauf der
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grösste Teil von Kocks Darstellung gewidmet ist. Man
durfte erwarten, dass dieser Abschnitt seines Werkes
einen Höhepunkt bedeuten würde , denn die schwe-

dischen und überhaupt die skandinavischen Akzent-

verhältnisse sind von ihm oft und zum Teil grund-

legend behandelt worden. (In Deutschland besonders

leicht zusänjilich : Alt- und neuschwedische Akzen-

tuierung. Strassburg 1901: Quellen und Forschungen

Bd. 87.) Und so ist in der Tat, nach dem bisher

Vorliegenden zu urteilen , Kocks Darstellung ein in

alle Einzelheiten durchgeführter, glänzender Versuch,

den schwedischen Nebensilbenvokalismus einheitlich aus

den noch heute gültigen, aber schon lange wirksamen
Akzenterscheinungen der schwedischen Sprache zu er-

klären, die durch das Ineinandergreifen von exspira-

torischem und musikalischem Akzent in einem zwar

recht diiferenzierten, aber konstantem und der Be-

obachtung zugänglichen System von Akzentabstufungen

sich zusammenfassen -lassen. Die Voraussetzung für

Kocks Darstellung ist der Nachweis , dass der alt-

schwedische Nebensilbenvokalismus nur mit den drei

Vokalen i, a, u zu rechnen hat, was für i und a ge-

lungen ist, für u dem zweiten Teil vorbehalten bleibt.

Von diesem Standpunkt aus ist dann nicht nur das

Hauptgesetz der Vokalbalance durchgeführt, das für i

auf die kurze Formel gebracht werden kann : nach

kurzer Hauptsilbe 2, nach langer Hauptsilbe und in

untersübigen Worten e, sondern auch die zahlreichen

Mittelsilben und die häufigen Doubletten fügen sich

unter den einheitliehen Gesichtspunkt, dass Nebensüben
mit relativ stärkerem Akzent (levis) /, solche mit

relativ schwächerem (levissimus) e zeigen, wobei i

gleichzeitig Halblänge, e Kürze bezeichnet. Weniger
klar treten die Verhältnisse bei a zutage, weil hier

entsprechende orthographische Zeichen nicht so bequem
zur Hand waren, a kann sowohl den halblangen, stärker

akzentuierten wie den kurzen, schwächer akzentuierten

Laut wiedergeben. Immerhin sind genügende Belege,

teils für einen Wechsel d— a (wobei das halblange a

die Entwicklung der haupttonigen langen ü mitgemacht
hat) teUs für a— <e (wobei (f Abschwächungsprodukt
ist) vorhanden, um die Wirksamkeit des Balancegesetzes

zu sichern.

Es hat etwas höchst Ueberzeugendes, wie hier die

verwickelten Nebensilbenvorgänge aus einem einfachen

und einheitlichen Gesichtspunkt ihre Erklärung finden,

die durch das feine und willige Reagieren der Sprache
auf Akzenteinwirkungen ermöglicht wird. Dass daneben
Analogiewirkungen ihren gehörigen Raum haben, ist

natürlich, dass der deutsche Einfluss gebührende Be-
rücksichtigung findet, erfreulich. Immei-hin fragt man
sich, ob wirklich der Feinheit der sprachlichen Re-
aktion die Feinheit der Sprachbeobachtung und die

Feinheit der schrifthchen Wiedergabe bei den Schreibern

entsprochen habe. Mir scheint neben dem sprachlichen

von Kock der mechanisch-orthographische Gesichts-

punkt zu sehr in den Hintergrund gedrängt. Schreib-

tradition, Bequemlichkeit, Sj-stematisierung oder Willkür
trüben das klare Bild. Noreen (Värt spräk III, 76)
weist auf die Wichtigkeit dieses Gesichtspunktes nach-

drücklich hin. Wir sehen, dass nur wenige aufmerk-
same Beobachter die beiden a-Laute der a-Balance
schriftlich scheiden. Hier fehlt die leichte ortho-

graphische DarsteUbarkeit und die schulgemässe Ein-

etellung auf die Nuancen. Bei i— e ist das ortho-

graphische Zeichen und damit die Schreiberaufmerksam-
keit vorhanden. Aber auch hier kaum so ausnahmslos,
wie Kocks Darstellung es scheinen lassen kann. Mit i

und e werden hier mehr Intensitätsschwankungen ver-

hältnismässig undifferenzierter Laute, als klare Laut-
qualitäten, wie in Hauptsilben, geschieden. Daher liegt

orthographische Verwischung der lautlichen Verhältnisse
hier nahe. Ich möchte glauben, dass eine Reihe von
Doubletten nicht sprachlich, sondern rein orthographisch
sind. Ein solcher Fall ist in Östgötalag die Kom-
promissform (epier neben den lautgesetzlichen (pptir

und (ppte. Noch deutlicher scheint mir eine rein

orthographische Angleichung vorzuliegen, wenn der
Schreiber des Cod. bureanus neben der richtigen Form
/'«//?• gelegentlich faper schreibt in Anlehnung an
mopcr, hropcr, syster. Aber nicht nur solche Einzel-

heiten machen den Eindruck rein orthographischer
Regelung. Die Schreibung des Schlussartikels weicht
oft von dem ab, was die ßalanceregeln erwarten lassen.

Insbesondere nimmt der Textkodex des Östgötalag eine

Sonderstellung dadurch ein, dass er i in der Wurzel-
silbe des Schlussartikels durchführt, gegen die Balance-
regel und gegen die in gleichzeitigen Denkmälern für

den Schlussartikel beobachteten Sonderregeln. Hier
scheint mir rein orthographische Vereinheitlichung un-
abweislich. Aehnlich dürften von der Balanceregel ab-

weichende Schreibungen des m. n. part. praet. der
starken Verba zu beurteüen sein, wo nach den Balance-
regeln teils -hi-it, teils en-et, in gewissen späteren Ent-
wicklungsperioden auch -en-it zu erwarten wäre. Dass
hier orthographische Ausgleichungen nahe liegen , ist

klar. Gerade hief vi-irkt ja bekanntlich die Schwankung
bis in die neueste Zeit fort, indem die Schreibung -et

dem flektierten neutr. sing, aller starken part. praet.,

die Schreibung -it dem sogenannten Supinum, d. h. der

unflektierten Form in zusammengesetzten Tempora mit

hata zukommt. Diese Regelung, auf die Kock aus-

führlich eingeht, nimmt auf Quantitätsverhältnisse keine

Rücksicht; sie ist Grammatikerregelung des 18. Jahr-

hunderts, die damit der älteren Regellosigkeit ein Ende
machte, während gleichzeitige AngalDcn erkennen lassen,

dass ein sprachlicher Unterschied nicht bestand. So
konsequente orthographische Eingriffe sind für ältere

Perioden nicht leicht zu erwarten, aber sie geben zu

denken und ei'regen den Wunsch, die orthographische

Seite der Lautgeschichte mehr berücksichtigt zu sehen.

Mit besonderer Freude begrüsst man, dass Kocks
Werk die Entwicklung ins Neuschwedische hinein ver-

folgt, wofür bisher nur Einzelarbeiten zu Gebote standen.

Noreens grosses Werk Värt spräk , das vom Neu-
schwedischen ausgeht und gelegentlich zurückgreift,

ergänzt sich hier trotz aller sachlichen Gegensätze mit

Kocks auf dem Altsohwedischen fussenden Darstellung.

Die Frage der Entstehung der Schriftsprache , die

freilich über Kocks Aufgabe hinausgeht, steht dennoch
im Hintergrund. In einer entsprechend ausführlichen

deutschen Lautlehre würde zweifellos viel von Bibel-

sprache, Druckersprache, Kanzleisprache, Sprachgesell-

schaften die Rede sein müssen. Es würde sich auch

in der rein grammatischen Darstellung die kulturelle

Zerrissenheit, aber auch Mannigfaltigkeit der deutschen

Entwicklung widerspiegeln. Von solchen Einflüssen

sehen wir in Kocks Darstellung nur die Sprache der

Bibel resp. des Reformators Olaus Petri und seiner

Mitarbeiter von wesentlicher Bedeutung, deren Schriften

24
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sich schnell über das Land verbreiteten. In weit

späterer Zeit kommt dann die Stockholmer Sprache als

zentralisierendes Moment hinzu. Sonst .sind es die

einzelnen Dialektgebiete allein, deren verschieden grosser

Einfluss auf die Sprache zur Di.skussion kommt. Auch
die Verfasser gedruckter Schriften werden für die laut-

lichen Subtilitäteu als Veitreter ihres Heimatbezirkes

Bewertet , von Druckort und Drucktradition ist keine

Rede. Auch Noreens, in dieser Hinsicht noch aus-

führlichere Darstellung lässt kein anderes Bild erkennen.

Möglich, dass sich dennoch aus der für die deutsche

Schrittsprache geläufigen Einstellung auf kulturell-

literarische Faktoren auch für die Entwicklung der

schwedischen Schrittsprache neue Aufschlüsse erwarten

lassen, wie die Erforschung der deutschen Einflüsse

auf die schwedische Schriftsprache ja bereits ein eifrig

betriebener Zweig dieser Richtung ist. Aber im all-

gemeinen scheint mir das Hervortreten des Land-

schaftlichen einerseits und der Blangel an verschieden-

artigen, miteinander ringenden Kulturzentren andrerseits

für das früh politisch geeinte, aber dünn besiedelte

Land charakteristisch zu sein.

des Harald härfagri und der Fagrskinna. Sprache und

Stil werden nach Satzbau, Fremd- und Lehnwörtern,

Stabreim und Variation, Sprichwörtern, nach gelehrten

und höfischen Einflüssen (Fornaldar sögur sudrlanda)

untersucht. Die Kunst des Sagaschreibers wird nach

Inhalt und Aufbau der Handlung eingehend beleuchtet,

mit dem Ergebnis, dass die Saga in ihrer vorliegenden

Gestalt in die Zeit nach 1300 fällt. Gudhrand Vigfüsson

verlegte die Saga in die Jahre 12-'J0—60, Vogt in

seiner Verdeutschung (1914) in die zweite Hälfte des

13. Jahrhunderts. Vorlage war die alte Vatnsdoela

saga, wie sie uns die Landnäma andeutet. Die An-

merkungen sind reichhaltig, sie beschränken sich nicht

nur auf die Erläuterung des Textes, sondern setzen

die literarischen Untersuchungen der Einleitung fort,

indem sie eine Menge von Stoffähnlichkeiten aus den

Islendinga sögur und Fornaldar sögur beibringen, die

„Licht auf das reiche Gemeingut an Vorstellungen aus

Erfahrung und Einbildung werfen, das gewissen Stoff-

arten eigen war oder zur Verfügung stand, wenn ein

Stoff zu festerer, mündlicher oder schriftlicher Form
geführt wurde".

Greifs wald. H. de B r. Ro stock. Wolfgang Golther.

Vatnsdoela Saga, hrsg. von Walther Heinrich Vogt.
Halle, Niemeyer. 1921. 8». LXXVIII, 144 S. (Alt-

nordische Sagabibliothek, 16.)

Im zehnten Thuleband bot Vogt 1914 eine vor-

zügliche Verdeutschung der Saga mit einer aus der

Kenntnis der isländischen Landschaft geschöpften an-

schaulichen Einleitung, die ein lebensvolles Bild des

vermutlich dem Kloster Thingej'rar angehörigen Ver-

fassers entwarf. Die Ausgabe des isländischen Textes

behandelt erschöpfend alle mit der Ueberlieferung und
Entstehung der Saga verknüpften Fragen. In der

Hauptsache stimmt Vogts Text mit dem von Gudbrand
Vigfiisson in den Fornsögur (1860) überein, er beruht

auf den beiden besten Abschriften der 1728 in Kopen-
hagen verbrannten Vatnshornbok : die wenigen kleinen

Lücken der Abschrift A sind aus J ergänzt. Das
Bruchstück einer zweiten Pergamenthandschrift aus

dem 15. Jahrhundert M (in den Fornsögur S. 162/8

abgedruckt) kann nur zur Verbesserung einiger Ver-

sehen der Vatnshornbok benutzt werden ; im übrigen

steht sie auf einer älteren Stilstufe. „Wäre die Hand-
schrift vollständig oder doch umfangreicher, so wäre

sie A vorzuziehen ; so aber könnte die Aufnahme ihrer

Lesarten den Text nur scheckig machen." Eine zweite

von der Vatnshornb('ik etwas abweichende Textgestalt

enthält die jüngere Melabok (Fornsögur 189/95). End-

lich bietet die Landnäma in Sturlubok und Hauksbök
eine auffallend ausführliche, geschlossene Darstellung

der Saga Kap. 1—27 (Fornsögur S. 185/9), die wahr-

scheinlich aus einer älteren, der Fassung der Vatns-

hornbok vorausliegenden Sagaform entstammt. Die
Anlage der Sagabibliothek verbot die Aufnahme der

verschiedenen Textfassungen, für die Gudbrands Forn-

sögur mit ihren Beilagen immer noch heranzuziehen

sind. In der Einleitung erörtert Vogt gründlich und
überzeugend alle literarhistorischen Fragen, das Ver-

hältnis der Vatnsdoela zur Hallfredar, Kristni, Lax-

doela, Svarfdoela, Grettis und Finnbogasaga, zu den
Fornaldarsögur und den Geschichten der Orkneyjarle,

Sverris Saga etter Cod. AM 327 4" utgjevi av den
norske historiske kildeskriftkommission ved Gustav
Indrebß. Kristiania, J. Dybwad. 1920. 8°. LXXVII,
214 S.

Die Haupthandsohrift der Saga wird hier in ge-

nauem Abdruck wiedergegeben. Die Einleitung be-

handelt in drei Abschnitten die sprachliche Eigenart

der Handschrift, die als isländisch mit einigen nor-

wegischen Eigentümlichkeiten bestimmt wird, ihr Ver-

hältnis zu den drei anderen Handschriften der Saga

und ihre Entstehung. Sämtliche Texte der Saga in

der Flateyjarbök , im Eirspennil und in der Arna-

magnaeischen Handschrift 81 a fol. liegen jetzt in

musteraültieen Abdrücken der Kildeskriftkommission

vor, somit sind die Grundlagen einer kritischen Aus-

gabe allgemein zugängUch. Indrebo bespricht noch

einmal einleuchtend das gegenseitige Verhältnis der

Handschriften, von denen Eirspennil als eine gekürzte

Passung zu betrachten ist. Der beste Vertreter der

Urschrift ist Cod. Am. 327, der aber nach dem S. LI
mitgeteilten Stammbaum durch die übrigen Handschriften

stellenweise ergänzt oder berichtigt wird. Als Verfasser

der Saga ist nach dem Prolog der Abt des Klosters

Thingeyrar, Karl Jonsson, der seit 1185 längere Zeit

an Sverris Hofe in Norwegen weilte, anzusprechen.

Er schrieb unter Aufsicht des Königs den ersten Teil,

die sog. Gryla, die nach Indrebö bis Kapitel 43 reicht.

Das Vorwort und die übrigen 139 Kapitel heben sich

durch sprachliche und stilistische Kleinigkeiten von

der Gryla ab und sind das Werk eines Fortsetzers,

der nach den Berichten solcher Leute, die die Er-

eignisse selbst miterlebten, schrieb. Hier wird eine

wichtige Frage der isländischen Literaturgeschichte

mit neuen Beweisgründen erörtert und vorläufig mit

der Verteilung auf zwei Vei'fasser entschieden. Auch
Mogk urteilt in seiner Geschichte der norwegisch-

isländischen Literatur § 254 ähnlich, nur dass er mit

Finnur Jönsson die Gryla bis Kapitel 100 ansetzt.

Rostock. Wolfgang Golther.
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Dr. Otto Ritter, Vermischte Beiträge zur englischen
Sprachgeschichte, Etymologie, Ortsnamenkunde, Laut-
lehre. Halle, M. Niemeyer. 19'22. XI u. 219 S. a".

Der Hallenser Anglist hat in diesem Buche drei

Bündel von Aufsätzen vereinigt, die seine Gelehrsam-

keit, weite Belesenheit und Kombinationsgabe glänzend

dokumentieren. Auf alles einzugehen, wäre der Natur
der Sache nach unmöglich, daher will ich nur ein-

zelnes herausgreifen, wo ich Ergänzungen liefern kann
oder Widerspruch erheben muss. Vieles ist recht

problematisch und kann wohl anregend wirken, aber

nicht immer überzeugen.

In der Literatur übersieht vermisse ich die

Wörterbücher von Berneker, Feist, Clark Hall^ und
Boisacq sowie van Wijks Bearbeitung des Franckschen
niederl. Woordenboek ; das schöne schwed. etymolog.

Wörterbuch von Hellquist konnte Verf. wohl noch
nicht benutzen. Zu den im im er s t en Kap i t el be-

sprochenen altenglischeu Wörtern bemerke ich folgendes:

Zu krüs (S. 26 Fussn.) vgl. noch ae. creas ,fein, zier-

lich'. — Zu as. 7nüd-, ahd. mam-{munti) ,milde' (S. 20
und 37) vgl. noch ne. smooth, westf. smois ,ge-

schmeidig' < *smödi < *smampi-, das man allerdings

auch mit Schmand zusammenbringt. — X/"cv'j? (S. 43
Fussn.) stelle ich zu kliUlva, vgl. I.F. XXV, 148. —
Mit zYjTos (S. 56 Fussn.) könnte ne. shad, ae. scead
im Ablaut stehen, wenn auch die Bedeutungen recht

verschieden sind'. — Ae. armnan (S. 62) kann mit

remian doch nicht verwandt sein, da m vor Nasal ja

nur /-Umlaut von a < ai sein kann. Die Grundform
ist daher *rnimjan. — Zu norw. l'jöre < germ. *Jceuran

,Käse im ersten Zustand' (S. 67) gehört wohl auch
föhr.-amr. ijürjl n.

,
Quark' < *hHr{l, vgl. tjäp ,Kiefer,

Gebiss' = ne. cJiop, tjär ,Sumpfland' = dän. Itjcer,

tjimm ,kämmen', mit der gleichen Anlautsform.

Das zweite Kapitel bilden ,Beiträge zur eng-

lischen Ortsnamenforschung'. Hier bleibt doch manches
recht unsicher, zumal wenn die ältesten Formen fehlen,

wie das leider recht oft der Fall ist. Zu den Literatur-

angaben wären mehrere, jetzt bei Solmsen, Indo-

german Eigennamen S. 23 verzeichnete Spezialarbeiten

nachzutragen. Bemerkenswert ist der Exkurs S. 88 ff.

über Ersparung eines Mittelgliedes in der Komposition,

z. B. in FäUen wie 0el{hanm)2icc'/g , wofür Verf. eine

Menge deutscher und englischer Beispiele gibt. Dazu
gehört wohl auch die moderne studentische Abkürzung
l]ni(versi)tut . das ja äusserlich als ein dreigliedriges

Wort ei"scheint. Auch in Kiel haben wir eine Gas-
strasse. —> Zu S. 97 : sollte nicht Bcanstede für

licanstanste.de stehen? Vgl. den Beanstän im Beowulf-
Epos. — S. 104. Der Name Iden kommt auch hier-

zulande vor. — S. 119: aus Soest kenne ich den
Namen Bispinli < Bisloping. — S. 121: zu Fulready
vgl. den ,faulen Pot' (nd. fiulan päot) bei Soest. —
S. 147 ff. folgen als Anhang: .Proben aus dem ae.

Flurnamenbuch', das E. lange vorbereitet, aber infolge

des Krieges leider nicht hat abschliessen können. Man
sieht aus dieser Probe, was wir von dem fertigen

Werke zu erwarten haben

!

Das dritte Kapitel bringt ,Studien zur eng-

lischen Lautgeschichte', worin solch schwierige Wörter,

* Ae. Xäl(a) ,dünner Zweig; Strieme' möchte ich jetzt

lieber zu lit. leilrtft, hiinas ,dünn, schlank', lesas ,mager',
asl. lihicü ,schlank' stellen (vgl. Walde unter letum) als

mit R. (S. 58) zu lat. Uiuus und nhd. Glied.

wie die ae. Ausdrücke für ,zehn', ,Silber', ,Milch',

ferner das ae. firgen, der Sekundärumlaut und der
a-Umlaut von / umsichtig und gründlich behandelt
sind. Den Schluss bildet ein Exkurs über die eng-
lische cele-Grenze mit vielen neuen Nachweisen und
einer scharfen Kritik von Braudls Abhandlung: ,Zur
Geographie der altengl. Dialekte' (Akad. Sehr. 1915).
Zu S. 191 Fussn. bemerke ich noch, dass auch Stute
ein Soester Familienname ist.

Kein Anglist, Germanist und Indogermanist wird
ßitters Buch ohne reichen Gewinn und vielfache An-
regung aus der Hand legen.

Kiel. F. Holthausen.

Carle ton Brown, The Stonyhurst Pageants. Edited,
with Introduction. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
1920. .30*-|-301 S. 8". Price 2 « or 6 sh. 6 d. (Hesperia.
Ergänzungsreihe, herausgegeben von James W. Bright,
7. Heft.)

Die hier zum ersten Male gedruckten alttestament-

lichen Bühnenspiele entstammen dem Ms. aus der

Bücherei des Stonyhurst College im nördlichen Lanca-
shire; Prof. James Bright hat sie in die den Schriften

zur englischen Philologie gewidmete Ergänzungsreihe
der Hesperia aufgenommen. Die nach streng metho-
dischen Grundsätzen durchgeführte Einleitung des
Herausgebers verlegt die Entstehung der Handschrift
in die 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts (1610—1625);
Brown nimmt an, dass das Ms., von dem am Beginn
55 Blätter fehlen und ebenso weitere 5 Blätter aus
dem Texte, von dem Verfasser selbst niedergeschrieben

wurde; der Verfasser ist Katholik, Priester, wahr-
scheinlich Jesuit, der an dem Englischen College in

Douay ausgebildet wurde. So ist die von ihm be-

nutzte Bibelversion auch nicht die Coverdales oder die

Genfer Ausgabe, sondern die Douay-Version der Vulgata
von 1609—1610.

Der noch vorhandene Text umfasst 8740 Verse,

so dass von den ursprünglich 13 000 Verszeilen und
von den 18 Stücken am Anfang 5 Stücke und ebenso
das 13. verloren gegangen sind. Ein Nachweis über
die früheren Besitzer der Handschrift ist unmöglich,

wenn auch Brown eine Reihe von Familien aus Lan-
caster und einzelne ihrer Träger aus jener Zeit an-

führt. Der poetische Wert der im Septenar mit ge-

ringer Kenntnis des Reimes abgefassten Stücke ist

nicht gross ; es sind fast wörtliche Paraphrasen der be-

treifenden Vulgata-Abschnitte ohne Bühnenweisungen,
ohne Szeneneinteilung ; der Dichter setzt sogar die

''Annotations'' am Ende der Kapitel der Douay-Version,
die zur Erklärung einzelner Stellen dienen, in seine

Verse zu seiner Beweisführung ein ! Die Phantasie

des Dichters , der bloss mit den Dramen der vor-

shakespearischen Zeit bekannt scheint, ist beschränkt

und gibt aus eigenem nur die Reden des „Chorus"

oder „Nuntius" hinzu; nur das Stück The Pageant of

Naaman bietet eine Ausnahme und scheint in den
sonst fehlenden komischen Effekten Plautus zum Vor-

bild zu haben, so dass wir hier, entgegen dem Heraus-

geber, einen anderen Verfasser annehmen möchten.

Von Shakespeares Spuren findet man bloss in der

Phraseologie einige Anklänge an Heinrich V. und den
Namen Brabantio aus Othello.
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Jedenfalls ein merkwürdiges Ms. aus der Shake-

speare-Zeit , das ein Weiterleben der früheren Form
des Dramas bekundet ; für den Fachmann liegt sein

Wert wohl meist darin , dass solche Dokumente des

Lancashire-Dialektes aus jener Zeit ausserordentlich

selten sind.

Nürnberg. R. Ackermann.

Rudolf Qrossmann, Spanien und das elisabethanische
Drama. Hamburg, L.Friedericlisen &. Co. ly^U. 138 S. 4".

(Hamburgische Fniversität, Abhandlungen aus dem Ge-
biet der Auslandskunde, Bd. 4.)

Die von Max Foerster in Leipzig angeregte und

in ihrem Verlaufe von ihm mit Rat und Tat unter-

stützte und geförderte Studie teilt den umfangreichen

Stoff in vier Sektionen: 1. das politische Spanien,

2. das literarische Spanien , 3. das kulturelle und
soziale Spanien, -i. die spanische Sprache, und sucht

aus sorgfältig gesammelten und übersichtlich geordneten

Einzelzügen ein Bild davon zu gewinnen, wie die zeit-

genössische Gesamtkultur des spanischen Volkes, so-

weit sie unter jene vier Begriffe fällt, sich in der

englischen Bühnendichtung der Zeit zwischen 1530 und

1642 widerspiegelt, oder anders ausgedrückt, was die

englischen Dramatiker dieser Periode von Spanien

wussten, und wie sie es beurteilten.

Ich habe bereits in Herrigs Archiv einen kurzen

Ueberblick über die Ergebnisse dieser Studie gebracht,

und schliesse hieran zunächst die Korrektur einiger

(besonders auf spanische Dinge bezüglichen) Unrichtig-

keiten, die, ob sie nun wirkliche Irrtümer oder nur

unter dem Druck der gewaltigen Stoffmenge entstandene

Versehen sein mögen, nicht unwidersprochen bleiben

dürfen.

S. 26 liest man: Hafte seit den Tagen Chaucers

eine erlesene Schar von Gelehrten und Künstlern

Italien aufgesucht .... so lässt sich andrerseits lein

hervorragender Engländer namhaft machen, der eine

nenncnsirerte Zeit in Sjxmien verbracht hätte. Ich

notiere kurz ein paar Gegenbeweise: Um 1534 reiste

Andrew Borde , der Verfasser des weitverbreiteten

Itinerary of Europe (1542) in Spanien. Der Held des

Famous History of the Life and Death of Captain

Thomas Siucheley brachte seine -letzten Lebensjahre

in Spanien zu und fiel in der Schlacht von Alcäzar

(1578). James Howell, der Verfasser der berühmten

Epistolae Ho-Elianae, war mindestens zwei Jahre lang

in Spanien. Eichard Fanshaw, bekannt als Guarini-

und Camoens-Uebersetzer, weilte zwischen 1635 und

1665 jahrelang in Spanien.

S. 28. Die Bedeutung des Antonio de Guevara

für die Entwicklung des unter dem Namen Euphuismus
gehenden Kunststiles scheint mir erheblich überschätzt,

zum mindesten aber nicht genügend präzisiert. Dui'ch

Verweisung auf die bei aller Kürze ungemein licht-

volle und überzeugende Darstellung der Frage durch

A. Coster in Bevue hispanique Bd."29 (1913), S. 579,

kann ich mir hier alle weiteren Erörterungen sparen.

S.' 35. Nach Grossmann Icht der Grundgedanke
des Don Qnixote auf der clisahetlianischen Bühne ....
in dem sehr komischen Kniglit of the Burning Bestie

von Beattmont-Fletcher fort. Das ist nun gewiss

nicht der Fall. Denn der Grundgedanke des Cer-

vantinischen Meisterwerkes ist doch sicher nicht

identisch mit der armseligen Narrheit des entlaufenen

Krämerlehrlings , des Bitters vom feurigen Stössel.

Oder sollte Grossmann auch nur einen Augenblick ver-

gessen haben , dass der wahre Grundgedanke des

Quixote-Romans nichts anderes ist als die in ihrer

grandiosen Kühnheit unerhörte und darum so wenig
erfasste Kontrastierung und wehmütige Verspottung

der zwei spanischen Charakterextreme : Idealismus

und Realismus?
S. 89 ist aus einer unglückseligen Verquickung

der beiden Namen des angeblichen Verfassers des

Burlador de Sevilla , Gabriel TeUez und Tirso de

Molina ein Tellez de Molina entstanden. Man hätte

hier übrigens den Dichternamen am besten ganz weg-
gelassen, da doch die neuere Forschung an eine Autor-

schaft Tirsos am Burlador längst nicht mehr glaubt.

S. 43. Bei I)on Hurtado de Mcndoza ist über-

sehen, dass Hurtado nicht Vorname, sondern Familien-

name ist. Aus S. 114 (Mitte) geht zwar deutlich

hervor, dass Grossmann in der grammatischen Be-

handlung des Titels Bon genau Bescheid weiss, aber

trotzdem bildet der unglückselige Don Hurtado ein

fatales Gegenstück zum Don Quevedo, den sich Herr
Professor E. W. Bredt in der Einleitung zu der jüngst

veranstalteten Bibliophilen-Ausgabe der Sueüos (München

1920) geleistet hat. In Anmerkung 1 der oben ange-

führten Seite ist bei Grossmann ein falscher Band der

Bevue hispianicßte zitiert; es muss heissen 32 statt 31.

S. 48. Die Tragicomedia de Calisto y Melibea
erhielt den Titel Celestina nicht erst, wie hier be-

hauptet wird, im Jahre 1582 von dem Bearbeiter

Romero de Zepeda. Schon die italienische Ueber-

setzung von Vinegia 1525 trägt ihn (Whitney S. 70,

das Exemplar war in Ticknors Besitz), ebenso die

französische Uebersetzung von Paris 1542, wie ich aus

dem Original feststelle, ferner nach Hidalgo, Diccio-

nario I, 383, auch schon spanische Ausgaben von

Venecia 1556 und Cuenca 1561.

S. 50. Warum bei der Inhaltsangabe der spa-

nischen Celestina so grundfalsche Dinge berichten V

\Vir lesen da: Gerade in dem Augenblick überrascht.

u:o er von Melibea die Erfüllung edler Wünsche er-

reicht hat, enthonnnt Ccdisto, springt über die Mauer,
gleitet aus und briclit sich das Genick. Wie liegt

aber die Sache in Wirklichkeit? Folgendermassen:

Calisto hat bei Melibea längst die Erfüllung seiner

Wünsche erreicht; er weilt schon wieder bei einem

neuen Stelldichein im Garten. Der gedungene Mörder
kommt gar nicht einmal selbst ; er schickt erst ein

paar Spiessgesellen voraus, die mit den ausserhalb der

Mauer Wache haltenden Dienern des Calisto Händel

anfangen müssen. In diesem Augenblicke will Calisto

nach dem Rechten sehen, tritt auf der Leiter fehl,

stürzt und bricht sich das Genick. Er wird also weder

in dem Augenblick der Erfüllung seiner Wünsche über-

rascht (hier ist Grossmann unbeabsichtigterweise

raffinierter als der Celestina-Dichter selbst), noch wird

er überhaupt überrascht, hat also gar keine Ur-

sache zu einem Fluchtversuch und macht auch gar

keinen.

S. 54. Damit, dass ein 26 Zeilen langes Zitat

aus dem spanischen Text bei Grossmann tj-pographisch

so abgeteilt und angeordnet ist, als ob es Verse wären,

wird dem Leser ein ganz falsches Bild des Celestina-

Textes übermittelt.
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S. 59. Die zusammenfassende Schlussbetrachtung

dieses Abschnittes ist eine etwas gar zu wörtliche

Reminiszenz aus H. W. Allen, S. 329.

S. HO. Spanische Bauart und Malerei sind ihm
fremd trotz des Prado und Veläzquez. Dagegen ist

folgendes einzuwenden : Einen Prado (gemeint kann
doch sinngemäss nur das weltberühmte Madrider Museum
sein und nicht der freilich uralte Promenadenweg ge-

nannt Prado de San Jeronimo im Herzen von Madrid)

gab es erst seit der zweiten Hälfte des 18. Jahr-

hunderts (begonnen unter Karl III., vollendet unter

Ferdinand VII.). V' eläzquez (1599—1660) konnte den
Dramatikern der von Grossmann fixierten Periode nur

mehr zum kleineren Teil bekannt sein, da sein grosses

Schaffen erst eigentlich 1620 beginnt, zu einem Zeit-

punkt also, an dem, um unseren Verfasser selbst zu

zitieren, du' Meister der elisahcthanisclien und älteren

jaJiobitisehcH Bühne liini/st den Zenith ihrer Schaffens-

kraft überschritten hedten (S. 57).

An diese Korrekturen möchte ich sodann noch
kurz ein paar -Büchertitel anfügen, die dem Verfasser

selbst oder seinen Lesern gelegentlich einige weitere

Anregungen bieten können. Als Einführung zu Gross-

manns Studie empfehle ich den interessanten Ueber-

blick von Fitzmaurice-Kelly, The Reledions between

SpanisJi and Emjlish Liieraturc, Liverpool 1010, nt

the Universitij Press, 32 S., 8 ", den ich bei Grossmann
nii'gends zitiert finde. Zum Kapitel Sehehnenroman
bietet sicher noch einiges Lesenswerte die Studie von
Frank Aj-delotte, Eh'zabethan JRogues and Vagabonds,
in Oxford Wstorical and Literarxj Studies, Bd. 1,

Oxford 1913. Zur endgültigen Entscheidung der Frage

nach der direkten Vorlage des Celestina-Interlude (ob

spanisches Original oder italienische TJebersetzung)

müsste auf jeden Fall der Anhang von W. Fehses

Dissertation über Christof Wirsung, Halle 1902, mit

herangezogen werden. B^i Kritik und Erklärung der

Schreibung Madrill (S. 62) vermisst man die Be-

nützung des Aufsatzes von Job. Jungfer, Mager it,

Madrid, in Bevue hispaniqiic Bd. 18 (1908), S. 1.

Bei dem Abschnitt über die Moriskentänze (S. 96)

hätte die Studie von W. Dametz , Englische

Volkslieder und Morisicentünze, Wien 1912, nicht

übersehen werden dürfen. Was Grossmann über

die Verwendungsmöglichkeiten des Titels Don im
elisabethanischen Englisch zusammenstellt (S. 116),

gehört zu den ergiebigsten und besten Partien der

Arbeit überhaujit. Keine andere der modernen Kultur-

sprachen dürfte an dem magischen Wörtchen eine

solch kindliche Freude gehabt haben. Der Engländer

spielt mit ihm wie die Katze mit der Maus und bringt

dabei die tollsten Verbindungen zustande. Ergänzend
möchte ich dazu bemerken, dass eine der von Gross-

mann nachgewiesenen besonders albernen Verwendungs-
formen auch noch heute existiert, wie aus dem Titel

des folgenden Buches ersichtlich ist: L. Wilhams,

The Land of the Bons, London, 1902, 398 S., 8».

Aus Petermanns Mitteilungen 1904, Literaturbericht

S. 114, geht hervor, dass es eine Schilderung von
Spaniens Land und Leuten enthält, die nicht ohne

Wert ist.

Ich kann nicht schliessen , ohne dem Verfasser

noch ein besonderes Lob zu spenden: bei ihm finden

sich endlich, endlich einmal die spanischen Autos de fe,

die seit Jahrhunderten in allen deutschen (und auch

anderen) Schriften über Spanien als Autodafes miss-

haudelt werden, in der richtigen sprachlichen Form
angeführt. Das allein schon entschädigt mich reichlich

für die gerügten Schnitzer, die übrigens den Wert der

Arbeit als Beitrag zur englischen Literatur- und Kultur-

geschichte nicht im geringsten schmälern , und die

überhaupt überall da unvermeidlich sind, wo einer zwei

so gewaltige und so verschiedenartige Gebiete zu über-

schauen genötigt ist.

München. L u d wis Pfandl.

Frieda Kocher, Reduplikationsbildungen im Fran-
zösischen und Italienischen. Diss. Bern. Aarau, H. K.
Sauerländer & Co. 1921. lU S.

Alle Sprachen kennen als wichtiges Mittel der

Wortbildung die Reduplikation. Unter den europäischen

Sprachen scheinen sich die romanischen mit Vorliebe

ihrer zu bedienen '. Eine Sammlung und umsichtige

Wertung des einschlägigen Materials war daher sehr

erwünscht. F. Kocher wagt sich an diese nicht leichte

Aufgabe heran und löst sie mit Glück. Sie beschränkt

sich allerdings in der Hauptsache auf das Französische

und Italienische und ihre Mundarten ; doch ist hier

die Ausbeute sowieso weitaus am reichsten, so dass

die allgemeinen Ergebnisse der Arbeit hinreichend

fundiert sind. Zur Reduplikation rechnet sie mit Recht
nur die wirklich durch Verdoppelung entstandenen

Wörter ; ausgeschlossen bleibt der durch lautliche Ent-

wicklung entstandene Gleichlaut aufeinanderfolgender

Silben (z.B. frcont. £izi < g ig er iu).

Das Material wird in zwei Abteilungen getrennt:

die kindersprachlichen und die erwachsensprachlichen

Bildungen. Innerhalb derselben ist es geschickt

gruppiert nach semantischen Gesichtspunkten. Bei der

Interpretation des Materials legt die Verf. eine ge-

sunde, durch keine vorgefassten Meinungen getrübte

Beobachtungsgabe an den Tag. So hat sie sich durch

die recht beträchtliche Literatur, besonders über die

Kindersprache, durchgearbeitet zu selbständiger Auf-

fassung. Dazu hat zweifellos viel beigetragen, dass

sie schon früh Gelegenheit erhalten hatte, bei nahe

verwandten Kindern die Sprachbildung zu verfolgen.

Sie erkennt daher richtig , dass die Reduplikation auf

verschiedenen Gründen beruhen kann. Häufig beruht

sie einfach auf Onomatopoie, das heisst auf dem von

aussen an das Ohr des Kindes schlagenden Ton.

So werden die Tierstimmen wirklich wiederholt (Bei-

spiel: wauwau „Hund"). Andere Wörter aber, wie

leauleau „Wasser", sind durch die Ausdrücke der Er-

wachsenen angeregt worden. Den Grund der Wieder-

holung der Silbe oder des Wortes sieht Verf. im

Affekt, den das Kind mit dem Gegenstand verbindet.

Die inhaltliche Gefühlsbetontheit bildet im wesenthchen

den Impuls zur Reduplikationsbildung. Damit berührt

sich aber die kindersprachliche Reduplikation ganz eng

mit derjenigen der Erwachsenen, bei welcher genau

die gleichen Momente massgebend sind. Die Trennung

in die beiden Kategorien entspricht daher nicht einer

genetischen Verschiedenheit, sondern nur einer Ver-

schiedenheit des Milieus, innerhalb dessen die Wörter

' Auch das Baskische ist sehr reich an solchen Bil-

dungen, doch wohl, ohne dass man Einfluss romanischen
Sprachgeistes darin zu sehen hat.
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Kurs haben*. Ausserdem macht die Verf. treffend

darauf aufmerksam, dass die meisten auch der Kinder-

wörter nicht durch die Kinder geschaffen worden sind,

sondern dem Verkehr zwischen ihnen und den Er-

wachsenen ihre Entstehung verdanken^. Es Hesse

sich daher füglich fragen, ob die Trennung in Kinder-

wörter und Wörter der Erwachsenen als grundlegende

angenommen werden darf, um so mehr, als ja vielfach

auch die gleichen Wörter wiederkehren. Eine Ein-

teilung vom genetischen Standpunkt aus (objektive

Nachahmung von Naturlauten , Ausdruck subjektiver

Gefühle) wäre vielleicht organisch richtiger gewesen.

Doch anerkenne ich gern, dass die allgemeinen Resultate

der Arbeit durch die von der Verf. vorgezogene Ein-

teilung nicht an Klarheit verloren haben.

Glücklich scheinen mir auch die Ausführungen der

Verf. über den Ablaut zu sein. Sie weist nachdrück-

lich auf das vielfach zugrunde liegende objektive Moment
hin. So besteht das Knallen der Peitsche oft aus

zwei einzelnen, voneinander abweichenden Geräuschen,

das etwa durch JcJik-Jdalc trefflich wiedergegeben wird.

Das konsonantische Element schildert dabei das den
beiden Knallgeräuschen Gemeinsame, für die Peitschen-

geräusche im allgemeinen Charakteristische. Die Ver-

schiedenheit der Vokale malt das die beiden Geräusche

unterscheidende Moment. Aber auch bei Vorstellungen,

denen kein lautlicher Eindruck zugrunde liegt, kann
der Ablaut einem objektiven Hin und Her entsprechen,

so etwa bei npr. mari-mara „Zank". Der Ablaut kann
aber, glaube ich, des objektiven Bloments ganz ent-

behren. In den Miscellanea Schuchardt S. 121 habe

ich darauf aufmerksam gemacht , dass Aneinander-

reihung zweier Synonome eine noch wirkungsvollere

Komposition ergibt als blosse Wiederholung des gleichen

Wortes, dass also it. pieno zeppo stärker ist, als blosses

pleno pieno es wäre. Bei der Reduplikation glaube ich

nun etwas Aehnliches beobachten zu können. Unter

den Fällen, welche auf inhaltlicher Gefühlsbetontheit

beruhen, gibt es solche, bei denen eine Verstärkung

des Ausdruckes durch Ablaut erzielt wird. Dazu
möchte ich vor allem die Fälle von konsonantischem
Ablaut stellen, wie fr. peh-mele. lang, fourro-bourro usw.

Wie weit hierbei wiederum der lautliche Einfluss be-

deutungsähnlicher W'örter sich geltend gemacht hat,

muss von Fall zu Fall untersuclit werden.

Auf eine Ergänzung des gebotenen Materials aus

meinen eigenen Sammlungen muss ich verzichten, da

sie zu umfangreich werden müsste, um in einer Be-

sprechung untergebracht werden zu können. Ich kann
aber um so eher darauf verzichten, als sie den von
der Verf. und hier entwickelten allgemeinen Gesichts-

punkten, soviel ich jetzt zu sehen vermag, nichts

Wesentliches hinzufügen würde.

' Wir konstatieren auch hier wieder, dass Verschieden-
heit des Milieus nicht Verschiedenheit der Sprachbildungs-
mittel bedingt. Es werden diese blo.ss in ihrer relativen

Bedeutung innerhalb des ganzen Sprachlebens verschoben.
Gewisse Mittel werden hypertrophisch ausgebildet, andere
treten' zurück, gleichwie die verschiedenen Argots uns
zeigen. Vgl. meine diesbezüglichen Bemerkungen Archivum
Roraanioum 4, .5-54.

- Die wichtige Rolle der Erwachsenen wird schon
durch die grosse geographische Ausdehnung einzelner dieser

Reduplikationsbildungen bewiesen , da diese Verbreitung
einen intensiveren Verkehr voraussetzt.

Die etymologischen Bemerkungen zeugen von
grosser Sachkenntnis und vielem Flair. Häufig haben

den Reduplikationsbildungen verschiedene Wörter zu

Gevatter gestanden, über deren Verhältnis zueinander

bei der Entstehung des neuen Wortes man oft ver-

schiedener Meinung sein kann, ohne sichere Beweise
zur Verfügung zu haben. — Nur auf ganz wenige

Fälle möchte ich daher hier noch zurückkommen

:

S. 69. Pas-de-Calais: /i«j) „levre" scheint mir nichts

anderes zu sein als eine Ablautform zu ?//), germ.

1 ipp a , veranlasst vielleicht durch moue, lahoue u. ä.
J

Es wird bereits Ende des 18. Jahrh. bezeugt für ',

Bouillon: Joiippe „levre d'en bas", faire la Jouppe
„faire la moue". — S. 101. Mons : io io „Klette"

hat nichts mit yoton (Manche) zu tun. Dieses ist die

lokale Entsprechung des Typus glouton. Jenes gehört,

wie ich schon Literaturblatt 1916, 123 bemerkt habe,

zu lütt, houyo „pelote, boule de neige". Klettenköpfe

und Schneebälle dienen den Kindern zur Belästigung

der Vorübergehenden ; das erklärt die üebertragung

des Namens des letzteren auf jene. Houyo aber gehört

mit houille zu ahd. skolla, wie Haust BWall 2, 130
gezeigt hat'. — S. 102. Ang. pniput gehört nicht zum
Verbum puter, sondern unmittelbar zum Adj. put(e).

Der Druck ist sehr sorgfältig und übersichtlich,

die Korrektur von der Verf. sorgfältig überwacht worden.

Ein einziger siunstörender Druckfehler ist mir auf-

gefallen: S. 102 Z. 9 des Textes v. u. sollte es wohl
nicht „ausnahmsweise" heissen, sondern „ausnahmslos".

Aar au. W. v. Wartburg.

Alice Brügger de Churwalden, Les noms du roi-

telet en France. Th&se presentee a la faculte de philo-

sophie de Zürich. Zürich, Imprimerie de la societe suisse

de Grutli. 1922.

Vorliegende Arbeit ist' ein wertvoller Beitrag zur

romanischen Tiernamenkunde. Man muss sich eigent-

lich wundern, dass auf diesem Gebiete nicht mehr
Einzeluntersuchungen erscheinen, da doch die Roma-
nistik in GiUierons Atlas linguistique sowie in

Rollands monumentaler Faune populaire ideale Hilfs-

mittel besitzt, um die sie die Germanistik beneiden

muss. Um so willkommener ist uns vorliegende Unter-

suchung, deren begabte Verf. die Gauchat- Jud sehe

Schulung auf Schritt und Tritt verrät. Zu rühmen
ist an dieser Studie, dass neben dem Wort die Sache

nicht zu kurz kommt, wie man schon aus der grossen

Zahl der benützten volkskundlichen und naturgeschicht-

lichen Werke ersieht.

Zunächst wird der Kampf geschildert, den die

neue, durch die lateinische Kultur eingeführte und auf

der Tiersage beruhende Bezeichnung „kleiner König"

mit dem einheimischen gall. bitriseiis zu bestehen hat.

Ursprünglich finden sich reietel und Nachkommen von

hitriscus nebeneinander gebraucht, bis das eine oder

das andere Wort den Sieg davonträgt. Auffallend ist,

dass noch heute, die Ue-de-France, die Heimat des

lat. Wortes, ringsum von /nYmcMS := Stämmlingen

umgeben ist. Ausschlaggebend bei dem Vordringen von

' Neuerdings führt Haust BWall 9, 33 das Wort in

der Bed. „bardane" auf uio „huppe ; cocu" zurück. Doch
scheint mir in der Nebenform irio „bardane" bloss eine

sekundäre Angleichung an jenes Wort vorzuliegen.
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rcgulus war das folkloristische Moment , das ja auch
dem sagenberühmten Henarä dem nichtssagenden

goupil gegenüber zum Siege verhalf. Das einst wohl
über ganz Gallien verbreitete hitriscus wich stellen-

weise samt seinen unverständlich gewordenen Nach-
kommen vor der gelehrten Pariser Neubildung all-

mählich zurück. Der Barbar machte dem Kultur-

träger Platz oder er vermischte sich mit ihm, wie die

interessanten Kontaminationen rebetthi, rebdre, roi-

rohert zeigen. Im Osten, wo sich das keltische Wort
mit dem „unanständigen" pctcr zu 2}eiaret verschränkt

hat, fällt es stellenweise der Prüderie zum Opfer.

Unter den kontaminierten Formen nimmt namentlich

rey petit eine grosse Ausdehnung an , während rani-

paniin der Konkurrenz eines anderen Wortes erliegt.

petarct erzeugt wieder eine Fülle begriffsverwandter

Namen wie vessinarda, pd de bou, culof, roi de quüle
(quille < fränk. licgil = kegelförmiges Exkrement REW
Nr. 4686), cagaddoiih'ta usw. Durch eine Gedanken-
assoziation akustischer Natur ruft petarei in Savoyen
ein pieyrodian (eine Kastanienart) hervor; dieses führt

zu chätaigne; eh. hinwiederum hat noisette und feve

zur Folge. In anderen Gegenden, wie z. B. in den
Vogesen, erfolgt der Ersatz durch Namenübertragung
(z. B. von der Grasmücke) oder es werden unter dem
Einfluss der Nachbarsprache Namen nach deutschem
Muster gebildet (Bedeutungslehnwort), die sich auf die

Gewohnheiten des Vogels beziehen. Hierher gehören
mess-en-hay, mussot, resrto. Eine ähnliche Beeinflussung

durch das piemontesische Nachbaridiom zeigen vielfach

die savoyischen Namen. Von dem Gehaben des Vogels
hergenommen sind auch die Namen im Westen, wo
neben dem Typus rekidect (zu REW. Nr. 2015) traxica-

iarias, hariassie , ronds-su'y'7-o
,

frela-huisson vor-

kommen. Hierher gehört auch das von Rolland,
Faune pop. de la France X, S. 169 aus dem Dep.
der Yonne zitierte pctsse-partoiä. Savoyen ist be-

sonders lehrreich für das Studium der galloromanischen

Zaunkönignamen, da sich dort neben den schon be-

sprochenen Bezeichnungen auch schallnachahmende
Namen und der Mundart phonetisch angeglichene

Vertreter des Pariser Typus (roitelet) finden. Im
Languedoc behilft man sich mit Entlehnungen von
anderen Vogelnamen. So heisst der Zaunkönig nach
dem Rotkehlchen p/fn; oder rigol, nach der Ufer-

schwalbe marteUt, nach dem Ortolan beneri{t) usw.
In der Auvergne findet sich unter den letzten Spuren
von rebere (bitriscus) eine ausgedehnte Zone des
Typus „König der Vögel". — Charakterisiert durch
mannigfache Kreuzungen ist die Yonne -Gegend zwischen
einer roibri = und roi de qiiiUe-Zone. Hier finden

wir Verschränkungen wie roi de ghezi = roi de gey
(gey < fränk. liegil) + bezi (bitriscus), gheziya usw.,

ferner Ersatzwörter wie ecouteur , roi de froidure,

Schallnachahmungen und schliesslich Namenübertra-
gungen.

Als Endergebnis ihrer Untersuchung stellt Verf.

fest, dass der einheitliche Pariser Typus {roitelet) ver-

hältnismässig selten an Stelle der geschwundenen
Namen getreten ist , daher die verwirrende Fülle von
Neubildungen.

Prinzipielle Bedeutung hat , was über die SchaU-
nachahmung bei den Vogelnamen gesagt wird (S. 84 f.).

Mit Recht hebt Verf. hervor die Verschiedenheit der

tierischen von der menschlichen Artikulation, das

Hineinhören unwii'klicher Laute, die individuelle Ver-
schiedenheit in der Aufnahme des gehörten Lautes.

Hierzu käme noch, was Schuchardt gelegentlich

seiner Untersuchung des Hahnenschreis (Zs. f. rom.
Phil. Bd. 41, S. 702) über „tierische Mundarten" sagt.

(Vgl. noch Rezensent in Festschrift der 50. Vers,

deutscher Philologen und -Schulmänner, Graz 1909,
S. 38 f.).

Im einzelnen möchte ich bemerken zu S. 34 : als

Beispiel des Eintritts eines sporadischen d zwischen
Vokalen wäre neben redatol für reatol noch anzu-

führen redino für reino (Carrasto, Giglioli, Avi-

fauna italica, S. 213). — Zu S. 36, Anm. 1 : Die
richtige Etymologie von franz. butor (bidi-tnurus)

siehe jetzt bei L. Spitzer in Bibl. deU'Arch. rom.,

sehe II, vol. III, S. 141 f. — Zu S. 38. Verf. igno-

riert istr. pri „Wintergoldhähnchen" (Giglioli, op.

cit., S. 222) ; es wäre interessant, etwas über das Ver-
hältnis dieses sicher schallnachahmenden pri zu franz.

bri (beri) zu erfahren. Dieses führt Verf auf mitteUat.

bitricus oder bitritus zurück. Sollte aber nicht schon

dieses mittellat. Wort eine latinisierte Schallnach-

ahmung sein V So hätten franz. bri und istr. pri doch
eine gemeinschaftliche onomat. Basis. — Zu S. 39.

In roi de bezigue ist mit bezigue sicher das bekannte
Kartenspiel gemeint. Die Verf. stösst sich mit Un-
recht an dem Nonsens

' ; es gibt eben neben der

semantischen Volksetymologie auch eine mechanische,

wie Verf- z. B. in roi de bri S. 41 recht gut erkennt. —
S. 53, Anm. 2. Zn pefer steWth. Spitzer j)etrel „Peters-

vogel" (Zs. f. rom. Phil., Bd. 43, S. 6 ff.). Semantisch

gehört auch der rum. Name des Zaunkönigs curtube^

hieher. Nach Tiktin Wb. = scurtii „kurz" + be^

„Furz". (Hiecke im 12. Jahrb. des Instituts f. rum.

Sprache, S. 165.) — S. 63. Zu südfranz. cacarauleto,

cagadanleto usw. vergleiche tosk. reeacco. recacchino.

(Giglioli, op. cit., S. 213). Ob etwa die Erinnerung

an den klassischen Cacus, den Sohn Vulkans, in Italien

weiterlebt, weiss ich nicht zu sagen. Wegen der

Doppelkonsonanz vgl. caccola „Kotklunker". — Zu
S. 69. repcpin beruht sicher auf Schallnachahmung

und wurde erst später zu „König Pipin" umgedeutet.

(Vgl. franz. pcpier „piepen" und pipi als Name des

Zaunkönigs in Piacenza, das Verf. S. 89 selbst zitiert.)

Dem norm, repepin entspricht istr. repipin als Be-

zeichnung für das Goldhähnchen. (Giglioli, op. cit.,

S. 222, 223.) — S. 70. Zu farfonte vgl. sard. far-

farroni „Baumpieper" (Cägliari; Giglioli, op. cit.,

S. 99) und piem. farfongn „Dorngrasmücke" (Voghera,

Giglioli, op. cit., S. 177). Alle diese Vogelnamen
gehören zu REW Nr. 3194 farfar. — S. 74. Zu
ceil de bauf vgl. rum. genau übereinstimmend ochiul-

boului (Hiecke, op. cit., S. 121). — Zu S. 74,

Anm. 1. Im Rumänischen ist nicht nur die Schnecke

nach dem ' Ochsen (genauer „Auerochsen" = rum.

bour) benannt , sondern boiirel bezeichnet eben auch

den Zaunkönig und ausserdem den Hirschkäfer (Hiecke
,

op. cit., S. 139). Übrigens hat auch im Venez. die

Schnecke ihren Namen vom Rind: bovolo, bogon (zu

REW Nr. 1225 bos). — S. 81. Bei goiirsillon von

gourso „Hecke" fehlt das im REW Nr. 3823 ver-

zeichnete Etymon *gall. gortia „Hecke". — S. 97.

' Gibt 63 aber in diesem Kartenspiel nicht auch einen
„König"?
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Zu pctit empereur vgl. rum. pitimpürätiis. Nach
Hiecke, op. cit., S. 163 stellt §aineanu pil zu

piciii. „Bübchen, Knirps"
;

pi{ allein kommt auch für

.Zaunkönio;" vor.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass ein Wort- und
ein Sachverzeichnis sowie eine sorgfältig gearbeitete

Karte der geographischen Verbreitung der gallorom.

Zaunkönignamen das Studium dieser anregenden Doktor-

schrift wesentlich erleichtern.

Klagenfurt. Eichard Riegler.

La vie de saint Thomas le martyr par GuernesdePont-
Sainte - Maxence, Poeme historique du XII*" siecle

(1172-74) publie par E. Walberg. Lund etc. 1922
(= Skrifter utg. av Kungl. human. Vetenskapssamfundet
i Lund V.).

Eine treffliche und (auch für den Geschichts-

forscherj hochbedeutsame Ausgabe , wie sie sobald

nicht wieder anzuzeigen sein wird. Dem Herausgeber
standen alle Hss. zu Gebote bis auf Teile von Chelten-

ham (C). Ich selbst habe im Juli 1910 C vollständig

kollazioniert und werde an anderer Stelle, die bei W.
noch fehlenden Lesarten von C mitteilen.

In seiner reichhaltigen Einleitung beschäftigt sich W.
zunächst mit den lateinischen und französischen Dar-
stellungen des Lebens Beckets. Er hat keine Mühe
gescheut, die ersteren zu datieren und ihre Beziehungen
zueinander und zu Guernes aufzuhellen, und so konnten
dann seine zuverlässigen Ergebnisse wiederholt der

Textgestaltung zugute kommen.
Neben den führenden lateinischen Biogi-aphen

wären elf kleinere lateinische Texte, meist Lob- oder

Klagegedichte, sowie zehn liturgische Prosen oder

H3-mnen, die G. M. Dreves in alten Missalien und
Brevieren gesammelt hat, kurz zu nennen gewesen ^
Man vermisst auch die Anführung dreier altfrz. noch
nicht gedruckter Prosatexte, die P. Mej'er in der Hist.

litt. (XXIII) namhaft machte; es sind eine Vita, die

in einer einzigen Hs. des Trinity College in Dublin
erhalten ist , eine Homilie, von der drei , und eine

andere, von der eine Hs. vorliegen.

Auf die besonders wertvolle Quellenuntersuchung,

die in das durch unzulängliche Vorarbeiten entstandene
Chaos Ordnung bringt , folgt eine Inhaltsangabe von
Guernes' Werk, dann nach dem Muster von Mebes
und Etienne eine von Vers zu Vers fortschreitende

TJebersicht über Guernes' Quellen.

In einem weiteren Kapitel werden gute Aus-
führungen zur Bewertung Guernes' als eines Geschicht-

schreibers geboten. Gerade diesen Gegenstand sähe

man jetzt, wo W.s Ausgabe eine so. gute Grundlage
abgibt

,
gern einmal von einem Geschichtskundigen in

besonderer Abhandlung ausgeführt. Für Guernes'
Stellung zur Degradation des Priesters wäre ein Hin-

weis auf (den Theologen) Th. Carle, a. a. 0. S. 86 ff.,

angezeigt gewesen. Im allgemeinen scheint es mir,

dass sich Guernes' „ParteiUchkeit" eben deshalb in

persönlicher Kritik anhangsweise Luft macht, weil er

sich im Tatsächlichen, wo er zwar auch mancherlei

Epitheta austeilt, zur Gerechtigkeit zwingt. Auch
glaube ich , ist die bona fides bei ihm vorhanden und

' Vgl. G. Gröber, Grundriss II, 1, S. 343, u. Th. Carle,
Der altfrz. Dichter G. von Pont-Sainte-Maxence und seine
Zeit, S. 122 ff.

verfolgt er den Fehler, nicht den Fehlenden. Während
er sodann von Becket ein völliges Charakterbild ent-

wirft, schildert er den Charakter der Gegner nur so-

weit, als es die Ereignisse mit sich bringen, so dass

kaum Anlass gegeben ist , auf die guten Seiten

Heinrichs II. und anderer einzugehen. Man bemerkt

aber nicht, dass des Königs Schattenseiten bei der

allgemein ki-aftvollen Darstellungsweise Guernes' be-

sonders betont seien.

Im gleichen Kapitel werden einige Grundlinien für

die literarische Bewertung des Guernes gegeben. Auch
hierüber wäre nunmehr eine besondere, ausführhche

Arbeit erwünscht , nachdem jetzt eine gute Ausgabe

eines Werkes vorliegt, das von berufener Seite ' zu

den bedeutendsten der mittelalterlichen Literatur ge-

zählt worden ist.

Im nächsten Kapitel tritt W. in die Besprechung

der Hss. und ihres Verhältnisses zueinander ein. Um
zunächst ein paar Einzelheiten anzumerken, hat C 5168
(s. S. CXXI) nuncier st. mucier, 5171 buchcr st.

hiicher, und 5 1 74 fehlt sei. PWC haben 4742 (S. CXXIV)
bruns st. beaus (s. auch W.s eigne V. L.).

Die einzelnen Hss. sind ihrem Werte nach im

allgemeinen zutreffend geschildert. Die Teilung der

üss. in zwei Stränge, die sich beide wieder gabeln,

hatte ich unabhängig von W. gleichfalls vorgenommen
und brauchte nur noch mit W. W, das mir nicht zu-

gänglich war, zu C zu stellen. Auch das schwankende
Verhalten von H war mir aufgefallen. Ist so W.s
Hss.- Stammbaum durchaus einwandfrei, so kann ich

mich nicht damit befreunden, dass B in jeder Hinsicht

als Grundlage für den kritischen Text gewählt wird.

Es mag zwar die textlich reinste Hs. sein, aber es

fehlt an ihr über ein Sechstel. Auch ist sie schon von

J. Bekker verhältnismässig sorgfältig herausgegeben

worden. W. druckt nun seinerseits unter Belassung

der mundartlichen Färbung, der Deklinationsverhält-

nisse, Stellung usw. B getreulich, ja sklavisch ab, in-

dem er an dessen Lesart so lauge festhält, als sie sich

gegenüber den lateinischen Vorlagen und den anderen

Hss. sowie stilistisch irgendwie halten lässt. Dort

aber, wo B unvollständig ist, tritt H., in gleicher Weise
behandelt, für es ein. Da wäre es nun meines Er-

achtens der Einheitlichkeit wegen besser gewesen, in

der mundartlichen Färbung wenigstens , dem voll-

ständigen H., das an Wert wenig hinter B zurücksteht,

die Führung zu überlassen, in textlicher Hinsicht aber

B zusammen mit H den Vorzug zu geben. Walberg
geht dann auch soweit, die Strophen, die B (bzw. H)
mehr hat als alle anderen Hss., wofern es nur irgend

geht, für echt zu halten (s. u.).

Ein weiteres Kapitel handelt vom Versbau unseres

Dichters und ein längeres von seiner Sprache. Letzteres

bespricht hier und da schwankende Verhältnisse, z. B.

beim Hiatus (S. CXLV), und W. erkennt, dass er

Lesarten seines manuscript-base zu unkritisch in den
Text gesetzt hat.

Zu Jursalem (S. CXLII) vgl. JorsaJir, Jorsala-

borg usw. bei Unger, Thomassaga Erkibyskups, Chri-

stiania 1869, Sachweiser. — 5172 (S. CLIV) trifft die

auch S. 174 gebotene Konjektur wohl das Richtige. —
Dreisilbiges esjoira (S. CLV) muss in esjorra ge-

bessert werden. Man vermisst eine Reimliste.

' Siehe G. Paris, Litt, frf . au moyen-äge und Esquisse . .

.
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Das Ergebnis dieses Abschnittes stellt sich klar

heraus. Guernes schreibt kein reines Frauzisch, nicht

einmal reines Festländisch, wenn er auch in der Haupt-

sache die Mundart seiner engeren Heimat gebraucht,

wie er es selbst in dem bekannten Verse hervorhebt.

In einem letzten Kapitel begründet W. sein Ver-

fahren, W als Leiths. zu wählen (s. o.). Ich bemerke

noch, das es im vorliegenden Falle durchaus das Ge-

gebene war, die mundartliche Prägung einer Hs.

durchzuführen. Wie ich mich bei Herstellung meiner

eigenen Textform überzeugte , ist es unmöglich , auf

Grund der Reime und Silbenzählung sowie der Ge-

samtheit der Schreibungen eine auch nur einigermassen

befriedigende einheitliche Schreibung, wie sie dem
Dichter selbst geeignet haben möge, durchzuführen.

W. stellt dann die Eigenheiten des Schreib-

gebrauchs von B und H zusammen, von H aber nur

insoweit , als sie in dem zum kritischen Text ver-

wendeten Teile vorkommen, was mir nicht glücklich

erscheint. Ich würde vielmehr erst den Schreib-

gebrauch von B dargestellt haben und dann den des

ganzen H, soweit er von B abweicht.

S. CLXIX, Anm. 3 sind die für a. gegebenen Bei-

spiele grossenteils B entnommen. — Für lat. o finden

sich in B auch einige eu: neveuz 2603, nevde 5732,

prni 4408, preuz 2182. — Für Suchier bedeuten

Formen wie detuert (S. CLXX, Anm. 1) mehr als eine

Schreibung. S. auch W. Foerster zu Wilh. fgr. Ausg.)

914 und Krist.-Wtb. S. 237 *. — S. CLXXVI wäre

der Gebrauch von ew = silbigem tv zu erwähnen ge-

wesen; Beisp. in HB Lönvis 394, 2104 usf in B
Cornnvaillc 1515, 1829, SaJ{t)civode 4423, 5060, 5507,

Tcrewane 2080 (Ziffern nach Hippeau). — Das Komma
am Ende von Zeile 1 der S. CLXXVIII setze vor

1965 der nächsten Zeile-

Arn Ende der Einleitung steht eine Konkordanz-

tafel für die Verszählung bei Hippeau und Walberg.
Bequemer wäre es, wenn Hippeaus Zählung von 5 zu

5 Versen in Klammern am rechten Rande der neuen
Ausgabe stände. Dazu kommt, dass W.s Zählung in--

folge der Aufnahme fraglicher Strophen (s. u.) auch
nichts Endgültiges darstellt, so wenig wie die neu ein-

geführte Strophenzählung.

Die Varia lectio beschränkt sich auf das Aller-

nötigste. Die Nachträge in den Anmerkungen und am
Schlüsse des Buches verraten, dass der Herausgeber
selber schon Lücken in ihr empfunden hat.

Einzelnes zu Text und Varia lectio : 8 Var.] Voll-

möller (der für W. Foerster H und D kollazionierte)

las soüueraine — 56] Komma hinter teer (Parataxe) —
76] Weshalb hätte W. nicht auch Mes lassen sollen,

besonders bei der in der Anmerkung vorgeschlagenen

guten Zeichensetzung? Vgl. auch 5906 — 91] mit

Trema Gehis — 96] reslist? mit C — 134] hinter

pris Komma, hinter repairier Strichpunkt — 161]
hinter mariijr Gedankenstrich; clerc usw. Objekt? —
183] significance H — 231] ans H — 248] a. o. mit

PWC — 269] cui enunst e s. mit C (qui en tinst) —
294] mal' — 315] C {ü ere n)ert das Eingeklammerte un-

deutlich unter Rasur— 398] Greantc li fu ; H d/f/nitez —
407] A Jci il ne poüst s'iJ vout n. — 408] H l;r — 410]
ostreier st. otr. würde ich in V. L. setzen — 423]
Nachtrag unverständlich (C almoniers) — 432] Dous
könnte doch wohl in Guernes' Text gestanden haben

(vgl. 457—459), wenn es auch nicht der geschicht-

lichen Wahrheit entspricht — 467 C ni p. — 515]
H achaisun? — 540] H sungc (Reim) — 569] ahuine
folgerichtig mit H, desgl. (ifiez mit H im folgenden

Vers — 578] Ist Kcniltirde die Lesart von W?
Wenn nicht , war P einzusetzen. Wegen ew s. o. —
598] pal' ; auch P hatte erst pal {e von zweiter Hand) —
612] K'il gewagt; vgl. Anmerkung — 629] -eiz ist

H und B bis auf avrciz 4997 unbekannt — 648]
mahieis H — 656] inais H — 687] li H — 689]
prendront H — 692 V.] C uuf, nicht nwf — 717]
am Zeilenende Strichpunkt, 718 desgl. Komma — 727
nuV — 756 lese ich in der Tat hs und in 755 diibles

solz (Die V. L. versagt hier völlig; PC dubles —
976 V.] anguisse C — 990 V.] P les st. ses — 1027]
Grim und R. v. Pontigny haben laquei (Mehrzahl) —
1061 H seinte — 1064 nen st. n'en? (vgl. Glossar) —
1172 V.] 2}ot HP — 1275 lies Ke li leise (liceat).

Solche wichtige „Varianten" fehlen im Glossar! P Kc
om li lesse — 1347 lies nen — 1363] Der Doppel-
punkt ist doch wohl besser ans Ende von 1362 zu
setzen — 1421 ist auch Gele soine H zu erwägen.
Vgl. aus H : e scopiz 3028 , le sunia (st. l'essunia)

1425, vostre spee 1579, 3226, ai spee 1587, en spirit

(— l)-298, e (= en) stahiliti' 2217, de stafford 304,
de stelins 1794, me stuet 2508 (Ziffern nach Hippeau) —
1477 lies tressuez — 1870] Es ist doch sehr gewagt,

in diesem und vielen ähnlichen Fällen, die nicht alle

erörtert werden sollen, nur der einen Leiths. zu folgen.

Vgl. S. CXXXII — 2445 H eissir — 2798 lies par
mit BH (vgl. 2799)? B par fehlt in V. L. — 2888
ist Nient (nur B und einsilbig) sicher falsch. Im
ganzen Text tindet sich kein sicherer Fall von Zwei-
silbigkeit des n. und nur ein unsicherer, was W. wohl
weiss; vgl. S. CXLII. Daher ist auch 3120 e zu

tilgen — 3183 ist le st. la mit BH zu gewagt. Nur
H kennt dies einmal 6150, während bei B 3102 + 1-

Daher Vendita (so auch C) ; vgl. 3047 und 4497 V. —
3479] Ein Fragezeichen hinter gidse würde die Schwierig-

keit beheben, erscheint aber seinerseits nicht eben über-

zeugend — 3748] Ice H, 3749 l;anl-e H (die Strophe

fehlt in B) — In 4043 ist mit HPWC unbedingt eist

zu setzen
;
prendre intr. ^ ,ausfallen, verlaufen', vgl.

Kristianwörterbuch — 4348 V.] auch P fet li r., desgl.

C fait li r. — 4364 V.] In P liest W. Foerster

rainende — 4916 lese ich s'<7 s'i voll apuier in

Klammern, dabei il = // reis — 4926 ist parole (nach P)
durch die frz. Ueberlieferung schlecht gestützt (C hat

paroisse), und piarosse ,Spreugel' gäbe (wie 1429) guten

Sinn — 5042] Weshalb nicht mit B (PC) al B. Im
Glossar erscheint derartiges grundsätzlich nicht. Noch
Le Roux de Lincy schreibt *

: Cette scene avait Heu
au Bourg-lez-Bayeux . . . Der Platz, heute in Trümmern,
heisst aber sonst Sur (Hippeau, S. XXXVIII u.)?

und Bures. So steht z. 13. rhäteati de Bures bei

Joanne ^), nach dem es hegt zwischen Bayeux und
Balleroy-le-Bourg bei Noron (10 km von Bayeux). In

5096 kann mit B de B. gesetzt werden, da ja B's

Sprachgebrauch schwanken kann — Auch 5254 wird

mal wieder von B, an dem im allgemeinen so staiT

festgehalten wird, ohne besonderen Grund abgewichen

{as st. ies) — 5301] Da es keinen sicheren Fall von

•icz > -iez gibt, so ist devez zu lesen — 5344]

1 Bibl. de l'Ec. d. eh. IV (1843), S. 234.
- Guide-Diamant Joanne, Normandie, Paris 1907, S. 194.
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s. Anmerkung, die annehmbar erscheint. Man könnte
aber auch lesen: nu D'un cuJtel: ja m. ne m<s crt d.,

wobei m. Püllwort der Verneinung wäre. V. L. fehlt

de] a C — 5347 desfient und 5355 defiemens fehlt

das Trema — 5692 Kes Ne m., ne r., ne m. i chantee
(i mit D). Nach W.s Fassung müsste die Messe zur
Vesjterzeit gesungen werden — 5739 vielleicht md
Im wie 2200 (s.' dort V. L.) — 5755 // st. lur
(allerdings gegen BH) gibt einen weniger einfältigen

Sinn— 5763 ist wohl Trainer zu lesen und hien mit HD
zu streichen. Vgl. Grim (Rob., Mat. II, 441, 3. Z. v. u.)

equis disccrpere, wenn auch bei E. v. Pontignv (Rob.,

Mat. IV, 78, 17) tractnri — 5797 V.] C cscmier —
5827 iadis B — 5908 V.] Nach Vollmöllers Kollazion
hat D E uers — 6073 V. L.] C c. un evfant —
0136 lies esjorra, wenn auch in keiner der Hss.

Ich komme zur Behandlung der nicht in allen

Hss. stehenden Strophen. Es sind da zunächst solche
Fälle leicht denkbar, wo eine Hs. oder die gemeinsame
Vorlage mehrerer eine Strophe oder Strophenfolge un-
absichtlich oder absichtlich weglässt. Letzteres scheint
insofern öfters zu begegnen, als man zugunsten des
Königs diesem Abträgliches unterdrückt hat, was da
leicht möglich war, wo man, ohne den Zusammenhang
zu unterbrechen, weniger wichtige Strophen unter-

schlagen konnte.

Bei den drei Strophen 422, 441 und 727, die W '

allein auslässt, kann man Stellungnahme für den König
oder das Königtum allerhöchstens bei der mittleren

annehmen, und doch dürfte gerade bei dieser eine Un-
achtsamkeit vorliegen, da die nächste Sti-ophe den
gleichen Anfang hat.

j

Bei den Strophen, welche die Hss. -Untergruppe WC
auslässt, handelt es sich bei 1015 und 1114 vielleicht ;

um Unachtsamkeit, und 1199 mag als entbehrliche

Episode weggelassen sein. Alle anderen Strophen
aber scheinen als den König belastend getilgt worden
zu sein, auch sie als geschlossene Einheiten leicht zu
entfernen. So 157, das in Zusammenhang mit dem I

eine Niederlage des Königs enthaltenden 165 steht, i

Ferner 342 f., wo von einem gegen Becket gerichteten '

Mordansclüag die Rede ist, dem der König vielleicht

nicht fernsteht. So 389, wo der Heilige von Knechten
und Huren dem Könige zuliebe aufs ärgste verhöhnt

i

wird, und im Zusammenhang damit 394, das hierauf
(nicht auf 387) zurückgreift und also auch fallen musste.

j

So auch 410 f., wo es sich um die ungerechte Drang-
\

salierung der Sippschaft des Heiligen handelt. Und
daraufhin wurde 409, das mit diesen zwei Strophen
eine Einheit bildet und seinerseits für den König nicht

eben angenehm ist, geopfert, da es sonst ein wenig
in der Luft gehangen hätte. Mit gutem Geschick
scheiden WC auch 1144 und das für den König
schlimmere 1145 (HD nur dieses) aus, während B 1145
zwar behält, es aber durch den Einschub einer selbst-

gemachten Strophe abschwächt , die auf den noch
folgenden Bussgang des Königs Bezug nimmt. Mit
Rücksicht auf diesen Bussgang mögen sich anderseits
WC (HD) bzw. ihre Vorlagen leichter zum Auslassen
der beiden (bzw. einen) Strophen entschlossen haben.
Dazu kommt, dass die wörtlichen Anklänge derB-Strophe
an die (spätere) Grim-Stelle (Sed : Mais, populum

:

piiepJe) belanglos sind, der Inhalt beider Stellen aber
gegensätzlich ist, da bei Grim Gott dem Märt>Ter zu-

liebe gnädig ist, in B aber dem Bussgaug des Königs

zuliebe. Wollte man aber die B-Strophe als echt an-

nehmen, so müsste der noch geboren werden, der es

erklären könnte, wie PWC und HD hier unabhängig
voneinander hätten auf den Gedanken kommen können,

die nicht üble Strophe zu verwerfen. Man beachte

insbesondere , dass P den Bussgang nicht hat und
daher auch den Hinweis auf diesen, wie er in der

B-Strophe enthalten ist, kaum gehabt haben wird.

Folgt mau unserer Erklärung, so ist es nicht nötig, an

Ablenkung der Schreiber durch das am Anfang der

Strophen häufige Mais zu denken, das nur ganz be-

sonders flüchtige Schreiber als ausreichenden Anhalts-

punkt hinnehmen konnten. Jedenfalls ist in der Ueber-
lieferung unseres Schriftstellers Derartiges nicht fest-

zustellen. Hingegen mag B für seine zu bildende

Strophe den Anfang Mais wie auch den Reim von den
voraufgehenden halb unbewusst übernommen haben. Eine
besondere Stellung nimmt schliesslich die Strophe 1182
ein, welche den Eingang zu der Bussepisode bildet und
auch in H fehlt, wobei jedesmal besondere Vorbedin-
gungen vorliegen (s. V. L. und S. CXXXIII).

Wie das Vorbild von WC mit dem Könige hält,

so scheint das vom PWC eher mit dem Heiligen zu

halten. So könnte Strophe 75 diesem zuliebe weg-
gelassen sein, wie auch Strophe 84, wo von den
putains und lecheur die Rede ist, die an den Hof des

Kanzlers kommen. Zwei andere Fälle, wo PWC echte

Strophen auslassen, liegen anders.

Wie WC hat auch P, das mit ümen auf ein ge-

meinsames Vorbild zurückgeht, hinsichtlich der Strophen
seine Besonderheiten. Es hat allein die böse Um-
stellung von Strophe 186—197, welche die Ausgabe
Hippeau noch mehr verunstaltet. Es hat allein den
Bussgang nicht. Zwei Stellen, die es mehr bietet,

möchte ich für unecht halten. Von diesen könnte
Strophe 68, von der auch W. sagt: probablement pas

authentique , zum Preise Thomas' geschrieben sein,

während Strophe 459—464 in dieser Hinsicht gleich-

gültig sind. — Das Fehlen des Bussgangs Heinrichs,

den WC am Ende anfügten , braucht nicht auf ab-

sichtlicher Weglassung zu beruhen, die ja für den
Heiligen ungünstig wäre. Die Strophe 459 wie 464
würde ich wie 68 unter dem Strich geben, da nichts

ihre Echtheit gewährleistet und mau nicht einsieht,

was WC und BH unabhängig voneinander veranlasst

haben könnte, sie wegzulassen. Denn unklar ist die

Episode nicht , wohl entbehrlich. Sie könnte von
jemand eingefügt worden sein , der das in ihr Ge-
schilderte, das er als Augenzeuge gut kannte, in

Guernes Werk vermisste , und den es reizte , sein

Wissen an den Mann zu bringen. Jede Unklarheit

verschwindet, wenn man annimmt, Renald habe durch

Einladung der Gesandten sich in Ansehen setzen und
vor dem Verdacht sichern wollen , Becket näher zu
stehen, den er sich listig zu schädigen erbietet. Gleich-

zeitig versucht er aber, die von Heinrich II. nach-

gesuchte Legation zu hintertreiben , da mit solcher

Vollmacht ausgestattete Legaten des Papstes ihn, der

ja erst mit Becket hielt, schwer treffen konnten. Dies
konnte- sich jeder Zeitgenosse, der die Verschlagenheit

R.s halbwegs kannte, leicht zusammenreimen. Weitere
Eigenmächtigkeiten P's, die uns einen genaueren Begriff

von seinemVerhalten geben könnten, sind nicht vorhanden.

Der zweite Hs. -Strang B, HD ist dadurch im
Nachteil, dass grosse Teile von B und die Hauptmasse
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von D fehlen. Von D lässt sich nur sagen, dass es

mit H zusammen Strophe 1145 weglässt (s. o.) und
selbständig 1206 f., beides Stellen, die für den König-

ungünstig sind, was vielleicht kein Zufall ist.

H steht bei Strophe 75 und 84 (beide schon be-

rülu-t) für B, HD und ist im Recht, während 79 W.
mit Recht als zweifelhaft gilt und unter dem Strich

zu geben war. Von den echten Strophen , die (im

Gegensatz zu B) H allein und einmal mit D zusammen
(s. o.) weglässt, sind vier dem Könige bzw. den König-

lichen abträglich; 777 f., 814, 1145 und 1205, während

es sich bei zweien um Anschlussfragen handelt, nämlich

362 ' und 1182 (s. o.). Eine Eigenmächtigkeit H's im

Anordnen der Strophen liegt 1180 f. und vielleicht

111 f. (wenn nicht zusammen mit D oder B, D, die

hier fehlen) vor.

BH geben allein die zwei Strophen 747 und 782

(schon berührt), die man gern als echt hinnimmt. An
drei anderen Stellen ist mir die Echtheit fraglich. So

bei 79b, wo der Abschluss mit Vers 3975 schon da

ist und jemand sich noch gedrungen fühlen mochte,

auch noch des Brun Erwähnung zu tun, den er ver-

misste. Ferner bei Strophe 546—549. Falls diese

echt wären, müsste Guernes dem englischen Könige

den Peterspfennig und weit mehr als das (vgl. V. 2742 £f.)

zugebilligt haben. Die vier Strophen sind aber offen-

sichtlich pro rege eingefügt. Wie sollte Guernes ins-

besondere die vierte haben schreiben können ! Der
Peterspfennig war auch mit V. 2666 f. schon abgetan.

Und nun könnten schliesslich auch die Strophen 357 bis

361 eine Zutat von BH darstellen, dem es nicht ver-

wehrt sein konnte , seinerseits die lateinischen Vor-

lagen Guernes' zu Erweiterungen zu benutzen, wenn
nicht gar die Kenntnis dieser Vorlagen diese Er-

weiterung mit veranlasste^

Nun schhesslich zur Haltung von B. Es ist an-

zuerkennen, dass es allein den Bussgang Heinrichs II.

an richtiger Stelle einfügt. Es lässt nur aus die ent-

behrliche Strophe 750 (Grund V) und die für den König
demütigende 1206. Vgl. (s. o.), wie H aus gleichem

Grunde 1205 und D 1206 f. auslässt. Von den Strophen,

die B allein bietet
,

gibt sogar W., der alle Mehr-

strophen, solange es nur eben geht, zu halten sucht,

besonders wenn sie an Guernes' lateinische Gewährs-

männer anklingen, eine auf Strophe 879 folgende als

einzige aller unter dem Strich. Eine andere, 447, be-

zeichnet er mit Recht als zweifelhaft. Eine dritte,

390, wäre er geneigt preiszugeben, wenn sie nicht

auf Grim zurückzugehen schiene. Mir dünkt , B hat

es hier so eilig, von dem Könige die Verhöhnung des

Heiligen abzuwälzen, dass er gleichsam nicht abwarten

kann, bis mit Strophe 394 diese Rechtfertigung kommt.
Es brannte ihm in den Fingern , die vorhergehende

Strophe 389 abzuschwächen. Genau so wird auch

Strophe 1146 eine Abschwächung von 1145 und Recht-

fertigung des Königs sein sollen (s. o.). Gewiss haben

wir somit auch ein Recht, eine fünfte und letzte Stelle,

wo B allein die Strophen 350 f. bietet, ob ihrer Echt-

heit anzuzweifeln. W. allerdings sträubt sich dagegen,

da sich die beiden Strophen an Grim anschliessen,

und wiU lieber H und PWC sie unabhängig von-

1 Siehe H. Breuer, Diese Zeitsclir., Jahrg. 1921, Sp. 320.
- Siehe H. Breuer a. a. 0. Sp. 319 f., und A\^albergs Anm.

zum Text.

einander mit sicherem Gefühl ausstossen lassen, und
das wäre schon der dritte Fall für ein solches Wunder,
den W. annehmen müsste.

In Erwiderung auf meinen obengenannten Ai-tikel

weist W. mit Recht darauf hin, dass zu Beginn einer

neuen Strophe öfters ganz wirksam der Schlussvers

der vorhergehenden von' Guernes wiederholt wird.

Trotzdem kann hier, wo so viele kraftlose Wieder-
holungen stehen, auch in diesem Punkte einmal eine

plumpe Bequemlichkeit vorliegen. An hässlichen Wieder-
holungen (innerhalb des Einschubs!) nenne ich 1749:

1752, Anfang von 1746 und 1751, daher nicht weniger

als viermaliges reit bzw. vit. Auch vgl. 1754 mit

1743. Wie sonderbar und kraftlos ist auch das absolut

gebrauchte veH in 1746!
Ueberrascht bin ich, zu sehen, dass W. ganz be-

sonders innerhalb der (echten) Strophen 1085—1087
anstössige Wiederholungen erkennen will. Es handelt

sich um drei besondere Prophezeiungen, die alle drei

den Tod Beckets betreffen, davon die beiden ersten

von ihm selbst. Aber selbst diese sind genügend
differenziert und von Strophe zu Strophe eine wohl-

gelungene Steigerung des Interesses zu bemerken.

Solche Prophezeiungen werden Guernes' Hörer höchlich

erbaut haben.

Die Anmerkungen sind sehr reichhaltig, und be-

sonders verdienstlich die restlose Aufhellung der ge-

schichtlichen Ereignisse und Personen. Zu 1589]
Nach W. Foerster hat P reheche — Zu 2507] le in

le cov. aler HPWC kann doch Neutrum sein, so dass

es nicht das Verhalten des Gewählten bezeichnen

muss — Zu 3425] nicht Oraison dorn., sondern Dix
commanäenicnts de I)ieu — Zu 5042] Diese Anmerkung
steht an falscher Stelle — Zu 5732] mucier im In-

finitiv (!) neutral gebraucht ist doch der gleiche Fall

wie repentir 3844 (zitiert in Anmerkung zu 3277) und
nicht weiter auffällig.

Das Glossar, das ich nicht etwa von Vers zu Vers
nachgeprüft habe, ist in gewisser Hinsicht, und zwar

nicht nur der der Lautgebung nur ein solches zu

Hs. B (und zum Teil H), die als Leiths. gewählt ist.

So ist es nicht immer sicher, ob wirklich das Ur-

sprüngliche aufgenommen worden ist, da W. der Les-

art von B bzw. H da immer folgt, wo es recht haben

kann, nicht muss. Auch an sich Wertvolles kam so

in Wegfall. In grösserem Masse könnte bei manchem
Wort eine interessante Gebrauchsweise (s. u.) und

beim Zeitwort die leibhaftige Rektion angegeben werden,

und gänzlich fehlen Angaben darüber (Doppelpunkt),

ob ein Wort im Reime steht.

nidier] es fehlt I)eus t'ait ,Gruss der armen

Leute' 5227 — alumer] es fehlt 4941* — arochier

1943 z. B. ist eine Variante, die Aufnahme verdiente —

•

bailiier] zu 4047 füge 4383 — chanter] füge bei:

c. de seint Estiefnc 1549, was doch eine interessante

Rektion darstellt — cit z. B. steht 5661 im Reim —
cloistrc, 5460 und 5475 im Kampf mit cncloistre, das

selbst im Kampf mit cloistre steht, fehlt völlig —
conseillier] hinter intr. wäre beizufügen : (im inf. !),

d. h. es kann auch refl. Gebrauch vorliegen —• cremeir]

es fehlt c. {e honurer) im saint 5825. Am Schluss

füge zu 4838 noch 5825 — defeis] sur d. ,trotz Ver-

bots' sollte auch hier, nicht nur unter sur stehen —
el\ es fehlt die interessante Stelle faire cl de auc.

5078 — enditer noch als Var. 3183 und 4497 —
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espirer noch als Var. 274 — eve] es fehlt vives eves

175* — greanter ist 471 nicht trans. — prest] es

wäre beizufügen fle 2809, a ib. Var. — Es fehlt en

relnissier auc. Jemand im Stiche lassen' 778 : vgl.

deficientibus in causa adversariis, ß. von Pontigny bei

Rob., Mat. IV, 24 — Es fehlt reportcr (Var. rap.)

5895 — Das bedenkliche repder 3074 hat nur B, die

übrigen Hss. rap. Wer bürgt dafür, dass B die Form
des Guernes hat? — Es fehlt venir n sucurs a auc.

,bei jemand Hilfe suchen' 5920, ferner tramer 4525*
und 5763 (Var.?), ferner ttncles e nies 2781 — Unter
US fehlt * bei 3853 — Gern sähe man unter France
besonders hervorgehoben dulce Fr. 5578.

Druckfehler: S. CXLIV, Z. 7 lies 1889 st. 1888 —
S. CLX\T:II, Z. 8 Hes 5526 st. 2526, desgleichen

S. CLXXVII, Z. 5 V. u. — S. CLXXVI Mitte lies

Ken/hirde 578, — S. 210 Mitte vertausche -un und
-as — S. 232 lies 757 (st. 756) var. — S. 252, Z. 3

lies bien qu'il st. qu'il (?).

Breslau. H. Breuer.

Fritz Neubert, Einleitung in eine l<ritische Ausgabe
von B. de Maillets Telliamed ou Entretiens d'un
philosophe indien avec un missionairefran^ais. Berlin
1920 bei Emil Ehering, Heft 19 der .,Romanischen Studien".
215 S.

Der mit sorglichstem Fleiss und genauester An-
wendung textkritischer Methode gearbeitete „Beitrag

zur Geschichte der französischen Aufklärungsliteratur"

ist als eine Rettung gedacht. ,,L'nser leUiamed hat

einst eine Zeitlang gewaltiges Aufsehen erregt — heute

ist das Werk, als ein Bestandteil der französischen

Literatur betrachtet, fast vergessen", schreibt Neubert
einleitend, und von einem Aufsatz Leo Jordans (Z. f.

frz. Spr. u. Lit.. Bd. 43, H. 1) angeregt, will er dem
Buch seine Stellung innerhalb der Literaturgeschichte

zurückgewinnen. Nur Morf, sagt er, habe in xier von
ihm besorgten siebenten Auflage von Hettners 18. Jahr-

hundert ein Wort für den Telliamed übrig. Ich für

meinen Teü glaube nun zwar, dass Morf an dieser Notiz

sehr recht getan hat, da er ein Werk herausgab, das

zu neun Zehnteln die Geschichte einer philosophischen

Strömung und nur nebenher und unzulänglich die Ge-

schichte einer dichterischen Produktion enthält. Aber
ich bin gerade durch Neuberts Ausführungen zu der

Ueberzeugung gelangt, dass für den Telliamed in einer

Literaturgeschichte kein Platz ist. Neuberts „Rettung"
weist dieses Buch geradezu gebieterisch aus der

Literaturgeschichte hinaus, in die ein Werk der Wissen-
schaft nur dann gehört , wenn es in Kunstform ge-

gossen ist oder doch sichtliche Spuren künstlerischer

Gestaltung trägt. Wohl wird eine Geschichte der

Literatur immer auf der Weltanschauung ihrer

Epochen fassen und so auch auf solche Denker
eingehen müssen , die ohne alle künstlerische Be-

strebung, vielleicht auch gar nicht in ihrer Mutter-

sprache, am Gedankensystem ihrer Zeit mitgeschaifen

haben. Und Neubert mag annehmen, er habe seinem
Autor einen Platz in der Geschichte der Aufklärungs-

philosophie zurückgewonnen und ihn damit indirekt

auch füi- die Literaturgescliichte „gerettet". Es scheint

mir aber, als habe Neubert seinen Mann auch aus der un-

mittelbaren Geschichte der Philosophie hinausbefördert.

Und dennoch hat er ihm einen ausgezeichneten Dienst

erwiesen, und uns Philologen einen weiteren höchst

schätzenswerten Dienst. Die Naturwissenschaftler, die

Maillets Namen mit Ehren nennen, werden aus Neuberts
Arbeit erkennen, dass der Mann ihnen noch mehr zu

sagen hat , als sie bisher wussten (und so mag mit

naturwissenschaftlicher Hilfe die kritische Ausgabe
erscheinen , die Neubert tatsächlich schon her-

gestellt hat) ; und uns Philologen bereichert die müh-
selige Studie des Fachkollegen um etwas sehr Wert-
volles : um einen Einblick in das Durchschnitthche

eines Zeitgeschmackes. Ich betone es immer wieder:

wii- müssen uns jedesmal über das verbreitet Durch-
schnittliche einer Zeit klar sein, wenn wir ihren besten

Leistungen gerecht werden woUen. Wohl hat Neubert
ein anderes Ziel im Auge gehabt; „Das Weltsystem
des Benoit de Maillef' nennt er den „Archiv "-Aufsatz,

worin er die Ergebnisse seines Buches zusammenfasst,

und glaubt also in seinem Helden einen grossen Denker
des 18. Jahrhunderts zu sehen. Dies ist eine Täuschung,
aber jene beiden anderen Erfolge sind doch auch kost-

bare Ausbeute, und der grosse Aufwand gelehrter

Arbeit ist fraglos nicht umsonst vertan.

Der von Neubert klargestellte Sachverhalt ist in

seinen wesentlichen Punkten dieser. Man weiss von
Benoit de Maulet, der 1659 geboren wurde und 1738
starb, dass er lange Jahre im Staatsdienst tätig war,

vor allem 1692—1708 als Generalkonsul in Aegj-pten,

danach in ähnlichen europäischen Stellungen. Geo-

graphisch-naturwissenschaftliches Interesse, wie es in

jenen Jahrzehnten um sich zu greifen begann, erfüllte

den tätigen Mann, und sein Posten bot ihm reichliche

Forschuugsmöglichkeiten. Er schrieb eine Ticscription

de lEgypte, Forschungsdrang und Ruhmbegier Hessen

ihn nach höhereu Zielen greifen, und er gab eine Theorie

über die Entstehung der Erde. Diese naturwissen-

schaftliche Theorie auszubauen und zu stützen, dürfte

seine besten Mannes- und seine Altersjahre ausgefüllt

haben. Gedruckt trat das grosse Werk , eben der

„Telliamed", erst 1748, zehn Jahre nach MaiUets Tode,

hervor, 1749 und 1755 folgten veränderte Ausgaben,

und an allen drei Auflagen hat sich der Abbe Le
Mascrier als Herausgeber betätigt. Man hat sechs

etwas einseitig geführte Unterhaltungen vor sich, die

mehr oder minder Fontenelles Plauderkunst nach-

streben. Ein indischer Weiser, der den umgekehrten

Namen de Maülets trägt, Telliamed, setzt einem fran-

zösischen Missionar seine naturwissenschaftlichen Ein-

sichten auseinander. Ursprünglich habe das Meer die

Erde bedeckt, und diese Tatsache und die aUmähUche
Verringerung und Verdunstung des Wassers seien das

Bestimmende für die Gestaltung des Planeten. Im
Wasser hätte sich notwendig das erste Leben ent-

wickelt, und aus den Wassergeschöpfen — hier nun

wird aus dem bedeutsamen Forscher ein kühner

Phantast , und hier gewinnt er seinen naturwissen-

schaftlichen Ruhm als ein zeitigster Vorläufer Darwins —
aus den Wassergeschöpfen hätten sich durch Entwick-

lung der Arten die Landbewohner, aus den Fischen

sozusagen die Menschen entwickelt. Wie hoch dieses

Vorläufertum zu veranschlagen ist, das kann natürlich

nur von den Naturwissenschaftlern festgestellt werden,

und Neubert betont, dass diese Llu-en Facbgenossen in

Ehi-en halten.

Einen Platz innerhalb der Literaturgeschichte

kann aber De Blaillet nur dann beanspruchen, wenn
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er seine Theorien entweder in künstlerischer Form
vorgetragen oder philosophisch vertieft oder gar dies

beides über die naturwissenschaftliche Arbeit hinaus

geleistet hat. Nahe genug lag ja der Antrieb zu

beidem in jener Zeit. Naturwissenschaftliche Themen
waren literarisch überaus modern und beliebt, und es

versteht sich von selber, dass Maillets Abstammungs-
lehre den Ausgangspunkt für Erörterungen über die

Eichtigkeit der biblischen Schöpfungsgeschichte und

damit für theologische und philosophische Unter-

suchungen jeder Art büden konnte, ja eigentlich musste.

In den drei Drucken des TeUlamed ist denn auch

beides, das Streben zur Kunstform und zur Philosophie,

enthalten. Aber doch nur als ein Streben, das von

mittelmässigstem Erfolge gekrönt ist , nur als die

schwache Nachahmung berühmt gewordener Vorbilder.

Pontenelle hat gezeigt, wie man im Salonton anmutig

unterhaltsam von gewichtigen Gegenständen der Wissen-

schaft plaudert. Das wird im Telliamed nachgeahmt;

doch ist es gut, wenn man einem Laienpublikum auch

imponiert, und so erhalten die Plaudereien einen Wust
gelehrter Anmerkungen mit auf den Weg. Montesquieus

Lettres Persanes haben ungeheueres Aufsehen gemacht,

und auch von ihi-er sprühenden Art lässt sich dies und

das lernen. Und aufklärerische Philosophie, die vor-

sichtigen Angriffe auf die Orthodoxie , das Hinneigen

zum Materialismus, das Zurückweichen und Sichdecken,

das Versteckspielen nicht nur mit dem Gegner, sondern

auch mit dem eigenen noch zwischen Himmel und Erde

schwankenden Ich , das Verarbeiten englischer Ein-

flüsse, der revolutionäre Ausbau des Cartesianismus,

die physikahsche und physiologische Orientierung des

Denkens — all das , was Montesquieu und Voltaire

zum künstlerisch und gedanklich vollendeten stärksten

Ausdruck bringen, klingt hübsch durchschnittlich ge-

dämpft in den TeUirinied-'Drncken. Fortschritt und

Neuestes auf das Niveau eines gebildeten Familien-

blattes gebracht. Und nun zeigt Neubert, dass diese

ganze literarische Aufmachung, die Einteilung in sechs

Gespräche , die Anmut über und die Gelehrsamkeit

unter dem Strich, das Herumstreichen um den heissen

Brei der Theologen , das behutsame Witzeln über

Dinge, die ernst gemeint, aber in ihrer Ernsthaftigkeit

gefährlich sind, das halb oder ganz verlogene Paktieren

mit der Bibel — dass dies alles gar nicht auf die

Rechnung De Maillets zu setzen ist, vielmehr von
seinem Herausgeber, dem Abbe Le Mascrier
sicherlich ganz gegen den Willeo des ver-
storbenen Gelehrten ausgeführt wurde.
Das Wichtige an dieser Entdeckung sehe ich hierin

:

Wenn ein Durchschnittspublizist wie Le Mascrier ein

gelehrtes Werk für ein grosses Publikum mundgerecht

machen (und zugleich vor Zensur und Gericht bewahren)

wollte, so kann man eben an seinen Zurechtstutzungen

erkennen, was damals durchschnittlicher Zeitgeschmack

war.

Nun bleibt aber die Frage nach de Maillets eigent-

licher und wirklicher Ajrbeit. Jahrelang vor dem Er-

scheinen der von Le Mascrier literarisch zugestutzten

Drucke gingen unter den französischen Gelehrten Hand-
schriften des Telliamed um, Kopien der jetzt ver-

lorenen oder unauffindbaren Originalmanuskripte, Kopien,

die auch wieder untereinander Verschiedenheiten auf-

weisen, die aber gewiss das ausdrücken, was De MaUlet

selber sagen wollte, Neubert hat fünf solche Hand-

schriften (drei aus der Pariser National- und Arseual-

bibliothek
,
je eine aus Chartres und Le Mans) aufs

genaueste in ihrem Verhältnis zueinander und zu den
Drucken untersucht. Ich kann mich hier natürlich nur

auf das stützen, was Neubert selber als Ergebnis seiner

Forschungen mitteilt ; aber ich glaube, dass man gerade

aus diesen Ergebnissen in einem entscheidenden Punkt
zu anderem Schluss kommen muss als Neubert. Er

I

arbeitet sehr schön • heraus, wie all die literarische

1 Mittelmässigkeit, aber auch all das literarische Form-
streben überhaupt von De Maillet abfällt. Aus den
sechs zierlich abgeteilten, novellistisch verbundenen,

salonmässig aufgelockerten und interessant angeordneten,

dafür aber auch mit massenhaften Anmerkungen be-

schwerten Gesprächen werden drei schmucklose, ernst-

hafte , schwerfällige Unterhaltungen , die weder mit

hterarischer Eleganz noch mit dem Pomp ihrer Ge-
lehrtheit prunken, sondern schlechtweg gelehrt sind

:

man hat keinen mittelmässigen Literaten vor sich, viel-

mehr einen ernsthaften Naturforscher, der nun nicht

mehr in die Literaturgeschichte gehört und also auch

keine subalterne Holle mehr in ihr zu spielen braucht.

Aber , sagt Neubert
,

jetzt gehöre der gereinigte

De Maillet erst recht in die Literaturgeschichte, denn

jetzt trete er als grosser und unbeirrter Denker auf,

der die biblische Schöpfungsgeschichte seiner Theorie

der Lebensentstehung angepasst habe, statt mit der

Theologie zu paktieren, und der ein deutlichster Vor-

läufer der reinen Materialisten sei. Und insofern ist

De Maillet freilich auch konsequenter als sein Be-

arbeiter, als er nicht seine naturwissenschaftlichen

Theorien nach der Bibel modelt, sondern deren

Schöpfungsgeschichte auf seine Weise auslegt. Aber
dies ist auch alles und ist etwas rein Naturwissen-

schaftliches. Alle theologischen, alle philosophischen

Themen werden genau so vermieden wie aller litera-

rischer Aufputz. Je nie suis toiijours deff'endu,

3Ionsieur, de roiis parier de ma Itcligion, parcc que

cela ne j^eut rous etfc d'aucune utilite, sagt Telliamed,

und „alle Spezialfälle theologischer Spekulation" in

den Drucken stammen von Le Mascrier. So zitiert

und betont Neubert S. 146. Er setzt dann hinzu:

„Nur hier und da lässt ein kurzer, aber bedeutungs-

voller Satz blitzartig seine wahre Weltanschauung

hervortreten." Hierzu ist zu bemerken, einmal, dass

ein Philosoph sich wahrscheinheh mit solchen blitz-

artigen Andeutungen nicht begnügt hätte, zum andern,

dass Neubert zur Charakterisierung seines Mannes als

eines Philosophen fraglos das Bezeichnendste heraus-

gesucht hat. Man findet aber bei Neubert nichts und

gar nichts , was auf ein ernstes philosophisches Be-

mühen De Maillets hindeutete. Im Gegenteil: so wie

er mit der Literatur nichts zu tun haben will, so auch

nichts mit der Philosophie. Er will nur Naturwissen-

schaftler sein. In seinen Theorien weiss er mit Gott

nichts anzufangen und bedarf seiner nicht. Er hat

nur mit der Materie zu tun, die von Urbeginb ist und

Leben birgt, und auf die der Zufall gewirkt hat.

Philosophisch haben sich damit die Alten schon befasst

:

Dciiiocrito , che ü mondo a caso pone, Diogenes,

Anassagora e Tale, Empedoeles, Eraclito e Zenmic . . .,

De Maillet zitiert die Alten gern und gibt sich damit zu-

frieden. Aber, sagt Neubert (S. 1.51), „in seinem weiteren

Ausbau und seiner Entwicklung . . . strebt das ganze

Gebäude völlig neuen originellen Zielen und Schluss-
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folgerungen zu, zu denen De Maillet nur durch eigene

selbständige Forschungen und Beobachtungen gelangen

konnte." Sicherlich; aber nach allem, was Neubert

selber mitteilt , ist doch auch in den Handschriften

und ihnen erst recht alles auf rein naturwissenschaft-

liches Forschen eingestellt, das sich zuletzt in natur-

wissenschaftliche Phantasterei verliert, das aber der

eigentlich philosophischen Spekulation nach Möglichkeit

aus dem Wege geht. Der Materialismus als philo-

sophische Richtung hat ohne Zweifel aus den Er-

gebnissen des Tp?//(:/w(ef/ grossen Nutzen ziehen können—
aber ein philosophisches Werk im eigentlichen Begriff

ist der Telliamcd deshalb doch nicht. Und so scheint

er mir ganz und gar der Naturwissenschaft anzuge-

hören. — —
Aber, wie gesagt , Neuberts methodisch muster-

gültige Studie verliert darum nicht an Wert; sie

wechselt ihn nur : kein grosser Philosoph wird neu

entdeckt ; aber einem Naturforscher geschieht sein

Becht, und man beobachtet in der Person Le Mascrier's

einen Durchschnittsskribenten von 1750 bei der Arbeit.

Dresden. Victor Klemperer.

Charles Nodier, Moi-meme. Ouvrage inedit avec une
introduction sur le roman personnel par Jean Larat.
Paris, Champion. 1921.

Nodiers Tochter berichtet, es sei ihrem Vater vor-

behalten gewesen, in der Wörterbuchkommission der

Akademie den Beweis zu erbringen, dass das Wort
sourire gut französisch sei. Man kann nicht feiner

Nodiers vornehm-zartes Wiesen wiedergeben. Eben
dadurch lebt er weiter — bei den wenigen Menschen,
welche seine nachlebende Gemeinde ausmachen. Es
kommt seinem Ruf zustatten, dass er vermöge seiner

Kenntnis fremder Literaturen befähigt war , au der

Bildung der romantischen Doktrin mitzuwirken. Die

Preface de Cromiiell ist ihm verpflichtet. Er hat den
Stil der romantischen Dichtung entwickeln helfen. Das
hat ihn, mehr als die eigene Dichtung, geschichtlich

gemacht. Wenn wir heute, über ein Jahrhundert nach
dessen Abfassung , ein bisher nur auszugsweise ge-

drucktes Fragment von ihm kennen lernen, so erwarten

wir von vornherein mehr ein interessantes, als ein be-

deutendes Werk.
Moi-meme ist ein autobiographisches Bruchstück,

das sich selber auf das Jahr 1800 datiert. Die vier-

zehn Kapitel gleichen sich alle im Uebermut des Inhalts

und der Form. Die meisten enthalten auf Liebes-

szenen reduzierte Liebesgeschichten. Die ersten spielen

in der Provinz, die späteren in Paris. Als Dokumente
zur Zeitgeschichte genommen , beschreiben sie die

moralische Ungebundenheit der Gesellschaft des Di-

rektoriums und des Konsulats. Als biographische Ge-
ständnisse betrachtet, zeigen sie den Verehrer Werthers
auf wesentlich freudvolleren Pfaden. Nodier hat später

von seiner Generation gesagt, sie hätte sich den Fuuhlaft

früh zum Telcmaqiu; erkoren. Es ist das eigentliche

Motto dieser leichtsinnigen Rhapsodie. Einer breiteren

Zuständlichkeit wie einer tieferen Psychologie ermangelt
sie. Ihr Kunstwert liegt in Dialogen von sprühender
Lebendigkeit, die kaum mehr übertroffen werden kann.

Für die Authentizität des Manuskriptes besteht

kein urkundlicher Beweis, aber eine Fülle verbindlicher

Anhaltspunkte, die auch den Skeptiker bekehren muss.

Einmal wurden die Blätter in Besanc^on gefunden
— ebendaher stammt Nodier. Der anonyme Verfasser

spielt auf seine unregelmässige Geburt an — Nodier

wurde erst nachträglich legitimiert. Der anonj-me Ver-
fasser nennt als sein Geburtsdatum den 29. April 1780
— das nämliche ist aus dem Kirchenregister für Nodier

erwiesen. Der anonyme Verfasser gibt Charles als

seinen Vornamen an — ebenso hiess Nodier. Auch
die Schriftbefragung fiel bejahend aus. Und wenn wir

schliesslich als Stilprobe Widmung und Vorrede der

wenig späteren Froscrits lesen, so könnten wir glauben,

in Moi-meme zu blättern.

Analyse des Manuskripts und Autorbestimmung
gehen in der Hauptsache zurück auf Georges Gazier,

Konservator der Bibliothek zu Besanfon. In den

Mcmoires de Ja societi d'emitlation du Douhs. Septieme

Serie. HuitiemevoJume. .903—1904. (Besancon 1905)
findet sich ausführliche Rechenschaft. Es hat denn

auch, wer seither über Nodier schrieb, wie M. Salomon,

E. M. Schenk, L. Pingaud, sich Gazier durchaus an-

geschlossen. Damit ist gesagt, dass die Publikation

Larats die Literaturgeschichte nicht weiter verändern,

sondern lediglich einem grösseren Leserkreis ermög-

lichen wü'd, an diese Frage aus eigener Anschauung
heranzutreten.

Zürich. Fritz Ernst.

Gustave Cohen, Docteur es lettres, Charge de cours
a l'L'niversite de Strasbourg, ^crivains fran^ais en
Hollande dans la premlere moitie du XVII« siede.
Paris, Librairie ancienne Edouard Champion 1920. 756 S.

gr. ö". iBibliotheque de la Revue de Litterature com-
paree.) Fr. 50.

Als Ludwig XIV. im Jahre 1685 das Edikt von

Nantes aufhob, wanderten einige hunderttausend fran-

zösische Protestanten nach den Niederlanden aus.

Sie waren die Vorfahren jener Eefugies, aus deren

Kreisen im darauffolgenden Jahrhundert die Keime
der Aufklärung und damit der Revolution nach Frank-

reich gelangten. Dass sich die flüchtigen Prote-

stanten damals gerade nach Holland und nicht in ein

anderes , ihnen leichter zugängliches Land wandten,

hatte seinen Grund darin , dass bereits früher viele

Franzosen — Protestanten und Katholiken — sich zu

verschiedenen Zwecken längere oder kürzere Zeit dort

aufgehalten hatten. Die Rolle , welche Holland im
französischen Geistesleben des XVII. Jahrhunderts

spielt, wurde jedoch bisher nie näher untersucht. Man
wusste wohl, dass junge französische Edelleute unter

Moriz von Oranien im Kriege gegen Spanien dienten,

dass französische Professoren an der Universität Lej'den

wirkten, und dass französische Studenten daselbst

studierten, auch dass Descartes viele Jahre in Holland

lebte , aber eine genaue Darlegung dieser für die

Literatur- und Kulturgeschichte bedeutungsvollen Be-

ziehungen fehlte noch. Diese Lücke füllt das vor-

liegende, G. Lanson zugeeignete Buch zunächst für die

erste Hälfte des XVII. Jahrhunderts in ausserordent-

lich gründlicher und gediegener Weise aus. Es ver-

dient als ein Werk echten Gelehrtenfleisses vollste

Anerkennung. Der Verf. teilt seine Materie in drei

Teile , welche den in Betracht kommenden Sphären
— Kriegsdienst, Universitätsleben und philosophische

Bewegung — entsprechen.
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Das I. Buch „Regimenis frangais an Service des

Etats: nn poi'te soJdaf, Jean de ScJielandre, gentü-

homme verdiinois" beschäftigt sich mit den Schicksalen

und Schriften des Dichters der in der Literatur-

geschichte viel genannten Tragödie „Tyr et Sidon"

(1608). Dank den Forschungen Cohens sind wir über

diesen Autor nun genauer orientiert als durch die

Biographie Schelandres von Asselineau (2. Aufl. 1856)
und die Einleitung Harasztis zu seiner Ausgabe der

Tragödie (1908). Cohen hat das grosse Zettelmaterial

der Commission de l'Histoire des Eglises Wallonnes über

die belgischen und französischen Reformierten (in der

Bibliotheque Wallone zu Leyden) und eine Reihe von
Archiven durchgearbeitet, alles was sich auf den Namen
Schelandre (Chelandre, Chalandi-e, Chilandre, Sche-

landiere usw.) bezieht, verwertet und diese Angaben
auch mit dem Journal des Procureur fiscal Anton
Duyck (ed. L. Müller 1862—66) verglichen. Allerdings

ist der Schelandre, von welchem in diesen Dokumenten
so oft die Rede ist, in den seltensten Fällen unser

Dichter, sondern gewöhnlich sein Bruder, der Hauptmann
Robert. Da aber Jean unter Robert gedient hat,

gelten diese Angaben auch für ihn, und wir können
danach auch seine militärischen Erlebnisse genau ver-

folgen, um so mehr, als sie sich in den Gedichten,

welche Jean de Schelandre Moriz von Oranien widmete,

und die hier zum Abdrucke gelangen , treu wider-

spiegeln. Die Brüder befanden sich unter den 2000 Fran-

zosen, welche 1599 unter Odet de la Noue in den
Dienst der Generalstaaten traten. Jean muss daher

wohl vor 1585 geboren sein. Im Juli 1600 nahmen
sie an der Eroberung von Nieuport teil, welche Stadt

Moriz damals den Spaniern entriss. Schelandre schildert

dieses Ereignis , welches grossen Widerhall in dem
protestantischen Europa jener Zeit fand, mit ausser-

ordentlicher Exaktheit in seinem Gedichte „Procez
d'Espagnc contre Hollande'' (gewidmet Moriz 1606,
gedr. 1608). Im September 1602 kämpften sie bei

der Einnahme von Grave, und auch diese WaiFentat
besingt Schelandre in der „ Ode p/ndarique" in stark

ronsardierendem Stil. Das Original-Ms. derselben fand

sich allerdings nicht in dem Archiv des Hauses Nassau-
Oranien (gedr. gleichfalls 1608). Robert, der schon

1601 bei Vucht einen Brustschuss erhielt, fiel bei der

Belagerung von Ostende. Jean blieb weiter unter den
Verteidigern der Stadt. Wir finden ihn dann in

Avignon und in England , doch sind die Gründe für

diese Aufenthalte nicht mit Sichei'heit festzustellen.

1610 focht er bei Jülich. 1611 pubhzierte er die

beiden ersten Bücher der Stuartide, die er Jacob I.

widmete , und deren erste Redaktion {Modelle)
Cohen zum ersten Male nach dem Ms. im British

Museum zum Abdruck bringt. Sie ist wie „ Tyr et

Sidon" mit dem Anagramm „Daniel d'Ancheres" ge-

zeichnet. In der Vorrede nennt der Dichter sein

Werk „emhryon sans forme". Im selben Jahre heiratete

er. 1630 trat er neuerdings unter Turenne in den
militärischen Dienst gegen Deutschland, 1635 starb er

infolge einer Verwundung.
Der II. Teil behandelt das französische Element

an der Universität Leyden, die schon lange bevor sich

Balzac und Theophile dort inskribierten (1615), fran-

zösische Professoren und Studenten in grosser Zahl
nach den Niederlanden zog. Die aktenmässigen Grund-
lagen für dieses Kapitel fand der Verf. in den Archiven

der Universität, die von Molhuj'sen (Bronnen tot de

GescMedenis der Leidsche Universiteit 1918) erschlossen
wurden. Schon im Zeitpunkt der Gründung dieser

Universität (1575) begegnen wir dort den Namen
zweier französischer Theologieprofessoren, Louis Cappel
und Guill. Feugueray. Aus den Sonntagspredigten des
Franzosen Lambert Daneau (1581—82) hat sich die

Institution der Eglise Wallone oder Prancaise in Leyden
entwickelt, weiche die französische Sprache in ihrem
Gottesdienst bis heute beibehalten hat. Neben Daneau
wirkte der berühmte französische Jurist Hugues Doneau
(Hugo Donellus 1579— 87), der in die pohtischen Um-
triebe Leicesters verwickelt war und deshalb von der
Universität scheiden musste. Auch der französische

Theologe Adrien Saravia teilte sein Schicksal. Dies
hinderte die Universität jedoch nicht, auch weiterhin
Franzosen, wie die Theologen Luc Trelcat (Trelcatius),

Fraufois du Jon (Junius), Jeremie Basting (Bastingius)

und den damals übrigens noch wenig bekannten Philo-

sophen Pierre du Moulin (Molinaeus 1593—98) zu be-

rufen. Die hervorragendsten Vertreter französischer

Wissenschaft in Leyden waren aber der Botaniker
Charles de l'Escluse (Clusius 1593—1609) und der
Philologe Jos. Justus Scaliger (1593—1609), der zu
seiner Zeit mit Recht als ein Wunder sprachwissen-
schaftlicher Gelehrsamkeit galt. Die Publikation seines

Werkes „De emendatione temporum" (1583) lenkte die

Aufmerksamkeit der Universität Leyden, die einen

Ersatz für den abgegangenen Lipsius suchte, auf ihn.

Um ihn zu gewinnen, bot man ihm ein e.xorbitantes

Gehalt, entband ihn sogar von der Verpflichtung, öffent-

liche Vorlesungen zu halten, und begnügte sich damit,

dass er bloss für einige Hörer privatissime in seiner

Wohnung Kurse abhalte. Die ersten Berufungen von
Franzosen betreffen in dem genannten Zeitraum den
Professor der Eloquenz Dominique le Bauldier (Baudius

1603— 13), der durch seine skandalöse Lebensführung
grossen Anstoss erregte, die Theologen Jean Pol^'ander

und Andre Rivet (1620—32), für dessen Tätigkeit die

Briefe seines Neffen mit Nutzen herangezogen werden,

und den Philologen Claude Saumaise (Salmasius (1632 bis

1653), der den Ruhm Scaligers erbte und wie dieser

nicht öffentlich zu lesen brauchte.

Die Verhandlungen , welche diesen Berufungen
vorausgingen, werfen besonders im Falle Scaliger ein

höchst interessantes Licht auf die Universitätsverhält-

nisse jener Zeit. Die Bemühungen der Kuratoren der

Universität den gefeierten Gelehrten zu gewinnen, das

Feilschen um das Gehalt , die Geltendmachung klima-

tischer und anderer Bedenken seitens des Berufenen,

die Ausnützung der Berufung, um daheim eine Erhöhung
der Bezüge zu erwirken, die Berechnung der Reise-

spesen und Uebersiedlungskosten, der gelegentliche

Widerstand der Gattin, die Anrufung verschiedenartiger,

auch diplomatischer Vermittlungen — das alles mutet

bisweilen sehr modern an. Lediglich historisches

Interesse, zum Teil ein solches der Kuriosität, habeu

dagegen die absonderlichen Rangstreitigkeiten zwischen

den Professoren und die erbitterten Fehden eines

Heinsius und Salmasius, die sich l(i4-t sogar verpflichten

mussten, nichts mehr gegeneinander zu veröffentlichen.

Mit der Zahl der französischen Professoren wuchs
natürlich jene der französischen Studenten. Während
vor 1593 in keinem Jahr mehr als 8 Neuinskriptionen

nachzuweisen sind, schnellt die Ziffer 1593 infolge der
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Ankunft Scaligers plötzlich auf 39 empor. Später sinkt

sie wieder und erhebt sich nur selten über 15. Erst

1620/21, nach der Berufung Rivets, steigt sie auf 26

und 50 und hält sich auch noch in den nächsten zwei

Jahren auf 39 und 29. Dann tritt wieder ein Rück-
schlag ein, auch 1632, als Saumaise nach Leyden kam,

hob sie sich nicht über 21. Im Jahre 1649 sank sie

auf 7 herab (s. die Zusammenstellung S. 352).

Am 8. Mai 1615 inskribierten sich Balzac und
Theophile, die mit Tristan l'Hermite schon 1613 in

Holland gewesen zu sein scheinen. Die Entdeckung

einer Eintragung im Gertclitsdaghoi'k der Stadt Leyden
am 2. Mai 1613 beweist die Anwesenheit der Schauspiel-

truppe des Valleran Lecomte und bestätigt die Ver-

mutung Rigals , dass Theophile im Solde derselben

stand. Der Verf. bespricht sodann unter dem Titel

„Dezi.r dcvoirs (TecoJürs" Theophiles Ode an den

Prinzen Moriz von Oranien und Balzacs „Discotirs

politiguc stir VEstat des Provinces-JJnles des Fays-

bas", die beide zwischen 1613 und 1615 geschrieben

sind. Ein eigenes Kapitel ist der Polemik zwischen

Balzac und Daniel Heinsius , dem Lieblingsschüler

Scaligers gewidmet, dessen Ruhm auf seiner Ausgabe
der Poetik des Ai-istoteles und der Schrift „De tra-

goediae constitufione" beruhte. Corneille benützte die

letztere sowie auch den „Herodes Infanticida'' des

Heinsius (1632) und Balzacs Kritik desselben wieder-

holt in seinen Vorreden.

Der III., umfangreichste Teil des Werkes („Zrt

Philosophie indejKndante" ) ist den Schicksalen des

Descartes und seiner Lehren in den Niedeiianden ge-

widmet. Descartes hat sich in den Jahren 1628—49

in einer Reihe kleiner holländischer Orte aufgehalten.

Cohen ist seinen Spuren gefolgt, hat auch hier manches

für seine Biographie wichtige Detail gefunden, die An-

gaben der grossen Descartes-Biographie von Ch. Adam
in einzelneu Punkten vervollständigt und beiichtigt und

über die erbitterten Streitigkeiten, welche seine Philo-

sophie unter den Gelehrten entfesselte, neues Licht

verbreitet. Um die Voraussetzungen für seine Dar-

stellung zu gewinnen, geht er auf Descartes' Kindheit

und Jugend, auf seine militärische Dienstzeit in den

Generalstaaten (1618— 19) und auf seinen Aufenthalt

in Deutschland (1619—21) zurück. Einen wichtigen

Wendepunkt in seinem Denken bildet die „Invention

nierveillcuse du 10. novenihre 1619", welche Cohen als

die der „ Vyiite fonciere de la seivnce" bezeichnet. Ihr

folgt genau ein Jahr später (10. Nov. 1620) die Ent-

deckung der dazu gehörigen Methode. In den Jahren

1622—28 bereist er Frankreich und Italien, dann zieht

er sich nach Holland zurück , um Ruhe für seine

Arbeiten zu haben. Diesem Wunsche entspricht auch
die Wahl einiger Orte, an welchen er sich längere Zeit

aufhielt: Franeker, Endegeest, Egmond, Santpoort.

Cohen beweist, dass dieser zweite Aufenthalt Descartes'

in Holland schon 1628 und nicht erst 1629 begann,

wie gewöhnlich angenommen wird , denn er macht
schon am 8. Oktober 1628 dem Arzt Dr. Isaac Beeck-
mann in Middelburg seinen ersten Besuch. Auf die

Beziehungen Descartes' zu diesem legt Cohen mit

Recht besonderes Gewicht. Beeckmanns lateinisches

Tagebuch, welches auszugsweise 1644 von seinem
Bruder, vollständiger (nebst den Briefen des PhiloHophen

an den Arzt) von Adam im 10. Band der CEuvres de

Descartes publiziert wurde, ist die Hauptquelle für

diesen Abschnitt. Descartes inskribiert sich zunächst

(April 1629) in Franeker und nimmt daselbst im
Schlosse der katholischen Familie Sjaerdema Wohnung,
übersiedelt jedoch schon wenige Monate später nach
Amsterdam. In dasselbe Jahr 1629 fällt eine Ent-

zweiung zwischen ihm und Beeckmann, der erst 1631
eine Wiederaufnahme der Beziehungen in kühlerer

Form folgt. Als Beeckmann 1637 starb , war der

Schmerz des Descartes nicht sehr gross. Am 27. Juni

1630 inskribierte er sich zu Leyden {,,Renah(S

Dcscartus, l'/cio, 33. Math.^). Die darauffolgenden

Winter verbringt er wieder in Amsterdam. In die

Amsterdamer Zeit fällt sein Verhältnis zu der Dienst-

magd Helene Jans und die Geburt seiner Tochter
Francine (Juli 1635), welche Ereignisse sein Gelehrten-

leben in so merkwürdiger Weise unterbrechen. Das
von Descartes zärtlich geliebte Kind, welches übrigens

der protestantischen Religion angehörte, starb schon

1640. Gelegentlich finden wir ihn auch in anderen

Städten Hollands — so von Mai 1632 bis November
1633 in Deventer, an dessen Hochschule sein Schüler

und Freund, der Protestant Henr. Reneri, lehrte —
und auch auf Reisen (im Sommer 1631 in Dänemark).
In Utrecht schliesst er 1635 Freundschaft mit Const.

Huygens, in Leyden vollendet er 1637 den „Discours

de la methode''. Es ist ein besonderes Verdienst

Cohens, dass er zum ersten Male den Vertrag zwischen

Descartes und dem Verleger Jan Maire nach dem
Original im Stadtarchiv zu Leyden zum Abdruck bringt.

Descartes verzichtet darin auf jegliches Honorar für

diese Abhandlung, die in der Folge am meisten zu

seinem Ruhme beigetragen hat , und bedingt sich nur

200 Freiexemplare. Descartes hielt sich 1638—39 in

Santpoort bei Harlem, 1640 in Harderwijk iind Leyden,

1641—43 in Endegeest auf, wo er das Schloss, die

jetzige Irrenanstalt, bewohnte. Aus dem Jahre 1641

pubHziert Cohen die Vollmacht Descartes' an seinen

Freund de la Villeneuve du Bouexic in Sachen seiner

Erbschaft.

Als Reneri den „Discours'^ seinen Vorlesungen in

Utrecht zugrunde legte, brach der Sturm los. Wie
sehr diese Schrift die philosophischen Gemüter erhitzt

hatte , zeigt die Kontroverse zwischen Regius und

Voetius (de Roy-Voet). Obwohl Regius in Utrecht die

Lehren Descartes' mit aller Energie verteidigte, musste

dieser selbst in die Schranken treten, zumal der Senat

Voets Partei ergriff und die neue Philosophie offiziell

verdammte. Voet fand ausserdem in seinem Sohne

Paul und in seinem Schüler Schoockius werktätige

Helfer. Auf Voets „Adniiranda methodus novae philo-

sophiae licnati Descartes" erwidert der Angegriffene

mit seiner „Episfola ad Voetium" (1643), die dem
Gegner an Grobheit nichts schuldig bleibt. Der Fehde

in Utrecht machte die Stadtbehörde durch ihr Ein-

schreiten gegen Descartes ein Ende. In Groningen

entscheidet das Gericht 1645 zu seinen Gunsten.

Descartes wendet sich darauf in seiner „Lettre apolo-

getiquc" an die Utrechter Behörde, erreicht aber dort

nichts.

Diese unliebsamen Vorgänge werden 1644 durch

eine Reise nach Paris und zu seinen Verwandten in

die Bretagne und durch die schon 1642 beginnenden

freundschaftlichen Beziehungen [^amour intcUcetueV)

\
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zu der Prinzessin Elisabeth, der Tochter des Winter-

köni^s, der mit seiner grossen Familie im Haag residierte,

unterbrochen, Elisabeth, die übrigens auch Protestantin

war, brachte dem „medecin de son äme" und seiner

Philosophie das allergrösste Verständnis entgegen. Die

Korrespondenz der beiden und die Widmung der

^Prijuipia" (1644j geben davon Zeugnis. Infolge von

Familienverhältnissen wurde Elisabeth 1647 an den

Hof von Brandenburg verbannt. Descartes korre-

spondierte auch weiterhin eifrig mit ihr, sogar über

politische Angelegenheiten in Chiffreschrift. Sie dürfte

damals also noch nicht so zerstreut gewesen sein wie

in ihren späteren Jahren als Aebtissin %'on Herford

(s. die Briefe der Charlotte Elisabeth von Orleans vom
8. Okt. 1718 und 2. April 1719, ed. Brunet I, 219;
II, 8.5. — Bezgl. der Ironie, mit welcher sich Descartes

über seine eigene Philosophie äusserte, vgl. den Brief

vom 1. August 1720). In dieser Zeit erlebte Descartes

die Enttäuschung, dass sich Regius in seinen „Fmida-
ntenta Fhysices" von ihm abwandte. Die daraus ent-

stehenden Streitigkeiten mit den Theologen von Utrecht

und Leyden, wo man ihn des Atheismus bezichtigte

und sein Name nicht mehr genannt werden durfte,

verbitterten ihm den Aufenthalt in Holland und ver-

anlassten ihn 1647 und 1648 zu abermaligen Reisen

nach Frankreich, auf deren erster er Pascal in Paris

besuchte. 1649 folgte er der Einladung der Königin

Christine nach Schweden, konnte sich jedoch bei seiner

geringen Eignung zum Höfling in der neuen Umgebung
nicht einleben. Er erkannte zu seinem Schmerze, dass

Christine keine Elisabeth war, und die Vorträge, welche

er der Königin jeden Morgen um b Uhr in der eis-

kalten Bibliothek halten musste, bereiteten ihm ebenso-

wenig Freude wie die Abfassung eines Ballettextes

in ihrem Auftrage. Der letztere ( „La naissance de la

paix^') wurde erst 1920 wieder aufgefunden. Descartes

starb schon am 11. Februar 1650 au den Folgen einer

Erkältung, 54 Jahre alt.

An der Hand des grossen Tatsachenmaterials,

welches in diesen drei Büchern aufgehäuft und ver-

wertet ist , zeigt der Verf., dass die Refugies von

1685 in ein durchaus nicht fremdes Land kamen, und
dass sie daselbst alle Voraussetzungen, die sie er-

warten konnten , vorfanden. „ Qiiel nutrc pays du
monde, oh Von puissc jouir dhme liherte si eiiticre?"

fragt schon Descartes in einem Briefe an Balzac.

Cohens Darstellung ist trotz der Schwierigkeit und
Kompliziertheit manches der behandelten Gegenstände
eine durchaus gut lesbare. Bisweilen scheint uns der

Verf. seinen fi-anzösischen Standpunkt vielleicht etwas

zu stark zu betonen. Bei aller Anerkennung der

„traces du rrnjonnevietit rternel de la France" (S. :354)

möchten wir doch nicht annehmen, dass Descartes

seine Tochter deshalb Francine genannt habe , weil

dieser Name „petite France" bedeutet und dass bei

dieser Wahl ^un peu de Ja nostalgie du piays oh son

pere auraü voidu Ja roir naitre'^ (?) zum Ausdruck
komme (S. 485 ; vgl. auch S. 647). Ein besonderes

Interesse erhält das wertvolle Buch durch die grosse

Zahl vorzüglicher Bilderbeigaben, die auf 52 Tafeln

Porträts, Autographen, Landschaften, Interieurs und

anderes reproduzieren.

Stefan Zweig, Drei Meister. Balzac, Dickens, Dosto-

jewski. Leipzig, Insel-Verlag. 1920. 220 S.

In der Einleitung betont der Verf. seine Auf-

fassung vom Romanschriftsteller, den er scharf unter-

scheidet von der Mehrzahl der Eomanschreiber. Es
ist nicht der Unterschied des wahren Dichters vom
handwerks- oder fabrikmässigen Massenerzeuger belle-

tristischer Prosa , des gottgeweihten Künstlers vom
"eschäftsgewandten Konjunkturtalent , worauf Z. den

Nachdruck legt, sondern „Romanschriftsteller im letzten,

im höchsten Sinne ist nur das enzj-klopädische Genie,

der universelle Künstler, der — hier wird Breite des

Werkes und Fülle der Figuren zum Argument — einen

ganzen Kosnlos baut, der eine eigene Welt mit eigenen

Tvpen, eigenen Gravitationsgesetzen und einem eigenen

Sterneahimmel neben die irdische stellt. Der jede

Figur, jedes Geschehnis so sehr mit seinem Wesen
imprägniert, dass sie nicht nur für ihn typisch werden,

sondern auch für uns selbst mit jener Eindi'inglichkeit

bildkräftig, die uns dann oft verlockt, Geschehnisse

und Personen nach ihnen zu benennen, so dass wir

von Menschen im lebendigen Leben etwa sagen : eine

balzacsche Figur, eine Dickensgestalt, eine Dostojewski-

natur. Jeder dieser Künstler bildet ein Lebensgesetz,

eine Lebensauffassung durch die Fülle seiner Gestalten

so einheitUch hervor, dass es durch ihn eine neue

Form der Welt wird."

Diese Auffassung verbindet die drei Abhandlungen,

von denen die letzte die umfangreichste und wertvollste

ist, zu einem Ganzen. In diesem Sinne soll das vor-

liegende Werk eine Psychologie des Romanciers sein.

In diesem Sinne sind Balzac, Dickens und Dostojewski

für den Verf. die drei einzigen typischen Roman-

schriftsteller des 19. Jahrhunderts. So tiefinnerlich

und stilistisch fein auch der Begriff des epischeu

WeltbUdners aus ihren Werken, deren Kenntnis voraus- N

gesetzt wird , herausgearbeitet ist, so sehr Z. auch

einen wirklich wertvollen Beitrag zur Kenntnis und

vertieften Erfassung der drei grossen Ausländer und

ihrer Werke liefert , so scharf und feinsinnig er die

Eigenart und den sich ergänzenden Kontrast ihrer

Persönlichkeiten beleuchtet, ohne diese Unterschiede

zu Werturteilen zu missbrauchen, und so sicher er

diese drei Künstler hineinstellt in ihre so verschiedene

Zeit und Umgebung, gegen den Angelpunkt des an-

regenden Buches
,
gegen Z.s hypothetische Definition

des grossen Romanschriftstellers habe ich Bedenken.

Sie passt auf das universale dichterische Genie über-

haupt, nicht nur auf den Romanschriftsteller, sie wird

meisterhaften Romanwerken und ihren Verfassern nicht

gerecht, sie vermag auf deutschem Sprachgebiet in

Vergangenheit und Gegenwart keinen einzigen jenes

angeblich höchsten Ranges zu finden, sie führt z. B.

bei Dickens zu einer Ueberschätzung, die, wollte man
diese Definition anerkennen, eine ungerechte Wertung

anderer bedeutenderer Werke zur Folge hätte. Gewiss,

jeder dieser drei Romanschriftsteller hat seine eigene

Sphäre: Balzac die Welt der Gesellschaft, Dickens

die Welt der Familie, Dostojewski die Welt des Einen

und des Alls*. Aber nicht nur diese drei!

Darmstadt. Albert Streu her.

Wien. Wolfgang Wurzbach.

1 Über den großen russischen Dichter und seine Welt
bietet wertvollen Aufschluss das Buch „Dostojewski.
Geschildert von seiner Tochter" (München, E. Rein-

hardt, 1920. 307 S. 8»).

26
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LeopardI In neuer Wertung. 1. Benedetto Croce,
^Leopardi". La Critica, Anno XS. Bari, Laterza &
figli. 1922. 2. Karl Vossler, «Leopardi''. München,
Musarion-Verlag. 1923. VIII + 423 S.

Die ästhetischen und literarhistorischen Bezirke, in

denen man nicht mehr Vosslers ohne Croce gedenken kann,
und Oroces ohne Vossler, gewinnen ständig an Umfang,
und immer ist damit ein grosser und einzigartiger Gewinn
unserer Wissenschaft verknüpft. Wirklieh ein einzigartiger;
denn Croce und Vossler ergänzen sich auf ganz eigen-
tümliche Weise. Sie paraphrasieren sich nicht etwa oder
singen das gleiche Lied in verschiedener Tonart, sie teilen

sich nicht in die Aufgabe, wie sich z. B. ein Historiker
und ein Aesthetiker teilen könnten, sie gewinnen auch
nicht in freundschaftlicher Gedankenfehde ihre Resultate.
Sondern der eine sieht mit mehr romanischen, der andere
mit mehr deut.schen Augen, jener ist logische^, analytischer,
umgrenzender, klassischer veranlagt, dieser mehr könst-
lei'isch, synthetisch, romantisch. Aber man muss diese Fest-
stellung im einschränkenden Komparativ machen, denn es

handelt sich beide Male nur um eine herrschende Ver-
anlagung, die zu keiner fanatischen Einseitigkeit führt;
Vossler verliert sich nicht ins Schwärmen und geht aller

Verschwommenheit unerbittlich zu Leibe, entwickelt auch
gerade für klassische Harmonie das feinste Ivunstverständnis;
Croce wiederum, bei aller Kühle seines Denkens, reagiert
auf jede leiseste Schwingung wirklicher Lyrik. So ergibt
sich zwischen den beiden bei gleicher Themenwahl eine
Ergänzung, die gar nicht auf einen einfaclien und rohen
Ausdruck zu bringen ist, weil eben jeder seinem Werk
völlige Rundung zu geben weiss, und erst wenn man
dann das Werk des anderen zu Rate zieht, spürt man, wie
dennoch eine Ergänzung möglich war. Das erstemal ist

mir dies an Crooes und Vosslers Schriften zum Dante-
jubiläum ganz klar geworden. Croces Verfahren erschien
mir wie ein doppeltes; der Dichtung schlechthin — nicht
der Danteschen im besonderen — gegenüber schien er mir
ein Anatom zu sein, der sezierend Teile und Organe bloss-

legt; der Dichtung Dantes gegenüber schien er mir wie
ein ausgezeichneter, aber aus Vorsicht und Ueberzeugung
radikaler Chirurg zu verfahren, der etwas weiter als un-
bedingt nötig ins gesunde Fleisch schneidet, um nur ja

und restlos alles kranke und zweifelhafte Gewebe zu ent-

fernen. Vossler dagegen kam mir mehr wie ein Künstler
vor, der die gründlichsten anatomischen Studien gemacht
hat und niemals gegen die Anatomie Verstössen wird, de.s8en

Ziel aber kein naturwissenschaftliches und ärztliches, sondern
die Darstellung eines beseelten Körpers ist.

Damals nun hatte Vossler Croces Werk vor Augen und
konnte sich mit ihm auseinandersetzen. Heute liegt ein

merkwürdigerer Fall vor. Vossler schrieb ein Leopardi-Buch,
ohne von Croces neuester Studie über den gleichen Dichter
zu wissen. Er las sie erst, als sein Buch beendet war,
widmete es dem Freunde und bekannte sich in der Widmung
zur alten ITebereinstimmung seiner Grundsätze mit denen
Croces. Wieder aber und diesmal erst recht liegt es so,

dass Verwandtschaft und Verschiedenartigkeit beider Männer
sich gleich stark geltend machen und gleichviel zum Sich-

ergänzen der beiden zusteuern.
Auf einem Dutzend inhaltreicher Quartseiten übt Croce

das, was ich sein Chirurgenhandwerk nenne, an Leopardi
besonders gründlich aus, wenn auch keineswegs unbarm-
herzig. Wie konnte es geschehen, fragt er sich, dass ein
so klassisch, so humanistisch gerichteter Dichter in völlig
romantischer Zeit so rasch zu grossem Ruhme gelangte?
Durch den seiner Stirn eingeprägten soko lU dolore lautet
die Antwort, durch seineu Weltschmerz und seinen Pessimis-
mus, der ihn neben „Werther, Obermann und Rene", neben
i,Byron, Lenavi, De Vigny, Musset" und schliesslich neben
Schopenhauer stellte, der ihn nicht nur als einen Dichter,
sondern auch, und fast in höherem Grade, als einen Denker
der Verneinung erscheinen Hess. Hier erfolgt nun die erste
und eingreifendste chirurgische Operation. Man ist kein
Philosoph, sagt Croce, weil man optimistische und pessi-

mistischfe Werturteile über die Welt ausspricht, sondern
höchstens, trotzdem man solche subjektiven und gefühls-
mässigen Aeusserungeu tut. .Denn : la srliiäta e seria filo-

sofin iioii piaiige e noii ride, iiki, attendc a indaparc Ic forwr
deW essen; V operare dello spirito. Auf diesem wirklichen
und eigentlichen Gebiete der Philosophie aber wird Leopardi
jede Bedeutung abgestritten, sogar in dem umgrenzten

Bezirk des Aesthetischen, um das er sich viel bemüht hat.

(Man kann auch seine Kunstübung — und dies hängt mit
Croces Grundanschauung des Dichterischen zusammen —
bei aller ihr innewohnenden Schönheit keineswegs als ein

Muster italienischer Wortkunst schlechthin ansehen, weil
jeder sein eigenes Vorbild aus sich selber und für sich

allein schaffen, das heisst, der ihm allein angehoi-igen Idee
das ihr allein zukommende Kleid weben muss: deee creare

di se stessü a se stcsso i! proprio vinlello.) So wenig, urteilt

Croce im Gegensatz zu früheren Kritikern, war Leopardi
ein Philosoph, dass vielmehr seine „Gefühlsstauung" {loi

inrjorgo siidimeut(de) das Fühlen immer wieder in die Sphäre
des Denkens überströmen liess. Er war auch, und dies ist

eine zweite Operation und zweite Bekämpfung landläufiger
Meinungen, kein eigentlicher Politiker, Patriot und Mit-
kämpfer für ein freies \ind einiges Italien. Er hätte seiner

Anlage nach beides werden können, ein Mann des un-
beirrten Denkens und Handelns, ein Philosoph und ein

Held der Risorgimento, hätte ihn nicht Krankheit von
Anfang an körperlich und geistig gefesselt , vom allge-

meinen, natürlichen Leben ausgeschlossen, auf das eigene
Ich qualvoll zurückgeworfen, hätte ihn nicht die Grausam-
keit der Katur zu einem „erdrosselten Leben", einer fita

stroizota" verdammt. Er verlangte nach Ruhm, nach Liebe,
er gab sich mit Beglückung philologischen Studien hin; er

musste der Liebe wie den wissenschaftlichen Studien ent-

sagen, er musste in seinem physischen Leiden alle Kraft
darauf wenden, überhaupt nur „zu atmen und zu leben".

Und gab ihm das Leiden einmal Raum sich zu besinnen,

so konnte er auch nur mit Verzweiflung eben über dieses

„Atmen und Leben" nachdenken. Den grossen Gebieten
der Geschichte, der Politik, des Erkennens, den sonnigen
Bezu'ken der Liebe, der Familie stand er fem, konnte nur
mit der Bitterkeit eines Ausgeschlossenen zu ihnen hin-

übersehen, nur verzerrte Urteile über sie fällen, musste
jeden Gesunden und Zufriedenen für einen in Selbst-

täuschung Befangenen halten, jede gesunde und bejahende
Lebensauffassung für unsinnig erklären. So gab er not-

wendig [statt reinen Dehkens trostlose Verengungen und
^'erzerrungen, und mehr als einmal pseudophilosophische
Bitterkeiten statt reiner Dichtung.

Bis hierher folge ich Croce gern, da er zwar hart,

aber ohne Grausamkeit verfährt, da er bei Leopardi ge-
wissermassen das traurig kriechende Gezweig seiner Philo-

sophie, Didaxis und Satire fortschneidet, um den wunder-
baren Wuchs der eigentlichen Leopardischen Lyrik, che c

V uvica cosa die qui iniporti dem Hlick des bisher abge-
lenkten Betrachters ganz freizulegen. Aber nun erfolgt

aus theoretischer Ueberkonsequenz, die mir in Inkonsequenz
umzuschlagen scheint, jener Schnitt ins gesunde Gewebe,
den ich bei Croce schon des öfteren und eigentlich immer
beobachtet habe'. Auch in den lyrischen Gesängen Leo-
pardis nimmt er Anstoss an unlyrischen Stellen, so wie er

aus der Göttlichen Komödie, so wie er aus Goethes „Faust"
unlyrische Stellen ausgeschieden hat. Das ist allzu kon-
sequente Treue der Lehre gegenüber, die Croce in der
Leopardi-Studie so formidiert: che lyi'poesia potrli essere tiitto

dö che si vt'ole, via non mai ijelidn e acosmica : das ist In-

konsequenz gegenüber der anderen ebenfalls hier ausge-
sprochenen Vorschrift für den Dichter: deve creare di si-

stesso a se siesso il proprio mudello. Der Zustand inneren
Frösteins und Erfrierens, der Zustand des Versinkens ins

Akosmische, ins Nichts ist denkbar, unl wenn er reines,

starkes, allein herrschendes, gelieimnisvolles Gefühl wird,
warum soll er sich nicht in Lyrik umsetzen lassen, warum
soll der Dichter seine Ordre „vom Herzen nicht empfangen",
oder eben, wie es Croce selbei; ausdrückt, „sich selber Vor-
bild sein"? Offenbar nur deshalb nicht, weil Croce un-
beugsam rationalistisch, klassisch, diesseitig gerichtet ist,

weil er alle romantische Transcendenz genau so aus dem
„kosmischen" Umkreis der Dichtung verbannt, wie den
mittelalterlich ilogmatischen altro »londo Dantes.

Hier ist nun Vossler zu wesentlich gerechteren und
reichereu Ergebnissen gelangt, weil ihm ein tieferes Ver-

' Vgl. meine Studien: „Der fremde Dante" (Becker-

festschrift, Winter, Heidelberg 1922) und „ß. Croces Re-
naissance-Porträts" GRM, 1923, XP j. Doch erscheint, wie
ich in diesen Studien ausführte, in Croces grösseren Büchern
gemildert, was in der gedrängten Leopardi-Skizze allzu

i

schroff heraustritt.
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ständnis für das Romantische und Religiöse gegeben ist.

Ich habe ihm gleich eingangs die stärkere romantisclie Ver-

anlagung Croce gegeni^ber zugesprochen. Das darf aber

keineswegs so aufgefasst werden, als sei er in seiner wissen-

schaftlichen Betätigung flir irgendwelches Sichverschwärmen
zu haben. Gerade in der letzten Zeit hat er sich mehrfach
zu starkem Rationalismus und zu klassischer Aesthetik

bekannt. In einer soeben (Januar 192:5) bei Hueber in

^[ünchen erschienenen, ebenso sprühenden wie tapferen

Rede über .,Die Universität als Bildungsstätte"
warnt er die Studenten vor aller Gefühlsüberflutung des

Wissenschaftlichen. „Wer erbaut sein will, soll in die

Kirche gehen. Bei uns wird mit dem Kopfe gearbeitet,

nicht gesungen und nicht gebetet." (S. 14.) Und in dem an

Croce geriohteteu Vorwort seines „Leopardi" bekennt er

sich im Einklang mit Croce zu der Anschauung, dassDich-
tung „nur in der Harmonie des Geistes und im seelischen

Frieden ihre Vollendung" finden, dass sie nicht aus einem
Zwiespalt zwischen Kopf und Herz, „Philosophie und
Illusion" fliessen könne. Weil man das bei Leopardi
bisher angenommen habe, so sei es eben Vosslers Aufgabe
gewesen, „die romantischen Reste, die sich seit De Sanotis

noch heute in der Leopardi -Kritik umhertreiben, auf-

zulösen", womit er denn zu einem ähnlichen Ergebnis ge-

langt sei wie Croce. Dennoch: der Kern- und Keimgedanke
des Buches ist in einer Vergleichung zwischen Leopardi

und Hölderlin ausgedrückt, die das erste Kapitel bildet,

und die schon 1920 in einer etwas breiteren italienischen

Fassung veröffentlicht wurde. {„Hoehltrlin e Leopardi",

Rirista di Cidtiini, Born.) Wohl kommt hier der Gegensatz
der deutschen und der romanischen, auch der romantischen
und der klassischen Natur zum Ausdruck, aber stärker und
entscheidender doch die Verwandtschaft der beiden Dichter

im Religiösen. Und was diese Einleitung vorwegnehmend
andeutet, erfährt dann im Mittelpunkt der Monographie.
in dem tiefsinnigen Abschnitt ..Leopardi und die Religion"

seine volle Entfaltung. Diese Dinge— und es sind, wie gesagt,

die wesentlichsten des ganzen Buches, und man wird sehen,

wie alle schönen Einzelergebnisse aus gerade ihnen fliessen—

,

sie hätte ein von Romantik Unberührter nicht finden können.

Es sei aber erst der Teil des Weges betrachtet, den
Vossler im wesentlichen mit Croce gemeinsam geht. Auch
er skizziert die vifn stros.ratn des unglücklichen Menschen
Leopardi. Er hält sich dabei ohne alles mitleidige Ver-
tuschen eng an die Wahrheit. Er schildert nicht etwa nur
den kranken, rührend hilflosen Weltfremdling, sondern
auch den gelegentlich allzu Besonnenen, peinlich Biegsamen,
Schmeichlerischen, den Verbogenen, der nur innerhalb einer

allzu bedrückten und entstellten Gesellschaft, nur innerhalb

der „allzu menschlich italienischen Verfilzung von Liebe,

Treue und Falschheit ... als der reinlicliste" erscheint.

„Man muss (meint er, S. 29) einmal auch von diesem
weniger erbaulichen Gesichtspunkt aus seine Lebensführung
betrachten." Aber um so stäi-ker lässt Vossler die Rein-

heit und stolze Grö.sse des eigentlichen Leopardischen
Wesens hervortreten, wie es in den Augenblicken des

Ernstes, der Selbstbesinnung, man möchte sagen : des wirk-

lichen Lebens, offenbar wird. Und aus der Eigenart dieses

wirklichen Lebens, aus Leopardis seelischer Beschaffenheit,

und nicht aus seinem Buckel und seinen organischen Leiden,

will Vossler den Pessimismus Leopardis hergeleitet sehen.

Wenn er nun zwischen diese erste Porträtierung und
die zweite tieferdrin gen de, die er „Leopardisohe Gemüts-
zustände und das Tagebuch" betitelt, unter der Ueber-
schrift „Leopardis Bildungsgang" die Gesamtheit seiner

gelehrten Arbeiten stellt, so ergibt sich schon aus
solcher Anordnung und Betitelung, dass auch Vossler

keineswegs gewillt ist, den Philologen Leopardi im ge-

ringsten gleichwertig neben den Dichter zu stellen. (Man
darf wohl sagen: den Philologen, denn auch Leopardis
Geschichte der Astronomie ist von einem Philologen und
nicht von einem Naturwissenschaftler geschrieben.) Aber
schon dieser Fülle von Arbeiten gegenüber, die einen so

grossen Raum in Leopardis Leben und Werken einnehmen,
steht Vossler doch auf einem anderen Standpunkt als Croce.

La ri)mmia finale ada filoloyiii, scfiiiata dolhi coif<i(iiin dei

siioi quaderni di sttidi giovaitili al Dt Sinner (schreibt Croce),

non ebbe motivo inteUettuale , ma fu . . . semplivemente una
necessitü impostarili darjH occhi che non (ßi preMavano il lorn

ufficio. „Im Spätjahr 1830 (konstatiert Vossler S. 77) war
er froh, seine sämtlichen Papiere dem Freunde Ludwig

de Sinner zur weiteren Bearbeitung und Veröffentlichung

zu überlassen." Gewiss auch deshalb, weil er so kranke
Augen hatte. Aber „— und dies war vielleicht der Haupt-
grund, dessen er sich nur dunkel bewusst wurde — zu

seiner geistigen Entwicklung hatte er sie fortan nicht mehr
nötig. Man gibt nicht in fremde Hände, was einen selbst

noch fördern kann. Mit dreissig Jahren etwa ist Leopardis
dichterische Meister-sebaft erreicht; die philologische Schule

kann ihn nicht weiterbilden"; Wo Croce Krankheit sieht,

sieht Vossler Bestimmung; wo Croce bewusst die reinliche

Verknüpfung diesseitiger Fäden als seine einzige Aufgabe
betrachtet, gibt Vossler einem Jenseitigen entscheidenden
Raum. Aber er tut es nicht zum Schwärmen, sondern zum
Denken. Die Analyse, die er an Leopardis philologischen

Arbeiten vornimmt, nicht um ihre unmittelbaren wissen-

schaftlichen, sondern um ihre späteren dichterischen Wir-
kungen festzustellen, w-ird auf solche Weise doppelt er-

gebnisreich. „. . . Was ist der gute Philologe anderes als

ein Sehnsüchtiger, der dem erstorbenen oder entschwundenen
Geistesleben in vergilbten Handschriften und durch tausend
Kleinigkeiten der sprachlichen Formen hindurch nach-

spürt?", fragt Vossler (S. 8t), und Vossler freilich hat das

ReiiJjt, solche verfängliche Frage zu stellen. Er zeigt die

besondere Sehnsucht des Philologen Leopardi, die sich

nicht auf „die starken und strotzenden Lebenserscheinungen"
richtet, sondern mehr „dem Entlegenen und Verschollenen",'

mehr dem „Nachglanz einer entschwundenen vSchönheit"

zuwendet (S. 80); er zeigt, wie sich Leopardis klassisches

und humanistisches Wesen in der Philologenarbeit festigt,

wie es durch das Wirkliche dieser Arbeit vor einer nur
schwärmerischen und verschwommen machenden Verehrung
der Antike bewahrt bleibt, wie seine ästhetische Anschauung
von hier ausgeht, und von hier sein nie zu Ende geführter

ästhetischer Seelenkampf, als sich die verhasste romantische

Zerrissenheit seiner bemächtigte und er doch nicht lassen

mochte von der antiken Naivität als dem einzig wahren
poetischen Zustand: er zeigt endlich, wie alles Philo-

sophieren Leopardis seiner Philologie vei'kettet ist.

Hier stellt sich nun vor die Frage nach dem Werte
des Leopardischen Philosophierens die umfassendere, ob

Leopardi überhaupt ein Philosoph gewesen sei. Vossler

beantwortet sie im selben Atemzuge voller Klarheit und
Berechtigung mit Ja und Nein. Wenn Philosophieren ina

Erkennen des eigenen Selbst besteht, so war Leopardi

durch und durch Philosoph. Besteht es aber darin, unter

Zurückdrängung der eigenen Sehnsucht zur objektiven Er-

kenntnis der Weltzusaramenhänge zu gelangen, so war
Leopardi das Gegenteil eines Denkers, „denn vor lauter

Selbsterkenntnis hat er die Welt nicht mehr verstanden"

(S. 69). Was als gedrängte Feststellung den Eingang des

Abschnittes „Leopardi als Denker" macht, ist in seinem

Werden in den „Leopardischen Gemütszuständen" verfolgt

worden. Dort arbeitete Vossler heraus, wie der Dichter

einerseits mit unerbittlicher Wahrhaftigkeit die Regungen
der eigenen Seele belauert, wie er geradezu „die sogenannte

experimentelle Denkpsychologie gelegentlich an sich selbst

betätigt, von der man neuerdings [zu Vosslers ni^e ver-

hehltem Missvergnügen] so viel Aufhebens macht (S. 119),

und wie er andrerseits alles Weltgeschehen und alle Ge-

schichte nur als eine „Spiegelung" seiner Gefühle betrachtet

und durchaus „sentimentalisiert". So erscheint also der

Denker Leopardi von vornherein als ein halber, 'verzerrter,

unphilosophischer Philosoph.

Die Schuld hieran legt Vossler zu einem Teil der Er-

ziehung bei, die Leopardi auf diesem Gebiet genossen hat

:

er ist mit deutscher idealistischer Philosophie nicht in Be-

rührung gekommen und zeitlebens ein Kind der fran-

zösischen Aufklärung geblieben. Hier ist nun ein Pvmkt,

der mich sehr betroffen gemacht hat, und den ich gerade

als Vosslers dankbarster Schüler und getreuester Be-

wunderer, und gerade weil ich an meinem Teil kaum eine

Kolleg- oder Seminarstunde vorübergehen lasse, ohne die

dem Schulamt Zustrebenden auf Vossler als mein grösstes

Vorbild des „guten Philologen" hinzuweisen — den ich

gerade deshalb als eine Entstellung des sonst so harmo-

nischen Werkes herauszuheben mich verpflichtet fühle.

Dass die deutsche idealistische Philosophie mächtig über

die französische Aufklärung hinausgebaut hat, dass für den

! später Kommenden ein wahrhaftes Philosophieren ohne

j

Auseinandersetzung mit ihr eben kein wahrhaftes Philo-

sophieren mehr sein konnte, versteht sich. Aber Vossler
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lässt in einzelnen schroffen ürteUen und schneidend witzigen
Bemerkungen etwa gegen die ..Spiessbürgerliohkeit" Voltaire-
scher Aufklärung oder gegen das ,,eitle literarische Weib"
Frau von Stael oder gegen „die französischen Wasch-
köchen" im allgemeinen die gleiclie Animosität durch-
klingen, die zum erstenmal in seiner Eede auf dem Nürn-
berger Philologentag spürbar wurde. („Vom Bildung.swert
der romanischen Sprachen", abgedruckt N. Spr. 1922.)

„...Wenn wir nein sagen zu dem Ansinnen: l'arles-vous

fratiraia ? (heisst es dort), so ist es ein Gewinn für die
Tasche unseres gequälten Vaterlandes." Man verstehe mich
recht. Dass die grenzenlose Schmacli und Bedrückung,
die Frankreich uns täglich schlimmer antut, auch den
aachlichsten Wissenschaftler schliesslich aus seiner Sach-
lichkeit herauspeitschen kann, ist mehr als begreiflich.
Und Vosslers gelegentliche Aufwallungen werden von ihm
selber immer wieder richtiggestellt. In der angeführten
Rede hat er sich nur für einen Boykott des Französischen
als der internationalen Umgangssprache ausgesprochen,
dagegen ausdrücklich „den menschlichen Bildungswert der
französischen Kulturwelt nicht im geringsten verkleinern"
wollen. Und in seinem neuesten Buch erklärt er aus-
drücklich, dass für Leopardi, der sich nur mit der fran-
zösischen Aufklärung beschäftigt und „die französische
Literatur wesentlich als moderne Prosa gesehen, sie darum
herzlich gehasst, mit seinem Verstände aber bewundert
hat", dass für ihn „die grosse Dichtung der Franzosen des
17. Jahrhunderts völlig verschwindet" (S. 193). Aber wenn
im Gefüge eines Buches oder einer Bede affektbetonte
Urteile neben modifizierenden rein sachlichen stehen, so
wirken im Leser oder Hörer die affektbetonten allzu leicht
ohne die Modifikation nach. Und wenn ich in einer
ministeriellen Besprechung über einen neuen Schultyp
von anglistisclier Seite den triumphierenden Einwurf hören
muss: „Ihr eigener Lehrer Vossler hat in Nürnberg gesagt,
wir brauchten das Französische nicht mehrl", und wenn
ich am Schluss von Helmvit Hatzfelds bleiner „Geschichte
der französischen Aufklärung" (bei Eösl & Co., München
1922) das trotz aller gegenwärtigen Beliebtheit dennoch
erstaunliche Urteil lesen muss , diese Aufklärung habe
„keinen Mann hervorgebracht, vor dessen menschlicher
Grösse sich die Nachwelt beugen" müsste, und „wenn ihre
materialistischen und egoistischen Nachwirkungen zu über-
winden gewesen wären, stünde es wohl heute besser um
diese AVeit" bei sololien Symptomen (denn nur als
symptomatische Beispiele wurden diese Dinge angeführt)
fühle ich mich eben verpflichtet zu warnen. Durch die
französische Drosselung ist das gesamte deutsche Leben
zu einer leidvollen rita strozsatti geworden ; aber ein höchstes
deutsches Gut, die wissenschaftliche Objektivität, soll auch
nicht einmal dem Würger gegenüber an Keinheit ver-
lieren . . .

Wenn übrigens Vossler die Frau von Stael beschuldigt,
Leopardi „zu dem, was eigentlicli Philosophie ist, für
immer verdorben" zu haben (S. 171), so ist dieser Vorwurf
selbst als Teilvorwurf schon an einer viel früheren Stelle
des Buches widerlegt; denn sclion in der Vergleichung
Leopardis und Hoelderlins heisst es, dass sich der italienische
Dichter der deutschen Philosophie „teUs aus kleinstädtischer
Rückständigkeit" (was fraglos nicht für sein ganzes Leben
Geltung haben kann), „teils aus triebhafter Abneigung"
(was das eigentlich Entscheidende ist) „zeitlebens fern-
gehalten" habe (S. 12). Es liegt so und wird von Vossler
sehr tief begründet, dass Leopardi von der deutschen
Philosophie nie und nimmer die Mittel hätte erhalten
können zu dem Beweis, den er sich immer wieder in qual-
vollem Denken zur Selbstbehauptung seines Wesens führen
musste, zu dem Beweis von der vollkommenen Nichtigkeit
alles Seins. Die Welt beengt und quält ihn. Ehe nicht
sein „auflösendes Denkverfahren" ihm „Stück für Stück
ihre völlige Nichtigkeit vorgerechnet" hat, kann er nicht
zum Frieden gelangen. Sein „Nihilismus" ist ..eher eine
Notwehr als eine Philosophie", und den Trugbeweis des
Nichts kann er denkend nur mit Hilfe der Aufklärung er-

zwingen, Schopenhauer hätte ihm hierbei nicht behilflich
sein können, da dieser nur durch .intuitive Metaphysik",
nur in „seherhafter Selbstgefälligkeit" und abtrünnig von
seinen erst benutzten Vorgängern Kant, Fichte, Schelling,
Hegel, nur in einem „traumartigen Focnia (Iclla regione"
zum gleichen Nichts gelangt sei.

Leopardi, und darauf kommt Vossler alles au, hat

einen instinktiven Glauben an das Nichts. Das Nichts ist

seine Religion, seine buchstäbliche Gottheit, sein Frieden-
speader und Erlöser. Kommen ihm Zweifel an dieser Gott-
heit, so muss er die Zweifel beseitigen. Er tut es in immer
erneuten Fehlschlüssen und bedient sich hierzu der Auf-
klärungsphilosophie, die man deshalb aber nicht oder doch
mindestens nicht allein und nicht in erster Linie für solche
Fehlschlüsse verantwortlich machen kann. Es dürfte eine
Unmöglichkeit sein, aus Voltaire und Montesquieu etwa
absoluten Nihüismus und Athei.smus herauszulesen. Leopardi
philosophiert eben gar nicht im vollen Sinn des Phüo-
sophierens, sondern er erzwingt sich den ihm einzig mög-
lichen .Seelenfrieden. Innerhalb seines Pseudophilosopbierens
ist überall Widerspruch. Alles ist ihm nichts, ist ihm illu-

sorischer Wert — imd doch hängt er mit Leidenschaft an
den als flüchtig erkannten Lebenswerten des Ruhmes und
der Liebe. Als nichtig und illusorisch wie alles andere
erkennt er die Kunst, in seinen ästhetischen Betrachtungen
ist ständiger Zwiespalt, ständiges Schwanken — und doch
gibt er sich ganz an die Dichtung hin , empfindet im
Dichten Beglückung, Ivraft, eigentliches Leben. AVas er
philosophieren nennt, ist das Ausscheiden seelischer Krank-
heitsstoffe. Danach und dadurch — k ccrur trempe sqjt fois

(Jans le ne'ant difin — glückt es ihm jedesmal, die Zustände
des so gestärkten Herzens im Gedicht festzuhalten. Ab-
sichtlich zitiere ich hier Leconte de Lisle, denn ihm scheint
mir Leopardi näher zu stehen als dem oft und auch von
Vossler in Verbindung mit ihm genannten De Vigny. Den
Romantiker macht das Grenzenlose seiner Sehnsucht aus,
zugleich aber auch die Erhöliung, das Glück, das er in
dieser dem Unendlichen zustrebenden Sehnsucht empfindet.
Leconte de Lisle wie Leopardi sind dogmatische Naturen,
sie finden Grenze, Ziel und Frieden im Nichts. Wenn in
Leopardi schweifende Sehnsucht ist, so richtet sie sich so-

zusagen nicht vorwärts auf die Gottheit, sondern rückwärts
auf die naive Ungebrochenheit des antiken Seelenlebens.
Dies allein, das naive im Gegensatz zum sentimentalischen,
das fühlende im Gegensatz zum denkenden, das intuierende
im Gegensatz zum analysierenden, erscheint ihm als schön
und dichterisch, als ein würdiger Gegenstand der Kunst.

Hieraus zieht der Schriftsteller und Künstler Leopardi
zwei A^orteile. Einmal ist er sich vollkommen und geradezu
fanatisch klar über den Unterschied der prosaischen und
der poetischen Sprache. Prosa ist ihm das Gefäss des
Denkens, Prosa ist der Ausdruck des „AVahren", sie kann
sich gar nicht eng genug itelh/ stato fieometrko halten. Und
dieser geometrische Zustand ist ein Verfallszustand der
Sprache, die ursprünglich als das Gewand des naiven
Menschen selber naiv, bildlich, dichterisch war. So legt
denn Leopardi, was er als Krankheitsstoffe seiner Natur
ausscheidet, in einer nach Menschenmöglichkeit klaren und
reinen Prosa nieder, und wenn man den Philosophen in

ihn verurteilt, muss man doch den Prosastilisten bewundem.
Geschult ist er dabei in Hass und Liebe an den Franzosen
des 18. Jahrhunderts, die es im siafn (leometrito besonders
weit gebracht haben. .Sie sind ihm ein mit Zähneknirschen
bewundertes Vorbild; verallgemeinernd nennt er — zu
Unrecht, wenn man die gesamte französische Sprach-
kultur überblickt I — das Französische die unpoetische
Sprache schlechtweg. A''ossler hat seine prinzipiellen

Ausführungen Ober die Sprache als Ausdruck allgemein
logischen Denkens und persönlichen Schauens und Fühlens
bereits 1920 in der Studie SiHeitti cliiusi e Sistemi aperti

{Rivista (Ji (htllura 19äO) gemacht und dort schon betont:
Fra tiitti yli aidoii . . che conoscn »li jMr che pik i)itimanent€

penctrati) ili qufste differeii^e sia . . il Leopaiili. Der zweite
Vorteil aber, den Leopardi aus seiner fanatischen Grund-
oinsicht zieht — imd es ist ein grösserer A^orteil, weil er

seinem gesunden und eigentlichen, seinem dichterischen
AVesen zugute kommt — , besteht eben darin, dass er alles

Prosaische seiner Dichtung fernhält, imd dass er immer
bemüht ist, Raum für reine Dichtung zu gewinnen. Sein
Leben lang hat er, sagt A^ossler in dem Abschnitt über
Leopardis Kunstlehre, „immer der Prosa so viel Boden ab-
gerungen wie möglich , Stoffgebiete und Stilformen der
Prosa, philosophische AVahrheiteu und Methoden herüber-
gezogen, erobert und eingegliedert in die Schlachtlinie
seiner Göttin Poesie" (S. 192).

Und hier erweist sich nun \'osslers Auffassung von
der Leopardischen Religion des Nichts in ilirem Wert. In
dem AA'idmungsbrief an Croce hat er es, wie gesagt, als
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„undenkbar" abgelehnt, dass Dichtung aus einer Zerrissen-
heit, einem Widerstreit zwischen Kopf und Herz hervorgehen
könne. Er betont doi-t : ,.Darin sind wir uns, glaube ich,

seit vielen Jahren einig." Croce gelangt von solcher Grund-
anschauung aus dazu, die einzelnen Ge.sänge Leopardis zu
zerstückeln und die philosophischen, die prosaischen Elemente
aus ihnen herauszulösen. Vossler, der die Gottheit Leopardis
erfasst hat, erkennt die Umschmelzung der prosaischen
Elemente in getuhlsmässige, gottesdienstliche, poetische, er
erkennt und deutet die spezilisch Leopardische Ganzheit
und Einheitlichkeit der Gedichte. So ist er kritisch um-
fassender, gerechter, verständnisvoller und an positiven
Ergebnissen reicher als' Croce, ohne deshalb im geringsten
verschwommener und weichlicher oder inkonsecjuenter zu
sein, ohne avif einem anderen ästhetischen Prinzip zu fussen.

Dies sei an nur einem Beispiel erläutert. In 11 Sahcdo
del ViUaijyio schildei-t Leopardi an einzelnen Dorfgestalten
die Vorfreude des kommenden Sonntags, betont wehmütig,
dass die reinere und eigentliche Freude nur in dieser Vor-
freude bestehe — Diman tristezza e noia rcdienin V orc —
und schliesst mit dieser Anrede an ein Kind:

Garzoncello scherzoso,
Cotesta eta fiorita

'E corne un giorno d' allegrezza pieno,
Giorno chiaro, sereno.

Che precorre alla festa di tua vita.

Godi, fauciuUo mio; stato soave,
Stagion lieta e cotesta.

Altro dirti non vo'; ma la tua festa
Oh' anco tardi a venir non ti sia grave.

Für Croce bedeutet diese Sohlussstrophe eine Ent-
gleisung ins Ünlyrische: Nel <S(ibatu <hi villajigio' ht

scena poetica che acrehbe dofiito swiptrin cot snoi stesai tocchi

il pensiern delV aspeUazione dclla (jioin, unica e vera gioia,

della gioia di faniuaia, e commetitata da una critica riflessionc

e appesaniita da xin aUegorizzamentu che prende forma di rc-

torica esortazione al "garzoiicello scherzoso». Zu eben diesem
Schluss bemerkt Vossler (S. 279/80), hier sei „eine Weisheit,
die nicht gepredigt, sondern nur angedeutet wird in des
Dichters Wunsch an den ungeduldigen Knaben, der er
selber einst gewesen sein mag . . . Auch die Erkenntnis ist

hier nur erst als Vorgefühl, als Sorge und Dämmerung ge-

geben, eine milde, bekümmerte Warnung, keine Störerin
der Freude, sondern von dem guten fi-eundlicheu Wunsch
getragen, ein Glück, das von Natur so kurz ist, zu ver-

längern. In diesem Schwesterblick der trüben Erfahrung
dämpft und beruhigt sich das Bild des ungeduldigen
Völkchens und gewinnt das ganze Gedicht seine elegische
Harmonie. Es ist Eintag-sfreude, gespiegelt im ewigen
Schmerz, und Süssigkeit des Augenblicks, gekostet in der
Bitternis der Vergänglichkeit ... So wird ein vorüber-
gehender heller Gefühlszustand zu einem tieferen und
dumpferen hinabgeführt, der in Leopardis Lebensgefühl
ruht." Wo also Croce ein Abreissen des lyri.schen Ge-
spinnstes und einen rhetorischen Anhang sieht, eben dort
findet Vossler die Gipfelung und eigentliche Erfüllung des
Gedichtes, das nun harmonisch vollendet vor dem Be-
trachter steht. Was Croce als störendes ßeflexionselement
auffasst, ist für Vossler ein Gefühltes, das er aus Leopardis
Religion herleitet, aus jener Anbetung des iiecud divin, die

alle Freuden und Leiden des Lebens als rasch zerflatternd
zugleich erhöht und in Frieden einbettet.

All die anderen kürzeren Kapitel des Buches, die Be-
trachtungen über den Menschen Leop.iYdi, den Philologen,
den Aesthetiker, den Philosophen, den Gläubigen, den
Satiriker — alle sind sie nur dazu da, den eigentlichen
Dichter, den Lyriker ganz deutlich und losgelöst von allem
Unwesentlichen hervortreten zu la.ssen. Der grösste Kaum
und die grösste Bemühung, die liebevollste Einzelbemühung
ist auf diesen Buchteil „Der Dichter" verwendet. Idyll,

Elegie und Ekloge, elegisches Idyll der Meisterjahre, Helden-
dichtung und lyrische Meditation nennt Vossler die einzelnen
Entwicklungsstufen der Leopardischen Lj'rik. Das Eigen-
tümliche des Idylls wird darin gefunden, dass „dem Dichter
aus Landschaften, Situationen, Scenen die Stimmung zu-
fliesst", das Eigentümliche der Elegie: in dem Dominieren
des Gemütszustandes (S. '^:il). Die Vertiefung der „Selbst-
besinnung", wohlgemerkt aber: nicht nach der prosaisch
gedanklichen, sondern nach der Gefühlsseite hin, führt zur
IjTischen Gipfelleistung. Wo die poetisch zu bewältigende

Gedankenschwere eine allzu lastende wird unter dem Druck
„der heroischen Inspiration", wie sie aus den Motiven des
Kiihmes und Vaterlandes, der Liebe und des Todes fliesst,

da greift Leopardi schliesslich zur Form der Meditation.
Sein tiefstes und umfassendstes Kunstwerk, sein „poetisches
Testament" sieht Vossler in der Ginestra. Hier freilich,

und das zeigt denn doch wieder die Einigkeit, die im
ästhetischen Prinzip zwischen Vossler und Croce herrscht,
hier spricht auch Vussler mir von einem bewunderungs-
würdigen Verschmelzungsversuch und nicht etwa von einer
wirklichen Verschmelzung zwischen den reinen Dichtungs-
formen Idyll, Elegie, Hymnus und Meditation einer- und
der halbdichterischen oder undichterischen Form der Satire
anderei'seits. Wo der Dichter sein ganzes Wesen zur Dar-
stellung bringen wollte, musste er aber auch das in Not-
wehr mit der ihm feindlichen Welt ringende, das noch
nicht zum Frieden gelangte, noch uneinheitliche zeigen.
So bedeutet für Vosslers ideelle Betrachtung des Leopardi-
schen Lebenswerkes die GhieKtrn nicht nur die Höhe der
lyrischen Kunstleistung, sondern zugleich auch den Ueber-
gang in die flacheren Gefilde des Satirisch-Prosaischen.

Wie Vossler Gedichte erklärt, das hat er in grösserer
Ausdehnung zum erstenmal in seinem La Fontaine gezeigt.
Er zergliedert, aber seine Analyse führt immer zur stärkeren
Belebung, sie ist keine Zerstückelung, sondern die Durch-
leuchtung eines organischen Wesens. Er geht dem Ge-
danken nach, aber er weiss, dass ein Gedicht nicht einen
Gedanken, sondern ein Gefühl zu übermitteln hat, und
spürt es avit. Er wägt die Rhythmen, den Satzbau, die
Wortwahl, er vergisst kein kleinstes Einzelnes: aber er
sucht und findet, wie all dies Einzelne vom Dichter, viel-

leicht bewusst, vielleicht instinktiv, in den Dienst des einen
Wesentlichen, des lyrischen Ausdrucks gestellt ist. Er
beobachtet und zerlegt rein wissenschaftlich, aber er dichtet
in Begriffen nach. An den Gesängen Leopardis fand Vossler
für diese vielleicht grösste seiner /"'ähigkeiten einen ungleich
bedeutenderen Stolf als an den Fabeln des ewigen Kindes
La Fontaine. So hat sich seine nachdichtende Analyse
ferade hier wunderbar entfalten können. Die Erläuterung
er canti muss aus dem Gefüge des Leopardi-Buches als

besonders wertvoll und eigenartig herausgehoben werden,
sie muss die Anerkennung auch solcher Fachgenossen finden,
die dem Sprachforscher und (wie sie klagen) allzu künstle-
rischen Denker gram sind. Hier ist Philologie, die an
„exakter", an „positiver", an „sachlicher" Einzelarbeit nichts
zu wünschen übriglässt. Und doch offenbart sich hier
wieder aufs reinste, was an V^osslers Schaffen so beglückend
wirkt: idealistische Neuphilologie.

Dresden. V. Klemperer.

Historia de la Literatura Espaiiola por Juan H urtado
yj. de laSernay Angel Gonzalez Palencia.
Madrid Wi\. 1. Bd. 4-iO S.

Mit vorliegendem Band ist ein Werk im Erscheinen

begi-iffen — man hofft in wenigen Wochen das Ganze
zum Abschluss zu bringen — , das in allen Kreisen den
regsten Anteil erwarten darf. Dieses Interesse sichert

ihm nicht nur der Stoff, den es behandelt, die überaus

reiche und eigentümliche spanische Dichtung, sondern

auch der Umstand, dass diese in ihrer Gesamtentwick-
lung hier zum ersten Male von Spaniern dargestellt

I

wird, nachdem das Ausland (Ticknor, Fitzmaurice Kelly)

\
hierin vorangegangen waren.

Das Werk erstrebt vor allem eine klare gründ-

liche Sachkenntnis und erreicht dieses Ziel mit einer

strengen Wissenschaftlichkeit der Darstellung, die der

spanischen Forschung unserer Tage alle Ehre macht.

Jedes Urteil , das abgegeben wird , ist prägnant und
sicher, jedes Werk ist gelesen und geprüft, wodurch
manche Irrtümer früherer Zeit vermieden und zu all-

! gemein gehaltene , farblose Charakterisierungen un-

j

möglich werden. Es mag auffallen, in welcher Aus-

I

führlichkeit die einzelnen Biographien gehalten sind

;
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aber der Leser, und vor allem der fremde Leser, wird

bald den Eindruck haben, dass dadurch eine starke

Lokalfai'be dem Buch verliehen wird, die das Einleben

in die sehr persönliche spanische Literatur erleichtert.

Sehr wichtig, dass Zahlentabellen den Zusammenhang
mit der allgemeinen Geschichte geben, dass jedem Werk
eine kurze Uebersicht über den Einfluss folgt, den es

in der Weltliteratur ausgeübt hat , und dass biblio-

graphische Notizen am Schlüsse jedes Kapitels die

bedeutendsten spanischen und fremden Autoren an-

führen und so der Forschung gleich die Wege weisen.

Das Buch folgt einerDarstellung den einzelnen Gattungen
nach, ohne dass dadurch aber das Gesamtschaffen eines

Dichters so auseinandergerissen würde, dass man sich

nicht eine klare Vorstellung über dasselbe bilden könnte.

Der erste Band führt bis an das Ende des 16. Jahr-

hunderts , bis an die Schwelle der grössten Blütezeit

spanischer Kunst, die ihr höchste Höhe erreicht, als

Spaniens -Weltmachtstellung im Sinken ist. Der eigent-

lichen kastellanischen Literatur gehen drei Abschnitte

über lateinisch-spanische, jüdisch-spanische und arabisch-

spanische Dichtung voraus, die alle spanische Kunst
entscheidend beeinflussten. Es ist bekannt, wie reich

der Beitrag war, den Spanien der römischen Kultur

gab ; Seneca, Lukanus, Martial und andere Grössen der

spätrömischen Zeit waren Spanier; weniger bekannt
ist, welch reiche jüdische Literatur vom 10. bis zum
12. Jahrhundert ganz bodenständig in seinem Lande
aufwuchs, das 1492 die Juden gänzlich austrieb. Wie
unendlich wichtig der arabische Einfluss und damit die

orientalische Weltanschauung für Spaniens Dichtung
wurde, weiss jeder, der spanische Kunst kennt, die

ihren starken Sondercharakter der allgemeinen euro-

päischen Entwicklung gegenüber gerade durch diese

enge Verbindung mit dem Morgenland erhält, die weniger
in einer direkten Nachahmung der auf Spaniens Boden
sich kaum machtvoll entfaltenden arabischen Kunst be-

steht , als in einem Sich-durchdringen-Lassen von
morgenländischem Fühlen und Denken.

Ein einziger Mangel könnte an dem Werk auf-

fallen. In dem Bestreben, das Einzelne recht klar und
deutlich zu geben, scheint oft der Zusammenhang mit

dem Ganzen zu wenig gewahrt ; man würde noch mehr
Zusammenfassendes über die emzelnen Epochen hören
wollen und grosse leitende Gedanken spüren, die die

geistige Bindung geben. Jedenfalls aber ist hier eine

Arbeit geschaffen, aus der jede spätere solche Arbeit,

wie überhaupt jede spanische Literaturfürschung hervor-

gehen wird ; man kann nach diesem ersten Band mit

grösstem Interesse die folgenden erwarten.

Barcelona. Gertrud Richert.

La Vida del Buscon por Don Francisco de Quevedo
Villegas. New York, t^. I'. Putnam'.s Sons. 1917. IX,
207 S. 8.

Der berühmte Schelmenroman des Francisco de

Quevedo, der zusammen mit dem Lazarillo de Tormes
und dem Guzmän de Alfarache die weltbekannte Drei-

heit und den Triumph pikaresker Erzählungskunst bildet,

geht in den zahlreichen bis heute erschienenen Aus-
gaben textlich auf die sogenannte editio princeps von
Zaragoza 1626 zurück, die bekanntlich das klassische

Beispiel eines schlecht gesetzten und noch schlechter

korrigierten Druckes ist. Man hat sich die Mühe ge-

nommen, die Stellen, an denen der Wortlaut des nicht

übermässig langen Romans offenkundig falsch , dunkel
im Sinn oder gänzlich unverständlich ist, zusammen-
zustellen und hat deren etwas über 80 gezählt. Daraus
allein schon mag man die eminente Bedeutung der gegen-

wärtigen, von Foulche-Delbosc besorgten Ausgabe er-

messen, die als erste auf eine Handschrift
des Romans zurückgreifen konnte. Die
Schicksale dieser Handschrift, die zugleich ein Stückchen
Literaturgeschichte bilden, sind verzwickt genug , um
auch hier eine ausführliche Schilderung zu verdienen.

Seit den 70 er Jahren war in einem engen Kreise
spanischer Gelehrter bekannt , dass der Sevillaner

Universitätsbibliothekar D. Juan Jose Bueno im Besitz

einer vollständigen, kalligraphisch glänzend ausgeführten
und aus der Zeit Quevedos stammenden Handschrift

des Buscon war. Nach seinem Tode erwarb sie der
Literarhistoriker D. Jose Maria Asensio, der sie ge-

legentlich an den ebenso gelehrten wie einflussreichen

Minister D. Antonio Canovas del Castillo verschenkte.

Nach dem Hinscheiden des letzteren (1897) wurde
seine reiche Büchersammlung, wie das so geht, in alle

Winde zerstreut, und seit dieser Zeit ist das kostbare

Busci'in-Manuskript spurlos verschwunden. Jede Mög-
lichkeit , den korrumpierten Text eines der grössten

spanischen Literaturdenkmäler endgültig zu verbessern,

schien auf unbestimmte Zeit, vielleicht für immer, ver-

eitelt zu sein. Da rettete der treffliche Menendez
3' Pela3-o, dem es Gott in der Ewigkeit lohnen möge,
was noch zu retten war. Er bekam Wind davon, dass

Asensio die Handschrift, bevor er sie, sträflichen

Leichtsinnes voll, an Canovas wegschenkte, für kurze

Zeit an den Dichterphilologen D. Aureliano Fernandez
Guerra verliehen hatte, und dass der die Gelegenheit

genützt und sich alle jene Stellen, in denen der hand-

schriftliche Text von dem gedruckten abwich, mit

säuberlicher Genauigkeit aufgeschrieben hatte, um sie

für eine neue Ausgabe seines bereits 1852 veröffent-

lichten Buscun zu verwerten. Menendez y Pelayo
verschaffte sich diese Aufzeichnungen; jedoch fand er

ebensowenig wie vorher Fernandez Guerra die nötige

Müsse, die geplante Arbeit durchzufühi-en. Wiederum
drohten die kostbaren Varianten, die in einem Exemplar
der Ausgabe von 1852 vermerkt waren, in Vergessen-
heit zu geraten, als Foulche-Delbosc, der von der

Sache gehört hatte, sich, nicht ganz zwei Jahre vor

Menendez y Pelayos Tode, an den letzteren wandte
und auf diesem Wege einer Abschrift des wertvollen

Textes habhaft zu wei'den vermochte.

Seine Arbeit bei der Herstellung der endgültigen

Buscön-Ausgabe war eine dreifache. Fürs erste fügte

er die neuen, korrekten Stellen suo loco in den bis-

herigen Text ein ; fürs zweite stellte er im Anschluss

an Sprache und Schreibung dieser handschriftlichen

Bruchstücke eine einheitliche Orthographie — Vorflio-

graphe normale du dcbtä du six-f^eptienie siicle — für

den ganzen Buscon her; fürs dritte endlich verwertete

er zahlreiche Textverbesserungen, die er auf Grund
eines eingehenden Studiums des Romans schon früher

aufgestellt hatte. lieber die letzteren sowie über die

von mir hier nacherzählte Geschichte des Buscön-

Manuskriptes hat er gleichzeitig mit der neuen Aus-

gabe in einem Aufsatze der Baue hispanique. Bd. 41

(1917), genaue Rechenschaft abgelegt.

Darüber, dass die neue Buscön-Ausgabe sowohl
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philologisch als auch buchhändlerisch eine Glanzleistung

darstellt, brauche ich weiter kein Wort zu verlieren.

Dass sie in der ganzen für Spanien interessierten

wissenschaftlichen Welt das grösste Aufsehen erregte,

ist bei der Bedeutung Qiievedos und des Buscon ganz

natürlich. Eine Reihe hervorragender Spanier und
Ausländer, unter anderen der bekannteste Hispanist

angelsächsischer Zunge, James Fitzmaurice-Kell}', der

französische Literarhistoriker Peseux - Richard , der

spanische Lyriker Ramön Domingo Peres, der Publizist

Ventura Garcia Calderön, der Philologe Narciso Alonso

Cortes und andere, haben aus Anlass der neuen Buscön-

Ausgabe ihrer Ueberraschung und Freude 'in glänzend

geschi-iebenen Essaj-s über den Roman Ausdruck ver-

liehen *. Für uns in Deutschland aber werden sich

hoffentlich Mittel und Wege finden lassen, ausländische

Neuerscheinungen von so eminenter Bedeutung auch

ohne den kostspieligen Umweg über den internationalen

Buchhandel allgemein zugänglich zu machen. Vom
Buscön z. B. Hesse sich mit Genehmigung von Heraus-

geber und Verlag ohne Schwierigkeit in Deutschland

ein Nachdruck herstellen, sei es in einer Fachzeitschrift

eder in Buchform. Wo ist die Akademie oder gelehi-te

Gesellschaft, die hier helfend eingreift? Hätte das

Ibero-amerikauische Institut in Hamburg keine Lust dazu?

München. Ludwig Pfandl.

R. Monner Sans, Asnologi'a. Vocabulario y refranero.
Buenos Aires, Imprenta y casa editora „Coni". 19'2L

96 S. gr. 8". (= Eevista de la Universidad de Buenos
Aires, tomo XLVI, päg. 40 y sigu.)

Der Eindruck, den man aus Monner Sans' bis-

herigen Veröffentlichungen von seiner Persönlichkeit

gewinnt, ist der einer originellen, oft mit Humor und
Ironie gemischten Gelebrtennatur. Auch sein neuestes

Werk bestätigt diese Beobachtung. Monner Sans stellt

hier einmal alle ihm bekannten Wortbildungen zu-

sammen, die mit dem Begriff „Esel" irgendwie sprach-

lich verwandt sind ; es di'eht sich also hauptsächlich

um Bildungen aus asno, burro, borrico, jumento, pollino,

rebuzno, rozno : im ganzen 107 verschiedene Wort-
bilder. Im zweiten Teil werden nicht weniger als

266 Sprichwörter aufgeführt , die irgendwie vom Esel

handeln. Eine ungemein zahlreiche Literatur hat Monner
Sans dabei zugrunde gelegt und verwertet. Die Samm-
lung unseres Ualler, AUspanische Sprlchicörtcr his

zur Zeit des Ctrranies (Regensburg, 188-3, 2 Bände)
ist ihm allerdings unbekannt geblieben. Er hätte aus

ihr auch nicht viel entnehmen können, denn unter den
.5.55 von Haller gesammelten Sprichwörtern handeln
nur 13 über den Esel, die Monner Sans ohnehin aus

anderen direkten Quellen schöpfen konnte. Die Reich-
haltigkeit der Sammlung des argentinischen Gelehrten
zeigt aber am besten der Vergleich mit Haller. Schade
ist nur, dass Monner Sans nicht auch die Etymologie der

einzelnen Wörter studiert hat, hier wäre manches zu

sagen gewesen. Aber das war auch nicht die Absicht
des Verfassers. Er wollte nur Material zur spanischen

Wortbildung und eine reiche Sprichwörtersammlung
liefern. Durch die zahlreichen Belegstellen und bei-

gefügten Erklärungen wird die „Asnologia" aber zu

' Gesammelt und veröffentlioht in Hevue hispaniqite,

Bd. 43 (1918).

einem schätzenswerten Beitrag zur spanischen Kultur-
geschichte und dient damit gleichzeitig der Kenntnis
der spanischen und südamerikanischen Volksseele.

Würzburg. Ad alb e rt Hämel.

Qustavo Lemos R., Semantica o Ensayo de Lexico»
grafi'a ecuatoriana. Con un apeudice sobre nombres
nacionales compuestos de raices quichuas. Guavaquil,
Ecuador. Imprenta i papeleria sucre de Jorge j'. Mo-
lestina. 1920. 8". 222 S.

Die Bedeutung dieses Buches besteht in der Samm-
lung von mehr als 800 Vokabeln, Dialekteigentümlich-
keiten von Guayaquil und der umliegenden Küsten-
gebiete Ecuadors. Meist sind es Neubildungen, die im
Diccionario der Academia espaüola noch nicht ent-

halten sind oder Ausdrücke , die im europäischen
Spanisch für archaisch oder antiquiert gelten, wieder
andere sind aufgeführt, weil sich in Ecuador ihre Be-
deutung geändert oder verschoben hat. Auch vom
Englischen, Französischen und Italienischen entlehnte

Wörter sind aufgenommen. Gustavo Lemos beschränkt
sich aber nicht bloss auf Ecuador, sondern weist immer
auch auf den Gebrauch und die Bedeutung des einen
oder anderen Wortes in anderen süd- und mittel-

amerikanischen Dialekten hin. So ist das Buch für

die Wortforschung und die Dialektkunde von Wert und
gewinnt besonders auch dadurch , dass in einem An-
hang ein recht lehrreicher Einblick in die Indianer-

sprache Ecuadors an Hand geographischer Bezeichnungen
gewähi-t wird.

Man darf aber nicht den Schluss ziehen, als ob
die von G. Lemos angeführten, im Diccionario der

Academia Espanola nicht enthaltenen Wörter auch
wirklich nur südamerikanisch wären. Der Diccionario

enthält nicht einmal alle Wörter, die im europäischen

Spanisch ganz geläufig sind (z. B. malogrado). Und
die Et3'mologien, die der Verfasser uns vorführt, zeigen

doch manchmal, dass es drüben in Südamerika oft noch
sehr an den Grundlagen philologischer Forschung fehlt.

Aber davon abgesehen , verdient die Sammlung
eines gründlichen Kenners des spanischen Dialekts

von Ecuador unsern Dank, und ihre wissenschaftliche

Ausnützung wird manche Lücke ausfüllen können.

W ü r z b u r g. A d a 1 b e r t H äm e 1.

Alexe Procopovici, profesor universitär, membru
corespondent al Academiei Romane, Introducere in

studiul literaturii vechi. Cernauti, Institutul de arte

grafiee si editurä „Glasul Bucoviner'. 1922. 8". 127 S.

2ö Lei.
'

.

Qiorge Pascu, Dr
,
profesor la Universitatea diu Ja§ii,

Istoriea literaturii romine din secolul XVII. Jaji,

Institutul de arte grat'ice „Viata Romineascä". 1922. 8".

184 S. 28 Lei.

Die „Einführung in das Studium der alten [rumä-

nischen] Literatur" von A. Procopovici (Gzernowitz)

und G, Pas GUS „Geschichte der rum. Literatur des

XVII. Jahrh." sind zwei Bücher von sehr verschiedener

Anlage und Art. Beide suchen von eigenen Gesichts-

punkten aus und auf sehr auseinandergehenden Wegen
ihr Ziel zu erreichen und kommen ihm auch nahe, wie

ich glaube ; aber dieses Ziel ist bei beiden nicht das-

selbe. Die Darstellung von Procopovici ist mehr aufs

Ganze gerichtet : er sucht trotz vieler, oft ermüdender
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Einzelheiten die grosse Linie einzuhalten und gibt vor

allem einen Abriss der nationalen und kirchlichen Ent-

wicklung in dem Jahrtausend, das dem Erscheinen der

ältesten rum. Sprachdenkmäler vorausging , also eine

Voi-geschichte der rum. Literatur, nicht eigentlich eine

„Einführung". Oft hart am Rande gewagter Hypothesen

stehend , nicht immer frei von Stimmungen des Tages

und Einflüssen der Politik, in begreifhchem und nicht

verhehltem Hochgefühl der jüngsten Errungenschaft,

der Einigung aller Stammesgeuossen im Norden der

Donau, dient sein Buch sichtlich einem einzigen, un-

ausgesprochenen Ziele : die kaum eingeschränkte Lati-

nität eines territorial , sprachlich und kulturell-religiös

autochthon gebliebenen Volkes, seines Volkes, im Raum
des alten Dakien zu erweisen. Es ist dies das Ziel

der wissenschaftlichen Arbeit der letzten Jahrzehnte

bei den Rumänen gewesen und bedarf zu seiner Sicherung

noch vielfach der Herbeisehaffung neuen Materials.

So stehen wir bei dem Buche von Procopovici vor einem

weitreichenden Hintergrunde und l'ülJen uns stellenweise

sehr angeregt, bisweilen zu Zweifeln und oft auch zum
Glauben geneigt. Dass er die deutschen Ordensritter

in Siebenbürgen nur mit Gänsefüsschen (S. 50) als

Kulturträger in Südosten Europas , besonders jenseits

der Karpathen, anführt und Gutenberg nicht als Erfinder

der Buchdruckerkunst gelten lassen will , weil diese

einige Zeit vorher schon in Korea bekannt war (S 16, A.),

darf uns ebensowenig irremachen im Urteil wie seine

Wertung des Anteils der Eronstädter deutschen Buch-

drucker (pofia Sasilor hra^oreni de a se inihngälj

S. 113) an der Entstehung der ersten rum. Sprach-

denkmäler. Pascu hingegen ist als Bibliothekar dieser

Art gegenüber mehr „positivistisch". Er verzeichnet

mit grossem Fleiss die Mss. , alten Drucke, Ausgaben
und Abhandlungen zu seinem Gegenstande , nüchtern,

tatsächlich , aber sehr nützlich, und bemüht sich auch

ums Biographische seiner Schriftseiler. Sein Buch wird

so zu einer Vorarbeit , einem Grundriss einer rum.

Literaturgeschichte, zu der er im Vorjahre das XVI. Jahrh.

herausgab und das XVIII. in der Arbeit hat. Eine

(leider nur kurze) allgemeine Einleitung von 31 Seiten

sucht den verknüpfenden Faden für die Zusammenhänge
zu finden , wird aber auch öfters zur blossen Liste.

Aber Inventare als Ausgangspunkt und stützender Stab

behalten , wenn sie zuverlässig und vollständig sind,

was ich im Auslande natürlich nicht nachprüfen kann,

auch für die späteren „flotten Darsteller" ihren Wert.
Die älteste Literatur ist bei den Ostvölkern noch

mehr als anderwärts kirchlich. So versteht man den
grossen L'mfang, den bei Procopovici die Kirchen-

geschichte in seiner „Einführung" hat. Die Geistlich-

keit ist hier der Kulturträger, Das Christentum geht

(nach Procopovici) bei den Rumänen im Raum des

alten Dakien bis ins IV. Jahrh. zurück (Nicetas,

Bischof von Mösien als Glaubensbote) , und der terri-

toriale Zusammenhang mit den südlich der Donau
wohnenden Romanen habe bis ins VII. Jahrh. gedauert.

Das rum. Volkstum (die neue Nation) habe durch das

lat. Christentum aus dem Westen (Italien) eine För-

derung erfahren , sich m i t ihm entwickelt und sei zu

einer Einheit geworden , da dieses jenem zur Stütze

ward. Es war noch von heidnischem Aberglauben voll

und ohne kirchliche Organisation (ohne Bi.=chöfe). Die
Einführung des slav. Ritus — das ist für viele wohl
neu — sei nicht von südlich des Stromes aus erfolgt,

sondern die Slaven hätten vielleicht umgekehrt
in Siebenbürgen, wo einzelne lose Teile in Sprachinseln

mitten unter den Rumänen einst sitzengebheben

waren , als ihr übriges Volk über die Donau zog und
,

dann „bulgarisch" wurde, von aus Mähi-en flüchtenden |

Jüngern CyriUs und Methods ihr- rituelles Christentum \

kennengelernt und im IX. Jahrh. auch in Bulgarien

verbreitet '. Aber die kirchliche Ordnung kam den
Rumänen von serbischen und bulgarischen Bischofsitzen

aus (Widdin und Silistria seit 1020), damit auch der

slavisch-gi'iechische Charakter ihrer Kirche. Seit 874
hatte der Patriarch von Konstantinopel die geistliche

Oberhoheit über die Balkanslaven erlangt. Noch Jahr-

hunderte aber herrschte Kampf und Wettstreit zwischen
dem lat. und slav.-orthodoxen Ritus bei den Rumänen,
da jener von Ungarn und Polen aus , aber auch von I

einheimischen Fürsten zeitweise begünstigt wurde , im *

Jahre 1369 sogar im Metropolitensitze Arge§ ein katho-

lischer Bischof erscheint , wie in der Moldau (Seret,

Baia 1420, 1510). Vom serbischen Mönch Nicodim
(um 1400) gehen die ersten Klostergründungen aus; J

doch habe die slavische Sprache , welche in Kirche, i

Staat und öffentlichem Leben durch die Schrift herrschte,

nie den Charakter einer Umgangs- oder zweiten Landes-
sprache angenommen. Das Slavische sei also immer eine

Art „papierne" Sprache, wie wir heute zu sagen pflegen,

gebheben- ; nie sei das rum. Volk zweisprachig gewesen
(S. 46). Die slavische Bevölkerung unter den Rumänen
hätte immer nur eine kleine Minderheit gebUdet, und
der slavische Einfluss wäre nicht über die kirchlichen

Angelegenheiten hinausgegangen. Als am Ende des

XIV. Jahrh. die bulgarischen Kirchenfürsten wegen der

türkischen Gefahr über die Donau flüchten mussten,

wurden die Rumänen geradezu Schützer und Förderer

der slavischen Orthodoxie ; sie erlangten damit eine Art

kirchliche Hegemonie. Im Jahre 1508, ein Jahr früher

als in Venedig, ist auf rum. Boden die erste slav.

Liturgie gedruckt worden (das erste kyrülische Buch
überhaupt in Krakau 1491), 1512 ein slavonisches

Evangelienbuch von Bischof Macarie, 1547 die

Apostelgeschichte von L i u b a v i c. Erst im XVII. Jahrh.

hört das Slavische auf allgemein in Dokumenten ver-

wendet zu werden. So hätten die Rumänen den Slaven

reichlich deren Anteil an der kirchlichen Kultur zurück-

gezahlt. — Diese Abrechnung mit den südlichen Slaven

ist bemerkenswert: sie erstreckt sich auch auf die

anderen Nachbarn: Sachsen, Ungarn und Polen. Die

Rumänen seien nicht bloss der empfangende Teil ge-

blieben; besonders die öftere Abwehr der Türkengefahr

wird man ihnen gutschreiben müssen.

Die ersten Versuche , die rum. Sprache auch zu

schreiben, reichen bis ins 15. Jahrh. Ein rum.

Text mit kyrillischen Buchstaben ist vom Jahre 1521

1 Andere glauben bekanntlich auch, dass die alt- I

slavischen Bestandteile des rum. Wortschatzes von den
Slaven Siebenbürgens herrühren, was ich hier nur nebenbei
erwähne. Tgl. meinen Bericht in der Deutschen Lit.-Ztg.

vom 4. März 1922, «p. 1-57.

"Man denkt unwillkürlich dabei an die Rolle des

Latein im Mittelalter. Es ist aber kaum zu verstehen, wie
da Ausdrücke des täglichen Lebens, von Wind und Wetter,
Handwerk u. dgl. ins Volk gekommen sein sollen. Eher
begreift man. dass Neagoe Basarab (seit 1.512 Fürst der

Walachei), der wichtigste rum. Schriftsteller in slavon.

Sprache, seinen „Fürstenspiegel'' nur in slav. Fassung gab
und man erst 16.i>4 eine rumän. Uebersetzung (Invi'if/itiirile

davon veranstaltete.
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erhalten. Die rum. Literatur beginnt also mit dem
XVI. Jahrhundert. , wo der Slavismus zurückzutreten

anfängt. Heit dem XIV. Jahrb. haben die Rumänen
in der Walachei und Moldau ihre eigenen Fürsten und

einen Metropoliten in Arge.s ; sie bauen bereit.? 'ihre

Kirchen aus Stein. Das XV. Jahrh. ist eine Zeit der

Sammlung und Vorbereitung. Die Einführung der Buch-

druckerei (Macarie bringt sie von Venedig über

Cetinje) fördert mächtig die religiöse und dann die

weltliche Kultur. Die Hussitenbevvegung wirft ihre

Wellen bis zu den Rumänen und wird vom immer noch

bestehenden CTegensatz zur lat. Kirche unterstützt.

Das Interesse für kirchliche Schriften und den Gottes-

dienst in der heimiscben Sprache mag bis in ihre Zeit

(XV. Jahrh.) zurückgehen; zur Auswirkung kommt
dieses Bedürfnis , wie ich im Gegensatz zu Proc. und

seineu Vorgängern glaube, doch erst hundert Jahre später

(1436 schon ist die Macht des Hussitismus gebrochen).

So wird man das Erscheinen des rum. Katechismus zu

Hermannstadt 1544 und anderer rum. Bücher zu Kron-

stadt (durch Honterus) nicht von der eigentlichen Re-
formation trennen können, die mit den Druckmaschinen
aus Deutschland kam. Coresi druckte 1.581 seine

erste rum. Schrift , aber noch gleichzeitig den slav.

Text, während er bis dahin nur slav. Bücher gedruckt

hatte. Mit der Uebersiedlung Petru Movilas nach

Kiew (1627) geht der Mittelpunkt des kirchlichen

Slavismus nach Russland über. Es beginnt eine neue
Zeit für die von Rumänen bewohnten Länder; eine

nationalere Literatur entwickelt sich. Urraclir und
Miron Costin schreiben ihre Chroniken der Moldau
und Dosoftf'in seinen Psalter (in Versen), der 1673 in

Druck erscheint. — Damit kommen wir bis zum Buche
Pascus, das eben diesem Zeitraum gewidmet ist.

Pascu teilt nach altem Brauche die Literatur-

geschichte nach Zeiträumen ein, Procopovici nach Er-

scheinungen , die wie Marksteine wirken. So fasst

dieser die Zeit bis ins XV. Jahrh. als rum. Altertum,

bis zum XIX. Jahrh. als Mittelalter und die jüngste

vom Erscheinen der Zeitschrift ..Sämänätorul (1902 ff.)

an als modei'nen Abschnitt, während Pascu nach Jahr-

hunderten rechnet und auch sonst strenge Übersicht-

lichkeit anstrebt. Inhalts- und Namensverzeichnis er-

leichtern in beiden Büchei-n das Suchen bestimmter
Teile oder Persönlichkeiten. Ich habe Pascus Literatur-

geschichte schon eingangs als Nachschlagewerk (mit

Wortlisten) zu kennzeichnen versucht und kann, da sie

Neues ihrer Anlage gemäss nur in Einzelheiten bringt,

im ganzen aber grundsätzliche Standpunkte nicht ver-

schiebt, mich hier kürzer fassen. Wie schon Proco-
povici , so fusst auch Pascu vielfach auf den älteren

grundlegenden Arbeiten des unermüdlichen Forschers
Prof. Nicolae Jorga, dem wir ausser vielen historischen

Büchern und Aufsätzen bisher auch die eingehendste
Behandlung der rum. Literaturgeschichte von den An-
fängen bis ins XIX. Jahrh. verdanken. Es wäre im
Interesse Pascus gewesen , seine eigenen Ergebnisse
oder aber die seiner Vorgänger, etwa durch Hinweise
in Fussnoten, als solche zu kennzeichnen: er verzeichnet

wohl alle Quellen seines Buches, aber nur ein für alle-

mal , wodurch seine in diesem oder jenem Punkte ab-

weichenden Ansichten nicht als solche hervortreten.

Bei der gewählten Form, einer Mischung von Bücher-
kunde , Biographie und Literaturgeschichte , ohne An-
merkung oder Fussnoten, gewinnt der Leser leicht den

Eindruck , dass nur feststehende Tatsachen oder Ur-
teile vorgetragen werden, während doch auch manches
nur persönliche Ansicht ist und sein kann.

Pascus Einleitung handelt zunächst von den Epochen
der rum. Literatur im XVII. Jahrh. Er unterscheidet

deren vier: im ersten und dritten Abschnitt gibt es

nur handschriftliche Werke , im zweiten und vierten

schon gedruckte aus verschiedenen Orten. Für jene

Zeit ist eine solche Teilung vielleicht noch nicht von
so grosser Wichtigkeit, da die Zahl der Leser auch bei

gedruckten Büchern nicht gross gewesen sein kann.

Jedenfalls sollte auf rein äusserliche Dinge nicht das

Hauptgewicht gelegt werden. Beim bibliographischen

Charakter des Buches aber mag eine solche Scheidung
eher gerechtfertigt sein. Eine weitere Gliederung des
Inhalts findet nach Ländern statt: Moldau, Walachei
und Siebenbürgen. Dann geht die Einleitung auf die

fremden Einflüsse (slavisch, lateinisch, griechisch),

schliesslich auf den allgemeinen Zustand der rum.
Kultur ein. Kennzeichnend für diesen ganzen Zeitraum
ist das Auftreten von Uebersetzungen aus dem
Slavischen, während unter kalvinistischem Einfluss die

Abfassung slav. Bücher selbst ganz aufhört und viel-

mehr das Griechische (durch die hohe Geistlichkeit,

Mönche und Schulen) an dessen Stelle tritt. Von Polen
her dringt der Humanismus als ital. (lat.) Einfluss in

die Moldau, während die kalvinistische Werbetätigkeit

neben der katholischen in Siebenbürgen fortdauert.

Nach Pascu steht in diesem Jahrhundert die Moldau

an der Spitze der rum. Kultur; der rum. Name für

die Walachei: Mu)iien/n ist dort geprägt worden. Es
stellt sich nun auch das Volksbewusstsein ein : die

Geschichtschreiber U r e a c h e und Miron Costin,
nach ihnen der Metropolit Do softe iu erkennen und

betonen als erste unter den Rumänen deren römischen
Ursprung'. Im Jahre 1648 erscheint ein kalvin.

Katechismus mit lateinischen statt kyrillischen Buch-

staben, 1675 wird in Siebenbürgen das Rumänische

an Stelle des Kirchenslavischen gesetzt. Das sind be-

deutsame Errungenschaften, wenngleich sie vorerst nur

vorübergehend oder vereinzelt sind.

Auch der Charakter der Literatur ist gegenüber

dem vorhergehenden Jahrhundert ein etwas anderer.

Zwar nimmt die kirchliche Literatur (Katechismen,

Evangelien, Psalter und sogar in Versen, Predigten

und Rituale) noch immer einen grossen Platz ein, aber

Milescu übersetzt 1688 das Alte und Neue Testament

nicht mehr aus dem Slavischen, sondern dem Grie-

chischen, und auch der Logofät Eustratie hat zu

seinem kanonischen Gesetzbuch (Pravilä) eine grie-

chische Vorlage, während der Mönch Moxa sich an

eine slavische hält. Anonyme und auch bekannte, in

hohen Stellungen befindHche Patrioten forschen in

ihren Chroniken zum Teil schon ganz selbständig nach

der Vergangenheit ihres Volks, Herodot wird übersetzt,

und Moxa versucht nach griechischen und slavischen

' Vor ihnen schon hat der deutsche Dichter Martin
Opitz {t 16:39), wie ich gelegentlich im Archiv f. n. Spr.

CXLII, 159 bemerkte, diese Herkunft erkannt und be-

geistert gefeiert: „Italien selbst hat nichts gantz von seinen

Alten, Zugleichen Spanien und Gallia behalten; Wie etwa
dili nun kann den Römern elmlich (ähnlich) "seyn. So nahe
sind verwandt Walachisch und Latein". So die Dichtung
,.Zlatna" vom Jahre 162.3, ein Hymnus auf die Eumänen
Siebenbürgens. Vgl. Kürschners Deutsche Nationallit.

SXVII, 48, hrsg. von H. Oesterley.

27
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Quellen und Vorbildern eine allgemeine Weltgeschichte

(Hronograf). Aber auch dichterische Versuche treten

schon auf: eine ..Alexandria" nach dem Serbischen

(1620), der Eoman „Varlaam und loasaf (sie) zum
Preis des Christentums nach dem Kirchenslavischen

(1648), ein Katharinenleben, das auf dem Weg vom
Griechischen zum Slavischen ins Eumänische verpflanzt

wird. Eumänische Verse neben slavischen erscheinen

anfangs noch schüchtern, dann schon weniger un-

beholfen, bis Dosoftein in grossem Zuschnitt und nach

polnischem Muster seine Verskunst bildet (Assonanzen

und Eeime). Damit ist „Literatur" im engeren Sinn

erstanden.

Zur Bibliographie bemerke ich, dass M. Gasters

Aufsatz in Gröbers Grundriss, 1901, II, 3, 262 ff.

fehlt und nur dessen Literatura popularä ro;BiLna (1883)

erwähnt wird. Die Literaturangaben wird man im

übrigen dankbar benützen und gelegentlich ergänzen.

Frankfurt a. M. M. Friedwagner.

Zeitschriften u. ä.

Qermanisch-Romanische Monatsschrift XI, 3
'4. März April

:

Fr. Seiler, Sprichwörtliche Lebensbeobachtungen und
Lebensregeln. — H. M ey er-Benf ey , Hebbels „Agnes
Bernauer''. — Max Förster, Proben eines englischen

Eigennamenvvörterbuchs. — Alfred Ehrentreich. Form-
probleme bei Emile Verheeren. — Ernst Rose. Zur Ge-
schichte der politischen Komödie in Deutschland. —
Bttcherschau. — XI, .5 '6. Mai Juni 1923: Paul Schaaf,
Die Stufen der dramatischen Gestaltung des Seelenlebens.

—

Rud. Blümel. Geschichtliche Betrachtung der Sprache.

—

Salomo Birnbaum, Die jiddische Sprache. — Rieh.

V. Schaukai, Jacques Callot und E. T. A. Hoffmann. —
Fritz Neubert, Studien zur französischen Erzählungs-
literatur des 17. und 18. Jahrhunderts. Chapelle et

Bachaumont: Voyage k Encausse. 1663. — Adalbert
Hämel, Aufgaben und Ziele der Lope de Yega-For-
sohung. — Georg Schoppe, Nomina ante res. — Ernst
Ochs, In Walachy der naterspan. — Selbstanzeigen.

Neophilologus VIII, 4; Emile Boulan, Est-elle imaginaire
ou non. l'heresie janseniste? — K. R. G alias, Les
reoherches de M. G.-L. van Roosbroeck autour de
Corneille. — Gustave L. van Roosbroeck, An
earlv Version of Voltaire's Epitre sur la Calomnie. —
L. Koppelmann, Zur Etymologie von Aller- Andare. —
L. A. Haas. Die Fragmente des Karlmeinet in Darm-
stadt. — A. C. Bouman, Die literarische Stellung der

Dichterin Hadewijch. — J. H. Schölte, „Veritabler

Danziger! Echter, Doppelter Lachs!" — H. de Groot,
New Shakespeare criticism. — J. H. Kern, A few notes

on the Metra of Boethius in Old English. — Ders.,
A ghostword. — Otto B. Schlutter, Is there any real

evidence for en alleged oe. Wyhtel ..Quail"? — A. W.
d e G r o o t , Le rhythme de Commodien. — Besprechungen

:

K. R. G alias, P. van Tieghem, La poesie de la nuit

et des tombeaux en Europe au XVni" siecle. — Her-
mann Jantzen, Shakespeare, La tragedia di Macbeth.
Testo italiano conforme all' originale inglese, note ed

appendice di Alessandro Stefani. — Zeitschriften.

The Modern Language Review XVIII, 3. July 1923:

K. Sisam, An Old English Translation of a Letter from
Wynfrith to Eadburga (A. D. 716-717). - U. Lindelöf ,

A New CoUation of the Gloss of the Durham Ritual. —
W. W. Greg, On Editing Early English Tests. —
C. L. Wrenn, Ohaucer's knowledge of Öorace. — A. F.

Chappell, Voulte's Rupture with Rabelais. — Antony
Constans and G. L. van Roosbroeck, The Early
Kditions of Gomberville's „Polexandre". — F. C. Green,
A Forgotten Novel of Manners of the Eighteenth Century;
..La Paysanne parvenue" by Le Chevalier de Mnuhy. —
G. AVaterhouse, An Early German Account of St.

Patrick's Purgatorv. — Marijaret E. A. Richardson.
Wilhelm Müller's Poetrv of'the Sea. — R. C. Goffin,

Notes on Chaucer. — Mahel Day. The Word „Abloy"
in „Sir Gawayne and the Green Knight". — Margaret
Ashdown, ,jThe Owl and the Nightingale" II, 38.5,

389—390. — A. E. H. Swaen, „The Knight of the

Burning Pestle" Act V, 11. 193—19-5. — Besprechungen:
E. Holmqvist, On the History of the English Present
Inflections (Henry Bradley). — B. Borowski, Zum
Nebenakzent beim altenglischen Nomiualkompositum.
(Henrv Bradlev). — The Owl and the Nightingale ed. by
J. W.'H. Atk'ins (G. G. Coulton). — The Tragedy o"f

Sir John Van Olden Barnavelt, ed. by W. P. Frij linck
(G. C. Moore Smitb). — R. D. Havens. The Influence

of Milton on English Poetrv (G. C. Moore Smith). —
Paul de Reul, L'CEvre de Swinburne (C.H.Herford).—
Essays and Studies by Members of the English Asso-
ciation. VIII, collected by G. C. Moore Smith (H. B.
Charlton). — H. Ashton^ Madame de la Fayette (F. C.

.Johnson). — F. Torraca, Nuovi stu'di danteschi; Studi

di Storia Letteraria; M. Barbi, Studi danteschi VI;
The Divine Comedy transl. by M. B. Anderson (E. G.
Gardner). — R. Menendez Pidal, Poesia populär y
tradioional en la Literatura espanola (W. J. Entwistle). —
A. F. G. Bell, Portuguese Literature (W. P. Ker). —
A. Schreiber, Neue Bausteine zu einer Lehensgeschichte
Wolframs von Eschenbach (M. F. Richey). — F. Schiller,
Die Räuber, ed. by L. A. Willoughby (M. Mont-
gomery). — G. O. Curme, A Grammar of the German
Language (J. G. Robertson). — Minor Notices: The Year's

j
Work in English Studies 1920—1921. — P. F. Baum, 1

The Principles of English Versification. — L. de Lucchi,
'

An Antholog.y of Italian Poets. — A. Galimberti,
Dante nel pensiero inglese. — J. Hurtado and A.

Gonzalez Palencia, Historia de la Literatura espaüola.
— E. F. Johnson, Weckherlin's Eclogues of the Seasons.
— F. Bruns. Modern Thought in the German Lyric J

Poets from Goethe to Dehmel. — Scandinavian Classics I

Vols. XVIII-XX. — Charlemagueed.byF.W.Schoell

Publications of the Modern Language Association of

America XXXVIII. 2. June 192:-i: Jos. M. Beatty, Lord
Jeffrey and Wordswortli. — Martha Haie Shackford,
Wordsworth's Italy. — Albert Morton Turner, Words-
worth's Influence on Thomas Campbell. — B. Sprague
Allen, Analogues of Wordsworth's „The Borderers".

—

Walter Graham, Contemporary Critics'of Coleridge, the

Poet. — James Holly Hanford, The Rosenbaoh Milton
Documents. — Allan H. Gilbert, Milton's Textbook of

Astronomy. — Ruth Wilson Tryon, Miracles of Our
Lady in Middle English Verse. — Lambert A. Shears,
Theodor Fontane aa a critic of the Novel. — Philip

Stephan Barto, The Subterranean Grail Paradise of

Cervantes. — Gustave L. van Roosbroeck, Un-
published Poems by Beaumarchais and bis Sister. —
G. L. Michaud, Luis Vives and Rabelais' Pedagogy.

—

Aaron Seh äff er. An Acknowledgment.

Modern Language Notes XXXVIII, 6. June 19-23: F. C.

Green, Realism in the French Novel in the first half

of the XYIIItb centurv. — G. B. Watts, Voltaire's

Change of Name. — G. I?. Noyes, „Crites" in Dryden's

,,Essay of Dramatic Poetrv". — B. P. Kurtz, The Source

of Occleve's „Lerne to Dye". — A. L. Carter, Falling

as a Theme in Literature. — W. A. Eddy, Cyra^no de

Bergerac and ,,Gulliver's Travels". — R. K. Root, Shake-

speare misreads Chaucer. — R. J. Menner, An Ety-

mologv for ME. ..Olypraunce", AN. „Oliprance".— Reviews:

A. Chr. Thorn, Les Proverbes de Bon Enseignement de

Nicole Bozon publies pour la premiere fois ; Marianne
Mörner, Le Purgatoire de Saint Patrice, p. pour la

premiere fois (W. L. Bullock). — Ravmond Alden,
Shakespeare (E. P. Kühl). — H. Asbton, Madame de la

Fayette. Sa Vie et ses (Euvres (B. M. Woodbridge). —
Helfene H a r v i 1 1 , Le Grand Meaulnes. By Alain-

Fournier; J. G. Anderson, Le Grand Meaulnes. By
Alain-Fournier (Rose H. Wollstein). — Correspondence

:

R. H. Griff ith. Before Rask and Grimm. — T. Brooks,
An Anomalous Elizabethan Relative Form.—W. Tag g ard

,

Shakespeares „Broom-Groves". — R. Wi thington,
Anywhich, Anywhv, andSimilar Words. —W. Frij linck ,

Tlie Tragedv "of Sir John Van Olden Barnavelt. — T.

W. Baldwi'n. A Note on John Fletcher. — 0. F. Emer-
son, Some Old Words. — Brief Mention: Abbie F.Potts,

j
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The Ecclesiastiual Sonnets of William Wordsworth. A
Critioal Edition. — Paul Kluckhohn, Die Auffassung
der Liebe in der Literatur des 18. Jahrhunderts und in

der deutschen Romantik.
Modern Philology XX, 4. May 192H: J. D. Bruce f.

—
J. D. Bruce, Desiderata in the Investigation of the Old
French Prose Romances of the Arthurian Cycle. — Odell

Shepard, A Youth to Fortune and to Fame Unknown. —
Lily B. Campbell, A Note on Scaliger'.s Poetices. —
Jessie L. Westen, The „Perlesvaus" and the Story of

the Coward Knight. — Carlos Ca s tili o, Acerca de la

Fecha y Fuentea „En la Vida Todo es Verdad y Todo
Mentira". — J. R. Hulbert, Some Medieval Advertise-

ments of Rome. — Aurelio M. Espin osa, Folk-Lore
from Spain. — Reviews: Ernest Weekley, An Ety-
mological Diotionary of Modern English (.j. R. H.). —
R. W. Chambers," Beowulf {J. R. H.). — Aubrey F.

G. Bell, Gil Vicente (Crawford). — Georgiana Goddard
King, The Play of the Sihyl Cassandra (Crawford). —
Grant Showerman, Horace and his Influence (Merrill).

— Knut Li es toi and M. Moe, Norske Folkevisor I

(Hustvedt).

Leuvensche Bijdragen. Tijdschrift voor Moderne Philo-
logie XV, 1'2: G. Ch. van Langenhove, Cockney H
in Old and Middle English. — A. H. Krappe, Classical

Sources of the Chronicle of Hven. — A. L. Corinu,
Ueber Bedeutung und Abstammung zweier sinnverwandter
Wörter in taulerischen Handschriften: mhd. uinlcrtrolh;

m. ripuar. krcippe. — XV, 1 Bijblad : L. Gr. , Internationale
Woordgeographie. — L. Grootaers, en G. G. Kloeke,
Vlaamsch-Hollandsche Taalkaarten. — J. Mansion,
Deensche Toponymie. — L. Grootaers, Romaansch-
Zwitsersche Dialectstudie. — Ders. , Modern Humanities
Research Association. — Besprechungen: H. Logeman,
Sigfus Blöndal, Islandsk-Dansk Ordbog. — Adolf
Zauner, Fr. Kocher, Reduplikationsbildungen im
Französischen und Italienischen. — L. Grootaers, A.
Meillet, Les Langues dans 1' Europe nouvelle. — F.

Baur, A. Defresne, De Psychologie van „Van den Vos
Reinaerde".

Revue de Litt^rature Comparee III, 3. Juillet/Septembre
192::!; D. Sau rat, Les elements religieux non chretiens
dans la poesie moderne. — .1. G. Robertson, Sources
italiennes des paradoxes dramatiques de La Motte. —
H. T r o n c h o n , Herder et Henri Amiel. — B. F a y ,

L'Amerique et resprit scientifique en France a la fin du
XVIl" siede. — P. Hazard, L'auteur d' „Oderahi, histoire
americaine". — M. Carayon, L'amour et la musique:
sur un passage de la Celestina. — G. Cirot, Une des
imitations de Möllere par Ramon de la Cruz. — W. M.
Kozlowski, Notes sur l'echange d'idees philosophiques
entre l'Angleterre et la Pologue (Schi.). — H. B., Un
billet de Manzoni ä Fauriel; un billet de Maroncelli ä
Buchon. — Ch. Simon, Stendhal et la police autri-
chienne. — F. Boy er, La bibliotlieque de Stendhal ä
Rome. 1842. — R. Galland, Meredith et TAIlemagne:
quelcjues traduotions inconnues. — F. B., Deux lettres
inedites de Banville a (iobineau. — Besprechungen: F.
Kossmann, Nederlandsch vers rythme (G. Cohen). —
L. Reynaud, L' influence allemande en France au
XVIII« et XIX» siecle (F. Baldensperger). — B. Morgan,
A Bibliography of German Literature in English translation
(L. M. Price).

"

Zeitschrift für Deutschkunde. Hrsg. von W. H o f -

staetter und Fr. Panzer. 37. Jahrg., 2. Heft: Balten-
heft. Teubner, Leipzig. 1923. Inh.: K. Hermann,
Deutsches Leben im Baltenland. — 0. Masing, Balti-
sches Deutsch. — Ders., Aus der Arbeit am Deutsch-
baltischen Dialektwörterbuch. (Gartengewächse.) — H.
Pirang, Baltische Baudenkmäler. — W. Wachsmuth,
Das deutsche Schulwesen Lettlands. — A. Blumenthal,
Der Deutschunterricht in den deutschen höheren Schulen
Lettlands. — Ders., Das baltische Schultheater. — K.
Stavenhagen, Das Herderinstitut zu Riga und seine
Ferienhochschulkurse. — Die Pädagogische Woche in
Riga. — F. Hollmann, Die deutsche Kolonie Hirschen-
hof in Lettland. Volkslieder, Zaubersprüche. — Th.
Matthias, Zvira Gedächtnis Wilhelm Heinrich v. Riehls
(t 1897). — A. Laudien, Von Deutschlands letzter Kolonie,
Ostpreussen.

Zs. für deutsches Altertum und deutsche Literatur 60,

3/4: D. V. Kralik, Der Borte Dietrichs von der Glezze
in ursprünglicher Fassung. — H. B r i n k m a n n , Ma-
nerius. — E. S., Nasalschwund vor f>

ausserhalb des
Sächsischen. — H.-F. Rosenfeld, Fitte als Lehnwort
im Ahd. ? — H. Niewöhner, Des AVirtes Msei-e. — E.
Habel, 'Qui vult ornari', ein Spruchbuch des Mittel-

alters und seine deutsche Uebersetzung. — F. Beyerle,
Seelenwage und Sündenregister. — E S., Lückenbüsser
(Die beiden Knechte 4(39. 7U). — R. Meissner, Zwei Bei-
spiele der Nachwirkung falscher Uebersetzungen (vgl.

S.292). — E, Schröder, Monophthongierung und Brechung
der Diphthonge im Althochdeutschen. — E. S., Tilcjen. —
A. Hübner, Bruchstücke eines neuen mnl. Karlsromans. —
.1. S ch wie t er in g. Der Fischer vom See Brumbane. —
L. Wolff, Untersuchungen über ütfrids Reimkunst. —
F. Löwenthal, Etzels Vernogierung. — E. S., Lücken-
büsser (Zum Strassburger Alexander). — E. Schröder,
Die kurzsilbigen germ. ;- und «-Stämme im Althoch-
deutschen. — J. Schwietering, Wodans Speer. — R.
Meissner, Schädelbecher (zu S. 237). — Anzeiger: Braun,
Die Urbevölkerung Europas und die Herkunft der Ger-
manen, von Much. — K oss in n a, Die Indogermanen, von
dems. — Ders., Die deutsche Vorgeschichte eine hervor-
ragend nationale Wissenschaft, von dems. — Neckel,
Die Uebeidieferungen vom Gotte Balder, von dems. —
Palgen, Der Stein der Weisen, von Blöte. — ORMeyer,
Der Borte des Dietrich v. d. Glezze, Von v. Kralik. —

•

Zenker, Forschungen zur Artusepik. I Ivainstudien,

von H. Schneider. — Körner, Die Klage und das
Nibelungenlied, von F. Loeweuthal. — Nor dal, Om Olaf
den heiliges saga, von W. H. Vogt. — Ders., Snorri
Sturluson, von dems. — Ry ebner, G. G. Gervinus, ein

Kapitel über Literaturgeschichte, von Brecht. — Cysarz,
Erfahrungund Idee, von F. J. Schneider. — H. Schneider,
T' bland. Leben. Dichtung, Forschung, von Petsch. —
Ders., Uhlands Gedichte und das deutsche Mittelalter,

von dems. — E. Löwenthal, Studien zu Heines 'Reise-

bildern', von G. Müller. — Brecht, C. F. Meyer und
das Kimstwerk seiner Gedichtsammlung, von Michels. —
Literaturnotizen: Andree, Bergbau in der Vorzeit I,

von W. Bremer. — Frischbier, German. Fibeln unter
Berilcksichtigiuig des Pyrmonter Brunnenfundes, von
dems. — S trau SS, Studien zur mittelaltetlichen Keramik,
von dems. — Blume, Die german. Stämme und die

Kulturen .zwischen Oder und Passarge, von Much. —
Gaben, Etudes sur le vocabulaire religieux du vieux-

.soandinave. La libation , von dems. — Ders., Le mot
'dieu' en vieux-scandinave, von dems. — Wilke, Archäo-
logische Erläuterungen zur Germania des Tacitus, von
dems. — Goe tte, Kulturgeschichte der Urzeit Germaniens,
des Frankenreiches usw., voq dems. — C lassen. Die
Germanen und das Christentum, von dems. — V. GuS-
mundsson, Islandsk Grammatik, von Heusler. —
Aurner, Hengest, von dems. — Strauch, Paradisus
animae intelligentis, von Naumann. — Gqtze, Frühnhd.
Glossar, 2. Aufl., von Bebermeyer. — Ders., Frühnhd.
Lesebuch, von dems. — Wiegert, 'Jim an' Neil' von
W. F. Rock, von Spies. — Korrespondenzblatt des Vereins

für Siebenbürg. Landeskunde 4.5, von Schröder. — R.

Schröder und E. Frh. v. Künssberg, Lehrbuch der

deutschen Rechtsgeschichte, 6. Aufl., von dems. — Olsen,
Minner om guderne og deres dyrkelse i norske stedsnavn,

von dems. — Schiff mann, lieber slawische und yor-

deutsche Ortsnamen in Oberösterreich, von dems. — Lide,
Die hamburgische Kanzleisprache, von dems. — Norr-
b o m , Das Gothaer mnd. Arzneibuch , von dems. —
Win eil, Pelagia, von dems. — Deneke, Koromandel-
Wedekind , von dems. — Anzengruber, Sämtliche

Werke, hrsg. von Castle, von dems. — Miscellen. Zum
Part. prät. d. st. Verba. — ScHerinisser und Sehirirasser,

von E. S. — Zum Text des 'Buchs der Rügen', von E. S. —
Flat^clie, von J. Bruch. — Ein Brief Wilhelm Grimms,
mitgeteilt von U. Stutz. — Personalnotizen. — Scherer-

preis. — Eingegangene Literatur. — Register.

Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft
und Oeistesgeschichte I, 3: Fr. Gundolf, Grimmels-
hauseu und der Simplicissimus. — Hermann N o h 1 , Ueber
den metaphysischen Sinn der Kunst. —Victor Klemperer,
Die Arten der historischen Dichtung. — Günther Müller,
Scholastikerzitate bei Tauler. — Elisabeth Blochmann,
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Die deutsche Volksdichtungsbewegung in Sturm und Drang
und Homantik. — Lutz Mackensen, Goethe und die
Eechtssprache. — Friedrich Schurr, Das Wesen der
Sprache und der Sinn der Sprachwissenschaft.

Zs. für deutsche Mundarten 1923. 1/2: K. R. .Jakob,
Bildung des Zeitworts in der Verbaszer rheinfränkischen
Mundart. — Peter Pfeifer, Die mhd. I'mlauts-e der
südbayrischen Mundart des Reggelberges.— H.Teuchert,
Die Sprache der Neumark. — W. RI i t z k a , Hirschen-
hof. — Elisabeth Müller, Matte = Wie3e im Sprachgebiet
des deutschen Reiches. — Heinrich Deiter. Nieder-
deutsche Gelegenheitsgedichte des 17. und 18. Jahrhunderts
aus Niedersachsen. — 0. Philipp, Drei mundartliche
Gedichte aus den Jahren 1659 und I06O. — H. Teuchert,
Bürgers Leonore und Bossdorfs plattdeutsche Nach-
dichtung. — Th. Frings, Flämisch martiko ..Affe''. —
Salomo Birnbaum, üebersicht über den jiddischen
Vokalismus. — Bücherbesprechungen: Sven Norrbom,
Das Gothaer mittelniederdeutsche Arzneibuch und seine
Sippe (H. Teuchert). — Sven Lide, Das Lautsystem der
niederdeutschen Kanzleisprache Hamburgs im 14. Jahr-
hundert mit einer Einleitung über das hamburgische
Kanzleiwesen (H. Teuchert). — Th. Frings, Rheinische
Sprachgeschichte (H. Teuchert). — H. L. Rauh, Die
Frankfurter Mundart in ihren Grundzügen dargestellt
(H. Teuchert). — A. Götze, Proben hoch- und nieder-
deutscher Mundarten (H. Teuchert). — Fr. Seiler,
Deutsche Sprichwörterkunde (H. Teuchert). — W. Pe ss-
ler, Nieder.'^ächsische Volkskunde (H. Teuchert). — Fr.
Seiler, Die Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel
des deutschen Lehnworts (H. Teuchert). — H. B a u m -

gartner. Die Mundarten des Berner Seelandes (H.
Teuchert). — Rol. Martin, LTntersuchungen zur rhein-
moselfränkischen Dialektgrenze; Th. Greferath. Studien
zu den Mundarten zwischen Köln . Jülich , M.-Gladbach
und Neuss (H. Teuchert). — 0. Broch og W. Seim er,
Handbok i Elementaer Fonetik (H. Teuchert). — H.
Grimme, Plattdeutsche Mundarten (H. Teuchert). — Fritz
Heeger, Pälzer Kerve (Othmar Mei.singer). — A. Ma-
derno. Die Deutsch-Oesterreichische Dichtung der Gegen-
wart (O. Meisinger). — 0. Meisin ger, Bilder aus der
Volkskunde (E. Ivück). — Fr. Zarucke, Das Nibelungen-
lied (J. Bolte). — Ernst W. Seim er, Tonelag og tone-
fald i Bergens bymaal (E. W. Selmer). — Th. Frings
und J. Kuhnt, König Rother; Jan de Vries, Rother
(G. Bsesecke!. — S. Birnbaum, Das hebräische und
aramäische Element in der jiddischen Sprache (S. F.). —
A. Schröder, Die Ortsnamen des Amtsbezirks Dillingen
(Julius Miedel).

Spräk och Stil. Tidskrift för nysvensk spräkforskning.
1'J21. Nat. Beckman, Syntaxen i Wilhelm Wundts
spi-akfilosofi. — B. Risberg, En Bellmansk vers för-

klarad. — Olof Gjerdman, Om klangförändringar i vär
röst och deras framkallande genom sinnesförnimmelser
och texter. — J. E. Hylen, Cäsur och diäresis i 1600-

talets svenska hexameter. — S. 0. Nordberg, Msv.
forfadher. Svar. — F. de Brun, Nägra nya belägg
rörande ordet forfader. — R. G. Berg, Efterskrift.

Revue germanique. 14'" annee, no. 2. Paris, 192.3. Tallandier.
.Somm. : D. Saurat, La conception nouveUe de Milton. —
J. Derocquigny, Notes lexicologiques. — P. Janelle,
Les versions anglaises de la Bible. — R. Lalou, De
Thomas de Quincey ä Baudelaire. — F. C. Dangin, C.
Cestre, Le roman anglais et americain.

Englische Studien 57, 2. 0. Funke, Deber Prinzipien-
fragen der Sprachwissenschaft. — Friedrich Klaeber,
Eine Bemerkung zum altenglischen Passivum. — Friedrich
Bitzkat, Robert Brownings „A Toccata of Galuppi's".
S. B. Liljegren, Die Dichtung Stephen Phillips". — Be-
sprechungen : Vom Altertum zur Gegenwart. Die Kultur-
zusammenhänge in den Hauptepochen und auf den Haupt-
gebieten. Skizzen von F. BoU. L. Curtius, A. Dopsch,
E. FraenkeL "W. Goetz, E. Goldbeck, P. Hensel, K. Holl,
J. Ilberg, R. Imelmann, W. Jäger, V. Klemperer, H. Lietz-
mann, £. v. Lippmann, A. v. Martin, E. Meyer, L. Mitteis,
0. Müller, E. Norden, J. Partsch-Bonn, J Partsch-Leipzig,
A. Rehm, G. Roethe, W. Schulze, E. Spranger, H. Stadler,
A. Wahl, M. Wundt, ,T. Ziehen. Zweite, vermehrte Auf-
lage. (Lorenz Moi'sbach). — Publications of the Modern
Humanities Research Association, No.4: Otto .lespersen.

Our Title and its Import. The Presidential Address for
1920—1. (Fritz Karpf). — Borowski, Zum Nebenakzent
beim altenglischen Nominalkompositum. (Hermann M.
Flasdieck). — Kellner, Shakespeare -Wörterbuch. (A.
Sohröer). — Stern, Swift, Swiftly, and their Synonyms.
(Hermann M. Flasdieck). — Kruisinga, A Handbook of
Present-Day English. Vol. I: English Sounds. Thlrd
Edition (A. Schröer). — Dunstan, Englische Phonetik.
Mit Lesestücken. Zweite, verbesserte Auflage, besorgt
von M^x Kaluza (A. Schröer). — Gauntlett and
Triebel, Phonetic Chart of the Sounds of English,
French and German (A. Schröer). — Kling hardt und
Klemm, Uebungen im englischen Tonfall. Für Lehrer
und Studierende mit Einleitung und Anmerkungen (A.

Schröer). — Palmer, English Intonation. With syste-
matic Exercises (A. Schröer). — Ders., Everyday Sentences
in Spoken English in Phonetic Transcription with In-
tonation Marks. For the use of foreign Students (A.
Schröer). — Cowling. The Dialect of Hackness (North-
East Torkshire) (Wilhelm Hörn). — Drennan, Cockney
English and Kitchen Dutch. Lecture delivered at Dni-
versity College, Johannesburg (Fritz Karpf). — Sigurd
Holm, Corrections and Additions in the Ormulum
Manuscript (Mats Redin). — The Sonnets of Shakespeare.
From the Quarto of 1609 with variorum readings and
commentary edited by R. M. Alden (Mats Redin). —
Price, The Text of .Henry V' (Levin L. Schücking). —
Saurat, La Pensee de "Milton (S. B. Liljegren). —
Miszellen: F. Holthausen. Zu William of Shoreham. —
Hermann Ullrich, Zum Defoe-Problem. — S. B. Lil-
jegren, Bemerkung zu Ullrichs Ausführungen. — Gustav
Hübener, Zu Ullrichs Aufsatz „Zum Robinsonproblem"
(Engl. Stud. Ö.5, 2:31; 1921). — J. Hoops, Die ameri-
kanische Sprache, — J. Hoops. Englisch an badischen
Gymnasien. — Druckfehlerberichtigung. — Kleine Mit-
teilungen. — 07,3: Abhandlungen: Martin Colin, Ist die
Wortstellung ein brauchbares Kriterium für die Chrono-
logie angelsächsischer Denkmäler? — Else von Schau-
bert, Der englische Ursprung von Syr Goitni/n and the

Greeiie Ktiy^t. — Friedrich Wild. John Drinkwater. —
Besprechungen: Ekwall, On the Origin and History
of the Unchanged Plural in English (Heinrich Spies). —
Metger, Posies. Greifswalder Dissert. 1921 (Fritz

Karpf). — Danielowski, Die Journale der frühen
Quäker. Zweiter Beitrag zur Geschichte des modernen
Romans (Herbert Schöffler). — Kittred ge. The Old
Farmer and his Almanack. Being some Observations on
Life and Manners in New England a hundred years ago.
Suggested by reading the earlier numbers of Mr. Robert
B. Thomas' Faniier's Ahminack. Together with Extracts
curious, instructive, and entertaining, as well as a Variety
of Miscellaneous Matter (F. Schönemann). — Borgmann-
Junge, Leitfaden für den englischen Unterricht auf der
Unterstufe höherer Lehranstalten. 1. Teil: Erstes Lehr-
jahr (VI) (Friedrich Bitzkat). — Brunner, English
Commercial Correspondence. A Handbook for Sfudents
(F. Rudolf Mattisl. — Käb und Wetzlar, Lehrgang
der englischen Sprache für Realschulen, Oberrealschulen,
Reformschulen und höhere Mädchenschulen. Teil I. —
Grund und Schwabe, Englisches Lehrbuch. Aus-
gabe A. I. Teil (C. Th. Lion). — Lincke, Lehrbuch der
englischen Sprache für höhere Lehranstalten. Ausgabe D

:

Für Schulen mit Englisch als erster Fremdsprache.
Erster Teil: Elementarbuch (C. Th. Lion). — Riemann-
Eckermann, Englisches ünterrichtswerk (C. Th. Lion).
— Teubners Kleine Auslandtexte für höhere Lehr-
anstalten: Abt. I. Grossbritannien und die Vereinigten
Staaten. Gewordenes und Werdendes auf allen Kultur-
gebieten: 1. Greater Britain. I. Englische Stimmen
über das britische Weltreich. Herausgegeben von Ober-
lehrer Dr. Wilhelm Lühr. — 3. The Irland Nation. Zu-
sammengestellt von Studienrat Fritz Weltzien. —
4. The English National Character. Zusammengestellt
von Studienrat Fritz Weltzien. — 7. Religion and
Church Life in England. Zusammengestellt von Ober-
lehrer Dr. Wilhelm Lühr. — 10. From the Thirieen
Colonies to the U. S. A. Zusammengestellt von Ober-
lehrer Dr. Wilhelm Lühr. —• 11. The Romantic Triumph.
I. Herausgegeben von Oberstudienrat Dr. Johannes
Gär des. — 12. U. S. A. Poetry and Pro.se. Zusammen-
gestellt von Dr. H. Jantzen (0. Th. Lion).
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Anglia XLVII, 2: H. Patzig, Zum Beowulf-Text. —
Karl Jost, Wulfstan und die ags. Chronik. — S. J.

Crawf ord, The Late Old English Notes of MS. (British

Museum) Cottou Claudius B. IV. — A. E. H. Swaen,
Peter Bell. — Max Förster, Herrn Otto Schiutter zur
Antwort. — Eugen Einen kel, Bemerkungen zu Försters
Antwort.

Anglia Beiblatt XXXIV, 4. April 1923: Ehrismann,
Geschichte der devitschen Literatur bis zum Au.sgang des

Mittelalters. I: Die althochdeutsche Literatur (Förster).

—

Hecht, Daniel "Webb (Schöffler). — Ingpen, Shelley
in England (Huscher). — Förster, Das Whitlead-teauer-
Eezept. — Flasdieok, Studien zur me. Grammatik. —
XXXIV, .5. Mai 1923: Hörn, Sprachkörper und Sprach-
funktion (Ekwall). — Jente, Die mythologischen Aus-
drücke im altenglischen Wortschatz (Lkwall). — Purity.

A Middle English Poem ed. by R. J. Menner (Hol't-

hausen). — Wolters und Petersen, Die Heldensagen
der germanischen Frühzeit (Schröder). — Knapke, Die
Geschichte der Ermordung der Karoline von Braun-
schweig-Wolfenbüttel, der Gemahlin König Friedrich
Wilhelms von Württemberg. — XXXIV, 6. Juni 1923:

Karstien, Die reduplizierten Perfekta des Nord- und
Westgermanischen (Ekwall). — Shelly, English and
French in England 10(56—1100 (Liobermann). — Leach,
Ängevin Britain and Scandinavia ; Rand, Milton in

Kustication ; Saurat, Milton and the „Zobar"; Gilbert,
Milton and Gralileo; Chew, Thomas Hardy, Poet and
Novelist (Liljegren). — Deutsch bein. Das Wesen des
Romantischen (Eichlerl. — Shaw, Heartbreak House.
Contents : Heartbreak House - O'Flaherty V. C. — Augvistus
Does His Bit (Caro). — Hoops, Englische Sprachkunde
(Mann). — Holthausen, Zur vergleichenden Märchen-
und Sagenkunde. 5. Die Geschichte vom Buckligen. —
XXXIV, 7. .Juli 1923: Salomon, Englische Geschichte
von den Anfängen bis zur Gegenwart (Liebermann). —
Luick, Historische Grammatik der englischen Sprache.
Erster Band: Einleitung, Lautgeschichte (Ekwall). —
Feist, Einführung in das Gotische. Texte, üeber-
setzungen, Erläuterungen (Ekwall). — The Earliest Arith-
metics in English. Ed. by Steele (Flasdieck). — Tietjens,
Englische Zahlwörter des 1-5. und Ki. Jahrhunderts
(Flasdieck). — Brade, Studier over de engelske Prae-
positioner (Western). — -Jaeck, Madame de Stael and
the Spread of German Literature (Caro). — Wild, T.
Sturge Moore und das „Poetic Drama". — Holthausen,
Der Verfasser der Meditationes vitae Christi.

English Studies V, 3—4. JuneAugust 1923: J. Kooistra,
On tlie Character of Desdemona. — F. P. H. Prick
van Wely, War words and peace pipings. Materials
for a study in Slang and Neologism. HL — R. C. Boer,
Beowulf. (Aus Anlass von „Beowulf". An Introduction
to the Study of the Poem, with an Discussion of the
Stories of Öffa and Finn. By R. W. Chambers). —
Points of Modern English Syntax. — Reviews: King
Alfred's Books. By the Rt. R"ev. Bishop G. F. Browne
(Fr. A. Pompen). — Pearl. An English Poem of the
XIVtt Century. Edited by Sir Israel Gollancz (F.

Holthausen). — A Dutch Source for Robinson Crusoe.
The Narrative of the El-Ho „Sjouke Gabbes", being an
episode from the Description of the Mighty Kingdom of

Krinke Kesmes by Hendrik Smeeks 170H. Translated an
Compared with ßobinson Crusoe by Lucius L. Hubbard
(N. V. Maanen). — W. F. Schirmer, Der englische
Roman der neuesten Zeit (.J. Kooistra). — G. Elliott
Smith, The Evolution of the Dragon (Willem van Doorn).

The Journal of English and Qermanic Philology.
Vol. XXII, Nr. 1. Cont.: Fr. M. Padelford, The
Spiritual allegory of the Faerie Queene, Book one. —
H. J. Weigandj The Secret Mark of the Beast. A study
of cryptic character Portrayal in „Little Eyolf" (Ibsen). —
A. S. Cook, Ihn Fadlan's account of Soandinavian
merchants on the Volga in 922. — R. M. Garrett,
„Cleopatra the Martyr" and her sisters. — A. H. Krappe,
The legend of Walther and Hildegund. — J. R. Moore,
The tradition of angebe singing in English drama. —
J. Goebel, The Coming centennial of German Instruction
in American universities. — J. de Lancey Ferguson,
Rudyard Kipling's revisions of his published work. —
L. Hollander, über The Arnamagnean manuscript.

Phototypic repi'oduction. Ed. by G. Flom. — Flom,
über R. Iversen, Bokmäl og talemal i Norge 1560
bis 1630. — A. McKillop, über E. Burgert, The
dependence of part I of Cynewulf's Christ upon the
Autiphonary. — 0. S. Schlutter, über Fr. Kluge,
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache,
9. Aufl. — H. Larsen, über H. G. Leach, Angevin
Britain and Scandinavia. — H. .Tones, über L. Pound,
Poetic origins and the bailad.— Patch, UberR. Root,
The Poetry of Chaucer.

Zs. für romanische Philologie XLII, 6: Jorgu Jordan,
Lat. c/ und t[ im Suditalienischen. (Schluss.) — Joach.
Reinhold, Floire and Bhincbeflor-Probleme. — Elise
R ichter. Zur Klärung der Wortstellungsfragen. — Gerb.
Rohlfs, Südital. comu n und ähnliches. — Fr. Gennrich,
Das Frankfurter Fragment einer altfranzösischen Lieder-
handschrift. — Besprechungen: Leo Spitzer, G. G.
Nicholson, Recherclies philologiques romanes. —
XLIII, 1: Moritz Regula, Etymologische Studien an
der Hand des REW. — H. J. Muller, On the Use of the
Expression Lingua Romana from the first to the ninth
Century. — Erb. Lommatzsch, Darstellung von Trauer
und Schmerz in der altfranzösischen Literatur. — H.
Kuen, Zur Chronologie des üebergangs von a:e im
Grödnischen. — Ders., Ueber einige dunkle Worte des
Grödnischen. — G. Bai st, Brande. Busette. Bure.
Cagnard. Cochon. Cognee. Loriot. Petrel. — AnitaLenz,
Zu einer Neuausgabe der Estrella de Sevilla. — Be-
sprechungen: \V. v. Wartburg, E. Gamillscheg und
L. Spitzer, Beiträge zur romanischen Wortbildungs-
lehre. — Ders., Hans Schuster, Die Ausdrücke für
„Löwenzahn" im Galloromanischen. — M. L. Wagner,
Leo Spitzer, Ueber Ausbildung von Gegensinn in der
Wortbildung.

The Romanic Review XIII, 3. .July-September 1922: Lena
E. V. Sylvauia, Dona Maria de Zayas y Sotomayor.

—

G. Fahre, Deux poemes de Peyre "Cathala. — Jos. E.
Gillet, La Aparicion que hizo Jesu Christo a los

Discipulos que yvan a Emaus. An Early Sixteenth
Century Plav. — C. Evangeline Farnham, American
Travellers in Spain (1777—1807). — Winifred Smith,
Two Commedie dell' Arte on the Measure for Measure
Story. — Besprechungen: F. F. Communications Nos. 32

—

41; Edited for the Folklore Fellows by Johannes Bol te,

Kaarle Krohn, Axel Olrik, C.W. von Sydow (T. F.

Crane). — Norske Folkeminne utg. av den Norske Histo-
riske Kildeskriftkommission. IL Norske Eventyr. En
systematisk fortegnelse efter trykte og utrykte Kilder.

Ved Reidar Th. Christiansen (T.'F. Crane). — Antologia
Portuguesa organizada por Agostinbo de Campos (T. P. O.).

— Rud. Altrocchi, Francesco Flamini (186a— 1922). —
XIII, 4. October-December 19^:2: Gertrude Schoepperle,
The Old French Lai de Nabaret. — Charles H. L i -

vingston, Li Dis Haoul Hosdaing. — C. Evangeline
Farnham, American Travelers in Spain. — Mary Vance
Young, Alessandro Manzoui — Beccaria, Romanlicist. —
C. Fabre, Deux poemes de Peyre Cathala. — Be-
sprechungen: II Flore e il Detto d'Amore. By 1^. G.

l'arodi (Charles E. Whitmore). — R. Doucet, Etüde
sur le Gouvernement de Frau9ois ler (H. Harvitt). —
F. Lache vre, Bibliographie des Becueils coUectifs de
Poesies du XVh' siecle (H. Harvitt).

Revue d'histoire litteraire de la France 30, 2. Avril-.Juin

1923: .J. Call lat, Le Methode scientifique selon Pascal.

Formation et apprentissage de la Methode (1623—16.53). —
Marc Citoleu X, Vigny. historien de la Conjuration de
Cinq-Mars. — Georges Thou venin, „Verset du Koran"
de Victor Hugo et sa source islamique. — Gustave
Charlier, Un ennemi de Chateaubriand. — M. Fuchs,
Banville et la „Clymeue" de La Fontaine. — Be-
sprechungen: P. Vi Hey, Tableau chronologique des

publications de Marot ; Henri Chamard). — Le P. D u d o n
,

Le quietiste espagnol Michel Molinos 1628— 1696 (A.

Cherel). — Saint-Real, Conjuration des Espagnols contre

la Republique de Venise (G. Dulong). — Ferdinando Neri,
l"n ritratto immaginario di Pascal. Segue il testo del

„Discours sur les Passions de l'Amour" (.Jean Vic). —
Le Memoire de Mahelot, Laurent et autres decorateurs

de l'hötel de ßourgogne et de la Comedie Franpaise au
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XVII" sifeole publie par Henry Carrington Lancaster
(Gustave Lanson). — M. Serval, Autour d'un roman
de Balzac; Les Chouans (D. M.). — Izles Decamps,
Sainte-Beuve et le sillage de Napoleon (G. M.) — Charles
Nodier, Moi-meme, avec une introduction sur le roman
personnel par Jean Larat (G. Gazier). — Carlo Pelle-
grini. Sainte-Beuve et la litterature italienne (L. A.).

—

Albert T h i b a u d e t , Gustave Flaubert : sa vie, ses romans,
son style (Pierre Martino).

Oiornale storico deila letteratura italiana LXXXII,
I— 2. Fase. 244— 24-J: Riccardo Dusi, II Classicismo e il

Romanticismo nella storia della critica. — Eugenio Mele,
Opere del Gracian e d' altri autori spagnuoli fra le mani
del p. Casalicchio. — Clementina de Courten. La
fortuna del teatro di G. M. Chenier in Italia. — Pierre
Martino, L' ''Ouvrage de Grammaire" de Stendhal
(1818). — Eassegna bibliografica: Angelo Monteverdi,
Poeti antichi lombardi. Prefazione , commento . note e
bibliografia di Ezio Levi. — Letterio Di Francia,
Santorre Debenedetti, II „Sollazzo". Contributi alla storia
della novella, della poesia musicale e del costume nel
Trecento. — Eemigio Sabbadini, Arnaldo Ferriguto,
Älmorö Barbaro: 1' alta cultura del settentrione d' Italia
nel 400, i „sacri canones" di Roma e le „sanctissime leze"
di Venezia. — Bollettino bibliografico; II poeta del-
r umana tragedia. Scritti inediti su V opera di G. A.
Cesareo raccolti da G. A. Peritore {G. Bertoni). —
Dante. La Poesia, il Pensiero, la Storia. Comme-
morazione del Secentenario dantesco promossa dagli
Studenti di Lettere della r. Univer.sitä di Padova {V.
Cian). — Studi danteschi. diretti da M. Barbi, voll. V— VI
(S. Debenedetti). — G. B. Marino, L' Adone, a cura di

G. Balsamo-Crivelli (A. Belloni). — V. (jioberti,
Pagine scelte edite ed inedite, con prefazione e note di
P. A. Menzio (C. Calcaterra). — E. Donadon i, Scritti
e discorsi letterari; ders., II canto VIII del Purgatorio,
letto nella sala di Dante in Ors-anmichele (A. Momigliano).— A. Andreoli, Saggio su la mente e la critica lette-
raria di L. A. Muratori (G. Bertoni). — Annunzi analitici:
G. Volpe, Moyimenti religiosi e sette ereticali nella
societä medievale italiana. Secoli XI—XIV (Vi. Ci.). —
DantP. 1 tre canti di Sordello (Purg. VI, VII, VIII).
Commentati da Isidoro Del Lungo (I. S.). — Tommaso
Campanella, Citta del sole. Testo critico, introduzione
e note a cura di Giuseppe Paladino (Vi-Ci.). — Cornelio
Di Marzc, Sul cosidetto „pessimismo" dei „Promessi
Sposi" (Vi. Ci.). — Anna Pinelli, Cesare Betteloni nella
vita e nelle opere (R. D.). — Guido Bustico, II Teatro
Antico di Novara. 160-5—1873 (L. N.). — Benedetto
Croce, Sulla natura dell' allegoria (R. D.). — Comuni-
cazioni ed appunti: G. Bertoni, Aucora del „Fiore" e
del „Detto d"Amore". — L. Piccioni, Per 1' inter-
pretazione di un passo della canzoiie petrarchesca „Ai
signori d' Italia". — V. Cian, Nota Manzoniana: Ales-
sandro Manzoni, il generale Giacinto Cottalorda e il

p. Antonio Bresoiani.

Qiornale Dantesco XXVI, 1. Gennaio Marzo 1923: E. Buo-
naiuti, La dottrina della creazione e della salvezza nel
canto XlII del Paradiso. - G. Zaccagnini, Personaggi
danteschi (Marco Lonibardo, Lizio da Valbona e Rinieri
da Calboli). - L. Pastine, Dante e i trovatori. (Forts)
C. Guerrieri-Crocetti, Negli ultimi anni di Dante.
(Forts.) — G. Crocioni, II dialetto di Reggio nel „De
vulgari eloquentia". — F. Filippini, Dante degli Abati
probabile autore del „Fiore". — G. Vitaletti, II codice
Bini del „De vulgari eloquentia" e della „Moriarchia". —
Ders., San Pier Damiani e Dante. (Seh luss.)— A.Cut olo,
II terzo sonetto di Dante a Forese Donati.

Revista de Filologia Espanola III, i: Americo Castro,
Algunas observaciones acerca del concepto del bonor en
los siglos XVI y XVII. — T. Navarro Tomas. Siete
vocales espaüolas. — Misceläuea: A. Morel-Fatio,
La fortune en Espagne d'un vers Italien. — A. Castro,
Obras mal atribuidas a Rojas Zorrilla. — Ders., Mas
acerca de „muchacho". —

' J. Gömez Ocerin, ün
soneto inedito de Luis Velez. — Notas bibliograficas:
A. Griera i Gaja, La fronteia catalano-aragonesa.
Estudi geografico-lingüistic (R. Menendez Pidal). — J.
Fitzmaurice- Kelly, Litterature espagnole. — H.
Tiktin, Französisch „curee" und Verwandtes. A. C. — i

„Azorin", La ruta de Don Quijote. — R. Dario, Espafia
contemporanea. — E. Allard, Friedrich der Grosse in

der Literatur. — Jvian del En cina, Representaciones.

—

P. .1. Zarco, Espana y la comuniön frecuente. — J.

Demogeot, Histoire des litteratures etrangferes. —
F. Tejera, Historia de la literatura espanola. — F.

Pinto d'Almeida, Algums temas filologicos. — Biblio-

grafia. — III, 2: Antonio G. Solalinde, Las versiones
espaüolas del „Roman de Troie". — Miscelänea: T.
Navarro Tomas, Las vibracioues de la rr espanola. —
Enrique Diez-Canedo, Fortuna espafiola de un verso
italiano. — M. L. Guzmän yA. Reyes, Contribuciones
a la bibliografia de Gongora.— A.Castro, „De aqui a" =
,hasta', „Surto", „Guelte". — Notas bibliograficas: Obras
de Lope de Vega. J. Gömez Ocerin. — J. Bruch, Der
Einfluss der germanischen Sprachen auf das Vulgär-
latein. A. C. — A. Morel-Fatio, Un erudit espagnol
au XVIII« siecle, D. Gregorio Mayans y Siscar. — M.
ArtigasyFerrando, La „Biblioteca MenendezPelayo".
P. M. Cuevas, Documentos ineditos del siglo XVI para
la historia de Mexico. — J. Puyol y Alonso, El
Abadengo de Sahagün. — Bibliografia. — Noticias. —
III, 3: R. Menendez Pidal, Poesia populär y Ro-
mancero. — C. Carroll Marden, Unos trozos oscuros
del „Libro de Apolonio". — Miscelänea: A. G. Sola-
linde, Alla van leys o mandan reys. — Vicente
Garcia de Diego, Dialectalismos. — Notas biblio-

graficas: P. Henriquez Ureüa, Don Juan Ruiz de
Alarcön. C. y R. — Seleotions from Mesonero Ro-
manos. A. R. — P. U. Gonzalez de la Calle, Varia.
Notas y apuntes sobre temas de letras cläsicas. — Santa
Teresa de Jesus, Obras. — K. Hadank, Das „Büchlein
von der Kindererziehung" des spanischen Humanisten
Aelius Antonius Nebrissensis. M. Artigas. — C. Eguia
Ruiz, Literaturas y Literatos. Estudios contemporäneos.
— .J. de Annas, El „Quijote" y su epoca. — R. Monner
Sans, Don Guillen de Castro. — C. M. Trelles, Biblio-

grafia cubana del siglo XIX. — N. Gonzales Au rioles,
Cervantes y su viaje a Italia. — N. Alonso C ort es,
Viejo y nuevo. — Lope de Vega, Arte nuevo de hacer
comedias en este tiempo. — Tomas de Iriarte,
Fäbulas literarias. — Memorias de D. Enrique IV de
Castilla. — P. Hernandez y A. Le Roy, Morceaux
choisis des classiques espagnols. — C. de la Sablonera,
Cancionero musioal y poetico del siglo XVII. — Th.
Braga, Ver.«äo hebraica do „Amadis de Gaula". —
C. Michaelis deVasconcellos, Em volta da palavra
„gonzo". A. C. — H. Sperber, üeber den Affekt als

Ursache der Sprachveränderung. — R. J. Cuervo,
Apuntaciones criticas sobre el lenguaje bogotano. —
M. G. Revilla y A. Quijano, Un dictanem sobre la

ortografia fonetica. — M. de Toro y Gisbert, Ameri-
canismos. — H. Grob 1er, Lieber Ursprung und Be-
deutung der französischen Ortsnamen. — J. de Lamano
yBeneite, El dialecto vulgär salmantino. — Aguilera
y Arjona, Galicia. Derecho consuetudinario. G. S. —
S. de Izpizua, Historia de los vascos en el descubri-

miento, conquista y civilizacion de America. — J. M.
Chacon y Calvo, Jose Maria Heredia. A. R. —
Carla de poblaciön de la ciudad de Santa Maria de
Albarracin, segün el cödice romanceado de Castiel. G. S.

— H. R. Lang, Notes on the metre of the Poem of the

Cid. R. Menendez Pidal. — III, 4: Federico Haussen,
La elisiön y la sinalefa en el „Libro de Alejandro". —
Amerioo Castro, Algunas observaciones acerca del

concepto del honor en los siglos XVI y XVII (con-

clusiön). — T. NavaiTo Tomas, Cantidad de las vocales
acentuadas. — Miscelänea: .4. Castro, „Boquirrvibio".

—

Fidelino de Figueiredo, Uma pequena contro-

versia sobre theatro (1739-1748). — Notas bibliograficas:

B. Croce, I teatri di Napoli dal Rinascimento alla fine

del secolo decimottavo. J. Gomez Ocerin. — F. A.
de Icaza, De oömo y por que „La tia fingida" no es

de Cervantes, y otros nuevos estudios cervanticos. —
Bibliografia. — IV, : Alfonso Reyes, Un tema de

„La vida es suefio". (El Hombre y la Naturaleza en
el monölogo de „Segismundo".)

—
^ J. Saroi'handy,

El boque de Biterna en los Fueros catalanes del Valle

de Aneu. — Miscelänea: R. M. P.. Una nota a „La
Celestina". — J. Gomez Ocerin, El cuento de la capa. —
E. Diez-Canedo, M.-L. Guzmän y A. Reyes, Cou-
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tribuciones a la bibliografia de Göngora. — A. C,
„Boquirrubio". — Notas bibliogräficas: J. Cejador y
Prauca, Historia de la lengua y literatura castellana.

Francisco A. de Icaza. — Domingo Figarola-Caneda,
Bibliografia de Luz y Caballero. J. M. Chacön. — M.
Martinez Sueiro, Fueros municipales de Orense. —
Bibliografia. — Noticias. — IV, 2: K. Menendez Pidal,

j

„Roncesvalles". Dn nuevo cantar de gesta espanol del
;

siglo Xni. — Miscelänea: V. Garcia de Diego, Lat.
*pöpHS. — J. G. 0.. Un nuevo dato para la biografia de
Velez de Guevara. — A. R., Fortuna espai'iola de un
verso italiano (Per troppo variar natura e bella. —

|

Notas bibliogräficas: D. Juan Ruiz de Alarcön, No
hay mal que por bien no venga (Don Domingo de don
Blas). A. Heyes. — Fueros leoneses de Zamora, Sala-

manca, Ledesma y Alba de Tormes. T. Navarro Tomas. '

— A. Castaüs, Galicismos. barbarismos, hispanismos.

—

M. Sancho Izquierdo, El Fuero de Molina de Aragon. G. !

— E. Joliclerc, Dictionnaire fran9ais-espagnol. —
Bibliografia. — iV, 3: Alfonso Heyes, Un tema de „La
vida es sueno"'. (Ei Hombre y la Naturaleza en el

monölogo de „Segismundo".) (Conclusiön.) — P. Barnils,
Fossils de la llengua. — Miscelänea: A. Castro y S.

Gili, .... „Y todo". — Pedro Henriquez Ureiia, Notas
sobre Pedro Espinosa. — Galo Sänchez, Datos juridicos

acerca de la venganza del honor. — Notas bibliogräficas:

P. G. Antolin, Catälogo de los Codices latinos de la

Real Biblioteca del Escorial. A. Miliares Carlo. — V.

Crescini, Cendales d'Adria. R. M. P. — C. Pellegero
Soteras, Delincuencia en Castilla. — G. Guzmän,
Gramätica castellana. Analogia. R. Bastianini, Pro-
sodia y ortografia ' castellanas. Analogia castellana.

Sintaxia castellana y nociones de lingüistica y etimologia.
Compendio de la gramätica castellana. Tablas de la

preposiciön castellana. M. de Montoliu, Gramätica
castellana. V. Garcia de Diego, Manual de gramätica
castellana. A. C. — T. Borraüo Salgado, Fuero del

Baylio. — Bibliografia: J. Rubiö Balaguer, Los Codices

lulianos de la Biblioteca de Innichen (Tirol). — IV, 4

:

Alfonso Reyes, Sobre Mateo Rosas de Oquendo, poeta
del siglo XVL — T. Navarro Tomas, Candidad de las

vocales inacentuadas. — Miscelänea: R. Menendez Pidal,
Una poesia inedita de Fray Luis de Leon. — J. Gömez
Ocerin yR. M. Tenreiro, Una nota para .,E1 remedio
en la desdicha" de Lope (El soneto de \ enus y Palas). —
Notas bibliogräficas: Miguel de Cervantes, El In-

genioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (ediciön de
F. Rodriguez Marin). Americo Castro. — Resefias de
diversas ediciones ae Don Quijote, Novelas ejemplares

y la Galatea. — A. de Esirada (hijo), Cervantes y el

„Quijote". — Hamete Aben Sarah Beturani, Estudio
de Don Quixote. — L. Min er, El Cura segiin Cervantes.
— M. Cortacero y Velasco, Quisicosas del „Quijote''.
— M. de Toro y Gömez, La lengua de Cervantes. —
A. Cazabän, La aventura del hombre muerto. — F.
Rodriguez Marin, El Caballero de la Triste Figura y
el Caballero de los Espejos. — E. Solana. Cervantes,
educador. — A. Bonilla y San Martin, Cervantes y
SU obra. — J. M Piernas y Hurtado, Ideas y noticias
economicas del „Quijote"'. — Walter Graham, The
Cardenio Double-Falsehood problem. — A. Garcia Boiza,
La patria de Cortaiiillo. — Alonso Fernand cz de
Avellaneda. El lugenioso Hidalgo Don Quijote de la

Mancha. — W. Sohwartz, August Wilhelm Schlegels
Verhältnis zur spanischen und portugiesischen Literatur.
F. Maldonado.— M. Revilla Rico, La Poliglota de Alcalä.
J. G. R. — G. Maura y Gamazo, Carlos 11 y su
Corte. G. S. — M. Silva, Varazim de Jusaäo nas
formulas municipaes d'Heroulano. — Luis Velez de Gue-
vara, La Serrana de la Vera. J. G. 0. — Biblio-
grafia. — V, i: R. Menendez Pidal, Autögrafos ineditos
del Cid y de Jimena en dos diplomas de 1U98 y 1101. —
Americo Castro, Adiciones hispänicas al „Diccionario
etimologico" de W. Meyer- Lübke. — Miscelänea: F. J.

Sänchez C an tön, Siete versos ineditos del „Libro de
Buen Amor". — Samuel Gili, Algunas observaciones
sobre la explosiön de las oclusivas sordas. — Pedro
Henriquez Lrena, Nuevas poesias atribuidas a Terrazas.— Notas bibliogiäficas: Continuaciön de la reseüa de las

obras aparecidas con motivo del tercer centenario de la
muerte de Cervantes. — M. Garcia Morreno, Catälogo

paremiolögico. F. A. de Icaza.— Bibliografia. — Noticias. —
V, 2: Rafael Mitjana, Nuevas notas al „Cancionero
musical de los siglos XV y XVI" publicado por el

maestro Barbieri. — Vicente Garcia de Diego,
Divergentes latinos. — Antonio G. Solalinde, El
cödice florentino de las „Cantigas" y su relaciön con los
demäs manuscritos. — Miscelänea : Alfred Morel-Fatio,
üne lettre de Prosper Merimee. — Federico Ruiz
Morcuende, El tono del. „jAy. ay, ay!". — Notas
bibliogräficas: Continuaciön de la reseSa de las obras
aparecidas con motivo del tercer centenario de la muerte
de Cervantes. — A. M. Espinosa, Studies in New
Mexican Spanish. — Resefias de varios volumenes publi-
cados por la colecciön „Cläsicos Castellanos ". — Biblio-
grafia. — Noticias. — V, 3: R. Menendez Pidal, Sobre
las vocales ibericas e y en los nombres toponimicos. —
Americo Castro. Alusiones a Micaela Lujän en las
obras de Lope de Veja. — Miscelänea: Alfonso Reyes,
Las dolencias de Paravicino. — J. Gömez Ocerin, Del
principe de Esquilache. — Notas bibliogräficas: Con-
clusiön de la resena de los trabajos publicados con motivo
del tercer centenario de la muerte de Cervantes. —
M. Lot-Borodine, Le roman idylique au Moyen Age. —
La historia de los dos enamorados Flores y Biancaflor.
J. Gonzalez del Rio. — M. Romera Navarro, El hispa-
nismo en Norte-America. — Bera y Lopez Men-
dizäbal, Diccionario castellano-euzkera y euzkera-
erdera. — E. de Laiglesia, La mujer en los libros de
oaballerias. — Nicola Ferorelli, Gli ebrei nell' Italia
meridionale dall' etä romana al secolo XVIII. J. Gömez
Ocerin. — Bibliografia: Alfonso Reyes, Reseüa de
estudios gongorinos (1913—191»). — V, 4: Carolina
Michaelis deVasconcellos, Nötulas sobre cantares
e vilhancicos penhisulares e a respeito de Juan del
Enzina. — T. Navarro Tomas, Diferencias de duraoiön
entre las oonsonantes espanolas. — Miscelänea: Alfred
Morel-Fatio, Le marquis de Marignan. — R. Menendez
Pidal. Sobre „Roncesvalles" y la critica de los romanoes
carolingios. — Americo Castro, Datos para la vida
de Lope de Vega. — Notas bibliogräficas: D. Francisco
de Quevedo Villegas, La vida del Buscön. Americo
Castro. — Julian de Armendäriz, Comedia famosa
de Las burlas veras. A. C. — A. Gonzalez Palencia,
Indice de la Espaüa Sagrada. J. G. H. — A. Ossorio,
Los hombres de toga en el proceso de D. Rodrigo
Calderön. — Bibliografia. — VI, i: Pio Rajna, Dis-
cussioni etimologiche. — Rafael Mitjana, Comentarios
y apostillas al „Cancionero poetico y musical del

siglo XVII". — Miscelänea: E. Buceta, Un dato sobre
la historicidad del romance de „Abenämar". — F. J.

Sänchez Cantön, Sobre Argote de Molina. — H. Me-
rimee, „Casados" ou „cansados". — J. de Perott, El
guante de la dama. — A. Castro, „Para mi santiguada".
Notas bibliogräficas: N. A. Cor t es, Zorrilla. Su vida

y sus obras. — Guiu de Columpnes, Les histories

troyanes. — Mendizäbal, Monografia delverbo lalino. —
Obras de la Avellaneda. — Zugasti, Santa Teresa y
la Compafiia de Jesiis. — Rada, La Cristiada. — La-
mano, Santa Teresa de Jesus en .-Vlba de Tormes. —
Älarques, Gil Vicente e as suas obras. — Medina,
Juan Gömez de Almagro. — Boiza, Nuevos datos sobre
Torres Villarroel. — R. Blanco, Arte de la lectura. —
K. Burger, Die Drucker und Verleger in Spanien und
Portugal. — Hills y Ford, Fir.st Spanish Course. —
Givanel Mas, Les edicions gotiques de „Tirant lo

Blanch". — Heaton, The „Gloria d'Amor" of Fra Ro-
caberti. — N. A. Cortes, Viejo y nuevo. — Guillen
de Castro, Quien malas mafias ha, tarde o nunca las

perderä. — Montolivi, Sobre la redacciö de la Crönica
d'en Jaume I. — J. Miret Sans, Antics documents de
llengua catalana. — Arco, El obispo de Huesca D. Jaime
Sarroca. — Montori, Modifioaciones del idioma caste-

llano en Cuba. — A. Lopez, Estudios critico-histöricos

de Galicia. — Chenery, The Ecclesiastical Element in

the Romanic Languages. — Quelle, Beiträge zur Landes-
kunde von Ostgranada. — Bibliografia. — Noticias. —
VI, 2: Vicente Garcia de Diego. Etimologias espa-
nolas. — Pedro Henriquez Urefia, El endecasilabo caste-

lliino. — F. J. Sänchez Cantön, El „-Arte de trovar"

de D. Enrique de Villena. — Miscelänea: Samuel Gili,
Casos de etimologia populär en nombres de plantas. —
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A. Castro, Noruega, simbolo de la oscuridad. — E.
Julia Martinez, Una nota bibliogräfica sobre las

Fiestas de Denia" de Lope de Vega. — Henri Merimee,
Une edition inconnue des „Pastores de Belen". — Notas
bibliograficas: N. Alonso Cortes, Zorrilla: su vida y sus

obras. A. C. — C M. Trelles, Biblioteca Cientifica

Cubana. Ch. — J. Cäsar es. Critica efimera. A. Castro.
— C. C. Allen, The „Comedia que trata del rescate del

Alma" and the „Gayferos" Ballads. .J. G. 0. — A. M.
Espinosa, Traditional ballads from Andalucia. Ch. —
D. Rubio („Kicardo del Castillo"), Estudios lexico-

graficos. Los llamados mexicanismos de la Academia
Espanola. — P. J. Zarco Cuevas, Documentos para la

historia del monasterio de San Lorenzo el Real del

Escorial. E. P. — P. J. Zarco Cuevas, Escritores
agustinos del Escorial. E. P. — J. Givanel Mas, Tres
documents inedits referents el „Don Quijote". -^ P. H.
Goldsmith. A brief bibliography of books in Euglish,
Spanish and Portuguese, relating to the republics com-
mouly called Latin American, with comments. A. R. —
Bibliografia. — Noticias. — VI, 3: Rafael Mit Jana,
Comentarios y apostillas al „Cancionero poetico y musical
del siglo XVII", recogido per Claudio de la Sablonara

y publicado por D. Jesus Aroca. — Alfonso Heyes,
Cuestiones gongorinas. Pellicer en las cartas de sus
contemporäueos. — T. Garcia de Diego, Falsos nomi-
nativos espaüoles. — Americo Castro, Mas sobre „bo-

quirrubio". — Erasmo Buceta, Carrillo de Sotoma3'or

y Suarez de Figueroa. — Miscelänea: A. Castro, El
autografo de „La corona merecida'' de Lope de Vega. —
P. Henriquez Ureüa. Espinosa y Espronceda. — A.
Castro. Salmantino „alcaor''. — P. Ruiz Morcuende,
„Suripanta". — Tesis doctorales sobre filologia espa-

nola. — Notas bibliograficas: A. Farinelli, La vita e

un sogno. Americo Castro. — J. Rogerio Sanchez,
Boscän y Garcilaso de la Vega. E. P. A. — „Ricardo
del Castillo", Estudios lexicograficos. Nahuatlismos y
barbarismos. — R. Lenz, Sobre el estudio de idiomas. —
Analisis de revistas. — Noticia.s. — VI, 4: Americo
Castro, Adiciones hispänicas al Diccionario etimologico
de W. Meyer-Lübke. — J. Sarrailh, Algunos datos
acerca de D. Antonio Linan y Verdugo, autor de la

„Guia y Avisos de forasteros (1620). — Eugenio Mele,
Mas sobre la fortuna de Cervantes en Italia en el

siglo XVII. — Narciso Alonso Cortes, Jerönimo de
Lomas Cantoral. — Miscelänea; A. G. Solalinde,
Prosper Merimee y Valle-Inclan. — F. J. Sanchez Cant 6n,
Dos memoriales en verso del siglo XV. — F. Ruiz
Morcuende, Sicaliptico y sicalipsis. — Notas biblio-

fräficas: A. Seh ra ekel, Isidorus von Sevüla. Sein
ystem und seine Quellen. Z, G. Villada, S. J. — Ensayo

de un tratado de versifii-aciön compiarada del castellano

y del frances. T. N. T. — J. Urquijo e Ibarra,
Estado actual de los estudios relativos a la lengua vasca.

V. G. D. — Fraucisco Martinez de la Rosa, La
Conjuraciön de Venecia. Afio de 1310. J. S. — Coleccion
Universal „Calpe". — Poesias escogidas de Manuel del

Palacio. F. — Anälisis de revistas. — Bibliografia. —
Noticias. — VII, i: R. Menendez Pidal, Notas para el

lexico romanico. — F. J. Sanchez Cantöri, Un pliego
de romances desconocido de los primeros afios del

siglo XVI. — Fidelino de Figueiredo, O thema do
„Quixote" na litteratura portuguesa do seculo XVIU. —
Miscelänea: Americo Castro, Sobre -tr- y -dr- en
espaüol. — Erasmo Buceta, Voltaire y Cervantes. —
Notas bibliograficas: J. de L. Ferguson, American
Literature in Spain. P. Henriquez Ureüa. — J. J. Sal-
ver da de Grave, Over een Oudspaanse Romance.
R. M. P. — P. E. Guarnerio, Fonologia romanza.
Arnald Steiger. — Ruiz de Alarcön, Teatro. [La
verdad sospechosa. Las paredes oven.] — Velez de
Guevara, El Diablo Cojuelo. A. Castro. — Biblio-

grafia. — Noticias. — VII, 2: Vicente Garcia de
Diego, Etimologias espafiolas. — T. Navarro Tomas,
Doctrin-a fonetica de Juan Pablo Bonet (1620). — Mis-
celänea: Jose F. Montesinos, Una nota a la comedia
"i De cuändo acä nos viuo?". de Lope de Vega. — R. M. P.,

"iPar sant Esidro!". — A. C, „Marcelina". — Notas
bibliograficas: W.Davids, Verslag over een onderzoek
betreffende de letterkundige betrekkingen tusschen Neder-
land en Spanje in de 16>^— 18" eeuw. Dr. G. J. Geers. —

M. Perez y Curis, El marques de Santillana, lüigo
Lopez de Mendoza: el poeta, el prosador y el hombre.
P. H. U. — Fritz Krüger, Studien zur Lautgeschichte
westspanischer Mundarten. X. — Miguel de Toro y
Gisbert, Los nuevos derroteros del idioma. A. C. —
Bibliografia. — X, 2 : Americo Gastro, Unos aranceles
de Aduanas del siglo XIII. — A. Miliares Carlo, La
biblioteca de Gonzalo Argote de Molina. — F. Krüger,
Vocablos y cosas de Sanabria. — Leo Spitzer, Notas
etimologicas. — J. Dominguez Bordona, El autografo
de las „rimas" de Becquer. — S. Gili, Observaciones
sobre la „i'". — Adalberto Hämel, Sobre la primera
ediciön de las obras dramaticas de Juan de la Cueva. —
„Ero" < agru. — Besprechungen: Libro de Apolonio.
An Old Spauish poem ed. by C. CarroU Mar den (A. G.
Solalinde) — Milton A. Buchanan, The chronology of

Lope de Vega Plays (.1. F. Montesinos). — Don Juan
Ruiz de Alarcön, Los favores del mundo. Ed. de
Pedro Henriquez Ureüa (Daniel Cosio). — Gonzalez
de la Calle, Francisco .Sanchez de las Brozas. Su vida
profesional y academica (B. S. A.). — J. C. Austin,
The significant name in Terence (B. S. A.). — Les
grands romantiques espagnols. Introduction, traduction
et notes de Americo Castro (J. D. B.). — Espronceda.
Obras poeticas. I. Poesias y El Estudiante de Salamanca.
Ediciön y prölogo de J. Moreno Villa (J. D. B.). —
J. Ballesteros Curiel, Filologia y linguistica iberica.

Verbo dos arginas. Jerga-latin de los canteros (S. C). —
P. Fr. Isuus .J. Sagred o, Bibliografia dominicana de
la provincia betica VAr,— 1921 (A. Miliares Carlo). —
Catalogo formado por D. Bartolome Jose Gallardo de
los principales articulos que componian la selecta Hbreria
de 1). Juan Nicolas Bohl de Faber, pertenecientes en el

dia a la Biblioteca Nacional de Madrid enmendado v anotado
por D. Cayetano Alberto de la Barrera (A. il. C). —
Stephen Gaselee, An LTnrecorded Spanish Incunable
(A. M. C). — J. Givanel Mas, El „Tirant lo Blanch" i

„Don Quijote de la Mancba" (S. G.). — Pero Lopez de
Ayala. Poesias de Canciller. Publ. por Albert F. Kuer-
steiner (J. Vallejo).

Butlleti de dialectolog;ia catalana. Gener—Desembre 1922:

M. de Montoliu, Eis noms de rius i eis noms fluvials

en la toponiniia catalana. — A. Griera, Afro-romänic
o ibero-romanic ? — A. Sälleut, Eis noms dels ocells

de Catalunya. — A. Mätons, Vocabulari de I'oli i de
l'olivera. — A. G., Eis elements sards en el catala
dAlguer. — Eis elements catalans en el sard. — Biblio-

grafia. — Gener—Juny 1923: W. Meyer-Lübke, Eis
noms de Hoc en el domini de la diöcesi d' Urgell. —
A. Griera, Eis noms dels peixos. — El jou, l'arada i

el llaurar. — El hoc de Biterna. — Bibliografia.

Revista Internacional de Estudios Vascos, ano 17,

tomo XIV. Paris, Edouard Champion, San Sebastian, Im-
prenta de la Diputaciön de Guipuzcoa. Enero—Marzo 1923:

Fray Jose Maria de Elizondo, Paso por tierras vascas
del venerable märtir, fray Francisco Bei (1.590— 1643),

franciscano ingles. 1. — Bonifacio de Echegaray,
La vida civil y mercantil de los vascos a traves de sus
mstituciones jüridicas (conclusiön). 27. — Juan Carlos
de Guerra, Ilustraciones genealögicas de los linajes

vascos contenidos en las „Grandezas de Espaüa" com-
puestas por Esteban Garibay (continuaciön). 61. — Leoncio
de Urabayen. Otro tipo particularista. El habitante
del valle de Ezcabarte (continuaciön). 94. — Luis de
Eleizalde, Listas alfabeticas de voces toponomästicas
vascas (continuaciön). 128. — Julio de Urquijo, Bilbao
visto por dos estranjeros (1»22— 1836). 145. — Julio

de Urquijo, El vascuence de San ,Iuan de Luz. 153.

G. Herelle, Les mascarades souletines. 159. — Odön
de Apraiz, Notas de bibliografia vasca: ün „Con-
vencional" en nuestro pais, Bei-Bat eta Aurrea por
Becerro de Bengoal. 191. — J. Saroihandy, Una
copla de vizcaino. 196. — G. deMugica, Necrologia.

19t<. — Dario de Arcito, Aclaracion. 199. — Biblio-

grafia. 200. — Abril-Junio: 6. de Humboldt, Diario
del viaje vasco 1801 (trad. de T. de .^ranzadi) (con-

clusiön). 205. — H. Schuchardt. Biz. hili Fuchs. 2.")1. —
L. de Urabayen, Otro tipo particularista. El habitante

del valle de Ezcabarte (conclusiön). 253. — Pedro Axular,
Gueroco Guero (traduociöu vizcaina de fray Pedro
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Antonio ASibarro). 297. — L. de Eleizalde, Topo-
nomästica vasca. 315. — Antonio de Trueba, Dos
cartas y un correotivo (escritos ineditos). 329. — Julio

de Urquijo, Cosas de antaüo. Las Sinodales de Cala-
horra (160'i y 1700). I. Catecismo y predicacion en vas-

cuence. II. Danzas y juegos de pelota. III. Represen-
taciones en las i-^lesias. tv. El buey de los entierros.

33-5. — Julien Vrnson, Etymologie, citacions, metrique.
353. — Bibliografia. 363. — JulioSeptiembre: W. v. Hum-
boldt, Diario del viaje a Espana 1799—1800. 373. —
G. de Humboldt, Los Vascos. Apuntaciones sobre un
viaje por el pais vasco en primavera de 1801. 376. -r-

E. del Murraiz LTrtasvm, El cambio de apellidos en
la vieja Navarra. 401. — Juan Carlos de Guerra,
Ilustraciones genealogicas de los Linajes vascongados
contenidos en las „Grandezas de Espafia" conipuestas
per Esteban Garibay (continuacic'm). 408. — Juan J.

de Mugartegui, Ceremonial del Real Seminario Patrio-

tico Bascongado. 439. — Lviis de Eloizalde, Topo-
nomästioa vasca (continuacion). 442. — J. B. Darana tz,

Le Dictionnaire Basque Espagnol Franijais de l'abbe

Resurrecciön Maria de Azkue. 457. — Meyer-Lübke,
Ronianobaskisches. 463. — Pedro de Axular, Gueroco
Guero (traducciön vizcaina de fray Pedro Antonio Afii-

barro). 486. — Intzagaray, Arantzaliak. 402. — Hugo
Schuchardt, Iberische Epigraphik. Die Bleitafel von
Alcoy. 507. — Ders., El plomo de Alcoy. 512. —
S. de Altube, De Fonetica vasca. 517. — Biblio-

grafia. 553.

Literarisches Zentralblatt 19'20: L. Reynaud, L'in-

fluence allemande en France au XVIII" et au XIX"^ sifecle

(R. V. Schaukai). — H. Güntert, Von der Sprache der
Götter und Geister. Bedeutung.«geschichtliclie Unter-
suchungen zur homerischen und eddischen Göttersprache
(Paul flerrmann). — Phil. Aronstein, Job. Donne als

Dichter (M. L.). — Rittertreue. Eine mhd. Novelle,
herausgegeben von Herbert T h o m a. — Fr. W. Webers Ge-
sammelte Dichtungen. — Fr. v. d. Leyen, Deutsche
Dichtung in neuer Zeit (Curt Hille). — 21 22: Vatnsdeela
Saga. Herausgegeben von W. H. Vogt (Paul Herr-
mann). — Ad. Trend elenburg, Goethes Faust, erklärt
(Max Koch). — 23/24: Hermann Thiemke, Die mittel-
englische Thomas-Beket-Legende des Gloucesterlegendara,
kritisch herausgegeben (M. Weyrauch). — Paul Herr-
mann. Die Heldensagen des Saso Grammaticus (E. M.).

—

Oskar Kern, Johann Rist als weltlicher Lyriker (C. H.
M'egener). — Georg Hallmann, Das Individualitäts-
problem bei Friedrich Hebbel (H. Meyer- Benfey). —
Käthe Hengsberger, Isaak von Sinclair, der Freund
Hölderlins (K. H. Wegener). — R. v. Seh aukal , E. T. A.
Hoffmann. Sein Werk aus seinem Leben dargestellt
(Job. Cerny). — Albert Köster, Die Meistersingerbuhne
des 16. Jahrhunderts; Max Herrmann, Die Bühne des
Hans Sachs. Ein offener Brief an Albert Köster (Hans
Knudsen). — 2b!26: Ed. W'echssler, Wege zu Dante
(Gerhard Rohlfs). — Herb. Ellsworth Cory, Edmund
Spenser. A oritical Study (M. L.). — Ordbog over det
danske Sprog, grundlagt af V. Dahlerup. 3. Bd., 4. Bd.;
Nusvensk Ordbok av Olof Östergren. Haft 14—17; Sigfus
Blöndal, Islandsk — dansk Ordbog 1. Halvbind; Valtyr
Gudmundsson, Islandsk Grammatik (E. M.) — G. Kro-
janker, Juden in der deutschen Dichtung (R. von
Schaukai). ^ 27/28: K. Glaser, Frankreich und
seine Einrichtungen. Grundzüge einer Landeskunde
(0. Hachtmann). — Exameron Anglice or the old English
Hexameron. Edited by S. J. Grawford (M. Weyrauch). —
Else von Schau her t, Draytons Anteil an Heinrich VI.
2. und 3. Teil (M. L.). — Th. Frings und J. Vandea-
heuvel, Die südniederländischen Mundarten (K. Menne).
— Gertrud Stendal, Die Heimathymnen der preussischen
Provinzen und ihrer Landschaften (Curt Hille). — C. E.
Lessing, Geschichte der deutschen Literatur in ihren
Grundzügen (H. M. Seh.). — Günther Hase, Der Minne-
leich Meister Alexanders und seine Stellung in der mittel-

alterlichen Musik (A. E.). — Werner Schweizer, Die
Wandlungen Müncbhausens (Karl Kaderschaftka). — Ad.
Dörrfuss, Die Religion Friedrich Schillers (W. Sänge).

—

Ad. Grolman, F. M. Hessemer (Karl Kaderschaftka). —
Hans Matter, Englische Gründungssagen von Geoffrey
of Monmouth bis zur Renaissance (Max Lederer). ^

29 '30: Katharina Schreiner, Die Sage von Hengest und
Horsa. Entwicklung und Nachleben bei den Dichtern
und Geschichtschreibern Englands; Emma Danielowski,
Die Journale der frühen Quäker. Zweiter Beitrag zur

Geschichte des modernen Romans in England; Hans
Hecht, Daniel Webb. Ein Beitrag zur englischen

Aesthetik des 18. Jahrhunderts (F. Werner). — Kemp
Malone, The literarv historv of Hamlet. I. The early

tradition (M. J. W.). '— Helmut de Boor, Studien zur

altschwedischen Syntax in den ältesten Gesetztexten und
Urkunden (Paul ""Hermann). — Herbert Levin, Die
Heidelberger Romantik (Curt Hille). — Gottscheds Brief-

wechsel mit dem Nürnberger Naturforscher Mattin
Frobenius Ledermüller (Max Koch).

Qöttingische Gelehrte Anzeigen, 1923, Januar März:
P. Kretschmer, Wortgeographie der hochdeutschen
Umgangssprache (K. Euling). — Hans Naumann^
Primitive Gemeinschaftskultur (J. Schwietering). — V
Thomsen, Samlede Afhandlinger Bd. 2, 3 (E.Schröder),

Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissen-
schaften. Phil.-Histor. Klasse. Nr. 5, 15. Febr. 1923:

Bolte, Ueber die Entstehung der Kinder- und Haus-
märchen der Brüder Grimm. — Gesamtsitzung am
26. April. Nr. 14: Burdach, Zwei- und mehrgliedrige
synonymische Ausdrücke der deutschen Prosa. — F.

VVrede, Zu den Merseburger Zaubersprüchen.

Das humanistische Gymnasium 34, 12: Borst, Theodor
Storms Verhältnis zur Antike.

Vierteljahrsschrift für Geschichte und Landesl<unde
Vorarlbergs VII, 1/2, 1923: Anton Schneider, über
K. Bohnenberger, Die Ortsnamen Württembergs in

ihrer Bedeutung für die Siedlungsgeschichte. S.-A. aus

den Blättern des Schwäbischen Albvereins 1920. — Ders.,
über Otto Fr ebner. Die schweizerdeutsche Aelpler-

sprache. Alpwirtscliaftliche Terminologie der deutschen
Schweiz. Die Molkerei. — Jutz, über Alfred Götze,
Proben hoch- und niederdeutscher Mundarten.

Zs. für Aesthetik XVII, 1: R. Petsch, über H. Hecht,
Daniel Webb. Ein Beitrag zur englischen Aesthetik des

18. Jahrhunderts. — H. Glockner, über W. Jost, Von
Ludwig Tiek zu E. T. k. Hoffmann. — A. Baeumler,
P. Moos, Die deutsche Aesthetik der Gegenwart. I. —
H. Glockner, über M. Thalmann, Probleme der

Dämonie in Ludwig Tiecks Schriften. — Ders., über
A. Tumarkin, Die romantische Weltanschauung.

Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
XVII, 1/2: Strieder, über A. Schirmer, Wörterbuch
der deutschen Kaufmannssprache auf geschichtlichen

Grundlagen.

Der Türmer 25, 10. Juli 1923: W. Golther, Der Gral

in den französischen und deutschen Gedichten des Mittel-

alters. — Nochmals das Shakespeare-Geheimnis. — Wolf-

gang Keller, Shakespeare und Shakspere. — Werner
Kremser, Wo bleibt Scheffels Wartburgroman?

Das literarische Echo, 1923, 11/12: H. Raff, Geibel und
Heyse im Briefwechsel. — R. Unger, Emil Ermatingers
neue Bücher. — J. Loewenberg, Zu Kleists „Prinz

von Homburg". — 1.5/16: W. Liepe, Zacharias Werner
in der neuesten Forschung.

Studies in Philology XX, 1. Jan. 1923: W. Farnham,
The Dayes of the Mone. — W. H. Lowenhaupt, The
Writing of Milton's „Eikonoklastes". — R. P. McCut-
cheon, Addison and the „Muses Mercury". — A. O.

McKillop, The Romanticism of William CoUins. —
H. E. Rollins, The Commonwealth Drama: Mis-

cellaneous Notes. — XX, 2. April 1923: W. D. Briggs,
On a Document ooncerning Marlowe. — O. F. Emerson,
Shakespeare's Sonneteering. — E. Greenlaw, Some Old
Religious Cults in Spenser. — M. Y. Martin, Spenser
and the Greek Pastoral Triad. — F. M. Padelford,
The Scansion of Wyatt's Early Sonnets.

Rivlsta delle biblioteche e degli archivi XXXH, 1—12:
E. Colini-Baldeschi, Per la biografia di Cecco
d' Ascoli.

Rivlsta della Societä filologica friulana HI, 8: C. Sgroi,
Un carteggio inedito di G. I. Ascoli e le sue relazioni

con Corrado Avolio. — IV, 1 : A. S., Spassi carnevaleschi

in Friuli. — C. Battisti, E. G. Parodi f-

28
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Archivio storico Itallano LSXIX, 11,3—4: G. Mancini,
Contributo dei Cortonesi alla coltura italiana. — Ä.
De Rubertis, Vincenzo Gioberti e la Costituente di
Giuseppe Montanelli.

Bollettino storico piacentino XVIII, 2, aprile-giugno
1923: S. Permi, Rassegna giordaniana. — S. F., Un
sonetto del Parini contro il Castri fra le carte di G. P.
Maggi.

L' Archiginnaslo XVII, 4-6: U. Dallari, Lo Studio di
Bologna e i novellieri italiani. — G. Albini, II „Liber
Isottaeus'' in una receote edizione (von Ferri). — A.
Foresti, Quando il Petrarca venne aUo „Studio" in
Bologna e sua peregrinazione nel 1321 da Bologna a
Venezia, da Venezia ad Avignone.

La Cultura II, 7: N. Festa, Storia e poesia'nell' Africa
del Petrarca. — A. Meozzi, A proposito di reminiscenze
pascoliane.

Rivista di cultura III, vol. VI, 2: V. Guercio, II sonetto
petrarchesco : „Movesi il vecchierel canuto e bianco" e i

versi 103—109 di Dante, Par. XXXI. — V. Rocchi, La
barba di Dante. — 12; I. Balboni, Le commedie di
Gian Lorenzo Bernini e un diario francese del Seicento.

Oiornale di critica I, 2—3: C. Sgroi, L' ereditä critica di
Fr. De Sanctis.

Rivista d' Italia XXVI, 3: A. Galletti, Le Poesie di
Arturo Graf. — A. Foresti, Peregrinazioni di Francesco
Petrarca fanciullo: ove gli fu fatto conoscere Dante. —
4: M. Tosi, Tre lettere inedite di A. Manzoni. — .5: G. P.
Clerici, La questione dell' Epistolario di Pietro Gior-
dani.

Rassegna Nazionale XLV. Marzo 1923: G. Volpi, II

primo tentativo della quinta edizione della Crusca. —
Aprile: G. Brognoligo, Un letterato e linguista
dalmata. Roberto De Visiani. — ' .

. . _.

giornalismo italiano.

NuovaAntoiogia, 122-5: M. Sc herillo, Manzoni accademico.— 0. Salvadori. II Canzoniere di M. M. Boiardo
(Amorum libri tres) Libro primo. — F. De Stefano,
G. R. Carli, Pietro Verri e Cesare Beccaria. — 1227:
L. Messedaglia, A proposito di un canto di Aleardi. —
1228: A. Rizzuti, Aneddoti e ricordi manzoniani. —
A. Donati, I „disegni letterarii" di Giacomo Leopardi.

Il Marzocco XXVIII, 1.5: B. Brunelli, Casanova stu-
dente. — 20: A. Faggi, Pascal e Galileo. — L. Foscolo
Benedetto, La favola di Belfagor. — B. Brunelli,
L' in-folio Shakespeariano della Biblioteca Dniversitaria
di Padova. — 21 (Manzoni-Heft): G. S. Gargano, L' arte
del Manzoni. — L. Toneil i, II Manzoni fuori d' Italia. —
G. Biagi, II Manzoni a Firenze e la Crusca. — A.
Panella, Le opere storiche. — A. Pompeati, II
giusto. — N. T., Gli illustratori. — G. Scotti, Errori
intorno all' "Innominato". — G. Pazzi, „L' Osservatore
di Sicilia" e „La Colonna infame" del Manzoni. — 22:
G. Masi, II Guicciardini avvooato.

Scientia, 1923, April: A. Meillet, Ce que la linguistique
doit aux Allemands.

Athenaeum, N. S. I, 2: A. Copelli, A chi sia da attribuire
la lauda „Amor dolce senza pare". — G. Zuretti,
Alcuni sonetti da attribuirsi a C. I. Frugoni.

Le Letture XXIII, 6: LDelLungo, II „Lei". — N.
Vaccaluzzo , Donne ed amori nella vita di Massimo
d' Azeglio.

Conferenze e proiusioni XVI, 3: V. E. Orlando, II
car.Tttere etnico dell' opera di Giovanni Verga. — 7: N.
Viscardi, „I Sepolcri" di Ugo Foscolo.

Bollettino della r. societä geografica italiana, S. V. XII,
Gennaio-febbraio 1923: S. Caramella, L' A.sia nel-
1' Orlando innamorato.

L. P i c c io n i, II

Neu erschienene Bücher.
Fräser, .1., History and Etymology. Inaugural Lecture.
Oxford Clarendon Press. l"s. 6 d.

Goldschmit, Rudolf Karl, Das Drama. Eine Problem-
und formgeschichtliche Darstellung. München, Rösl & Cie.
1923. 183 S. kl. 8"= Philosophische Reihe. Bd. 72. Gz.
Pappbd. M. 3.

Gourmont. R. de, Le latin mystique. Les poetes de
l'antiphonaire et la symbolique au moyen-äge. Preface
inedite de Tauteur. Paris, Cres. 8". Fr. 40.

Grierson, H. J. C, Classical and Romantic. Cambridge.
University Press. 2 s. 6 d.

Handbuch der Literaturwissenschaft. Herausg. v. Oskar
Walzel. Lief. 1—3. Berlin -Neutibelsberg, Akadem.
Verlagsgesellachaft Athenaion. 1923. 4": s. u. Fehr, Heias,
Walzel.

Kalff, G., Westeuropeesche Letterkunde. Eerste deel 15a«'

—

lß<^'' eeuw. Groningen. "Wolters. Fr. 8.90.

Klinghardt, H., Sprechmelodie und Sprechtakt. Mar-
burg i. H., N. G. Elwertsche Verlagsh. 1923. 31 S. mit
Figuren. 8°. Preis nicht mitgeteilt.

Marcuse, Ludwig, Die Welt der Tragödie. Mit 12 Portr.
(Tafeln). Shakespeare, Schiller, Kleist. Büchner, Grabbe,
Hebbel, Ibsen. Gerhart Hauptmann, Schnitzler, Wede-
kind, Shaw und Kaiser. 1.—3. Tausend. Berlin, Leipzig,
Wien und Bern, Franz Schneider. 1923. 180 S. 4».

Perret t, W.. Some Questions of Phonetic Theory. VI.
The Mechanism of the Cochlea. Cambridge, W. Heffer. 2 s.

Sandfeld-Jensen, Kr., Die Sprachwissenschaft. 2., fast

unveränderte Aufl. Anastat. Kachdruck [191-5]. Leipzig
und Berlin, B. G. Teubner. 1923. IV, 124 S. kh 8» =
Aus Katur und Geisteswelt. Bd. 472. Gz. M. 1.80 Papp-
band. M. 1.60.

Schaeffer, .-VIbrecht. Dichter und Dichtung. Kritische
Versuche. Leipzig, Insel -Verlag. 1923. 501 S. gr. 8"

M. 75000: Hlwbd. M. 112.500: Hpergbd. M. 1725000.
Schücking.Levin Ludwig, Die .Soziologie der literarischen
Geschmacksbildung. München, Rö.sl & Cie. 1923. 151. S.

kl. 8» = Philosophische Reihe. Bd. 71. Gz. Pappbd.
M. 2.70.

Sperber, Hans, Einführung in die Bedeutungslehre. Bonn
und Leipzig, K. Schroeder. 1923. IV, 96 S. 4». M. 2.

Suck, Johannes, Symbolik in Natur und Dichtung. Vor-
trag. Wilhelmsburg, A. J. Schüthe, [laut Mitteilung,
Bad Oldesloe, L. H. Meyer]. 1922. 16 S. 8». M. .50.

Suhtschek, F. von, Literatur und Literaturwissenschaft.
Abriss eines kritischen Systems. Graz, Leuschner & Lu-
bensky. M. 4.

Vietor, Wilhelm, Elemente der Phonetik des Deutschen.
Englischen und Französischen. 7., durchgesehene Auflage.
Obraldr. 191-5, bes. von Ernst A. Mever. Mit 1 Titelb.

und Fig. Leipzig. 0. R. Reisland.' 1923. XI, 424 S.

gr. 8». Gz. M. 11, geb. M. 13.

Walzel, Oskar, Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des
Dichters. H. 1. 32 S. mit Abb., 1 färb. Taf, Berlin-Neu-
babelsberg. Akadem. Verlag-sgesellschaft Athenaion. 1923.
4" = Handbuch der Literaturwissenschaft. Lfg. 3. Gz.
M. 2.20.

Aberg, Nils, Die Franken und Westgoten in der Völker-
wanderungszeit. Uppsala, A. B. Akademiska Bockhandeln

;

Leipzig, 0. Harrassowitz in Komm. usw. 1923. VIII,
282 S. mit Abb., 9 Kt. 4" = Arbeten utgifna med under-
stöd af V. Ekmans universitets fond, Uppsala. 28. Kr. 15.

Abraham a Sancta Clara [d. i. Ulrich Megerle], Blüten-
lese aus seinen Werken. Von Karl Bertsche. Bdch. 2.

Freiburg i. Br., Herder & Co. 1923. kl. 8°. 2. Mit 10
Bildern, davon 9 eingedr., 1 Titelb. 5. und 6. Aufl. 9.

—

12. Tausend. XIH, 296 S. Gz. Hlwbd. M. 4.50.

Aster, E[rnst] von, Goethes Faust, München, Leipzig,
Rösl & Cie. 1923. 1-57 S. kL 8« = Philosophische Reihe.
Bd. 75. Gz. Pappbd. M. 2.70.

Bartsch. Karl, Untersuchungen zur Jenaer Liederhand-
schrift. 'Mit 1 Kt. Leipzig, Mayer & Müller. 1923. IV,
112 S. gr. 8»= Palaestra. 140.' Gz. M. .5.

Becker, Albert, Goethe und Zweibrücken. Ein Beitrag
zur Pfälzer Geistesgeschichte. Mit zahlr. Abb. Kaisers-
lautern, H. Kayser 1923. 80 S. 8" = Beiträge zur Hei-
matkunde der Pfalz. 6. Preis nicht mitgeteilt.

Beifrage, S., Gustavianske dikter i stilhistorisk belj'sning.

Stockholm, Geber. Kr. 3.

Bergmann, Karl, Deutsches Wörterbuch, mit besonderer
Berücksichtigung der Mundarten und Fremdwörter und
des kulturgeschichtlichen Inhalts des Sprachschatzes
alphabetisch und nach Wortfamilien geordnet. Zugleich
3. Ausgabe des etymologischen deutschen Wörterbuches
von Paul Immanuel Fuchs. Leipzig, Friedrich Brand-
stetter. 1923. XX, 404 S. gr. 8«. Gz. 11.9; Hlwbd. M. 10.

I
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Bestraf te Untreue. Eine allegorische mittelhochdeutsche

Minnerede. Herausgegeben von J. "Wilks. London, Uni-

versitv of London Press. 2 s. 6 d.

Bode, "Wilhelm, Goethes "Weg zur Höhe. 3. Aufl. 10.—

13. Tausend. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1923. VI,

56 S. 8". Gz. M. ,1,90; Pappbd. M. 3,

Boss, Hugo, Fisch..rts Bearbeitung lateinischer Quellen.

I. Fischarts Onomastica und seine Quellen. 2. Fischarts

Uebersetzung von Wolfgang Lazius' De gentium migra-
tionibus. Reichenberg i. B. , Sudetendeutscher Verlag

25 4" = Prager deutsche Studien.

Vortrag,
gr. 8»=
Fr. 0.90.

Frankfurt a. M.
mann, Leipzig].

[Komm. , L. Staaok-
Hlwbd., Preis nicht

F. Kraus. 1923.

H. 28. Kc. 4.

Bohnenblust, Gottfried, Goethe und Pestalozzi.

Bern, [Leipzig], Verlag E. Bircher. 1923. 23 S.

Schriften der Freistudentensohaft Bern. H. 1.

Borko wsk V, Ernst, Goethes und Schillers Lvrik. Breslau,

Ferd. Hirt!' 1923. 128 S. gr 8" = Führer zur deutschen
Dichtung. H. 3. Gz. M. 3.40.

Bornhausen, Karl , AVandlungen in Goethes Religion.

Ein Beitrag zum Bunde von Christentum u. Idealismus.

Berlin, A. Unger. 1923. 85 S. 8» = Comenius-Schriften
zur Geistesgeschichte. H. 5. Gz. M. 2 25.

Carmina Burana, Die deutschen Lieder der. Heraus-
gegeben von F. Ltters. Kleine Texte 148. Bonn, Mar-
cus & Weber. M. 0.45.

Daffis, H., Inventar der Grimm-Schränke in der Preuss.

Staatsbibliothek. Mitteilungen aus der Preuss. Staats-

bibliothek V. Leipzig. K. AV. Hiersemann. M. 6.

Deutsohländer, L. , Goethe und das Alte Testament.
Omonuth-Verlaj^
1923. 199 S. 9».

mitgeteilt.

Droste-Hülshoff, Annette von, Dreiundzwanzig neue
Droste-Briefe. Herausgegeben von Manfred Schneider.
Stuttgart, W. Hädecke. Gz. Nr. 1-25 Pergbd. M. 35;

Nr. 26—300 Hpergbd. M. 20; Nr. 301^.380 M. 15.

Eginhard, Vie de Charlemagne. Editee et traduite par
L. Halphen. Paris, H. Champion. 1923. 8". XXIII,
127 S. Fr. 7..50. Les classiques de l'histoire de Franco
au Moyen Age. I.

Esselborn, Kai-l, Ernst Elias Niebergall. Sein Leben
und seine Werke. (Vorwort, Graf [Kuno Ferdinand]
Hardenberg.) Darmstadt Residenzschloss, Gesellschaft

hessischer Bücherfreunde. 1923. 130 S. lü" = Gesell-

schaft hess. Bücherfreunde. Darmstadt. Jahresgabe 5.

1922'23. 400 Es. Pappbd. Gz. M. 2 50.

Fischer, Hermann, Schwäbisches Wörterbuch- Lfg. 69.

Zendel-zu. Bd. 6, Sp. 1121— 1280. Tübingen, H. Laupp-
sche Buchh. 1923. 4». Gz. Subskr. Pr. M. 2.

Fittbogen, Gottfried, Die Religion Lessings. Berlin,

Leipzig, Mayer & Müller. 1923. VUI, 325 S. gr. 8» =
Palaestra. 141. Gz. 12.

Flemming, Willi. Geschichte des Jesuitentheaters in den
Landen deutscher Zunge. = Schriften der Gesell-

schaft für Theatergeschichte. Bd. 32. Berlin,
Verlag der Gesellschaft für Theatergeschichte.
308 S.

Geschichte der Deutschen Literatur
Unterstützung von Hans Naumann
herausgegeben von Karl Vietor.
Geschichte der deutschen Ode. München, Drei Masken-
Verlag. VIII, 198 S. 8". (Als nächste Bände werden
folgen: Hugo Bieber, Geschichte des neueren deutschen
Romans. — Robert Petsch, Geschichte des neueren deut-
schen Dramas. I. Geschichte der Tragödie und des
Schauspiels. — Franz Schultz, Geschichte der deutschen
Novelle. — Hanz Naumann , Geschichte des deutschen
Liedes. I. Das alte Lied. — Günther Müller, Geschichte
des deutschen Liedes. IL Das neuere Lied).

Gierach, Erich, Altdeutsche Namen i. d. Sudetenländern.
Reichenberg, Sudetendeutscher Verlag F. Kraus. 1923
19 S. gr. 8" [Umschlagt

I

= Sudetendeutsches Volk und
Land. H. 3. KC 2.

Gjellerup, Karl. — Karl Gjellerup, der Dichter und
Denker. Sein Leben in Selbstzeugnissen u. Briefen. Bd 2.

Leipzig, Quelle & Meyer. 1923. 8». 2. VUI, 254 S.

Gleiohen-Russwurm, Alexander von, Schillers Reise
nach Berlin. Berlin-Lichterfelde, E. Runge. 1923. 46 S.

kl. 8» = Der Lichtkreis. 11. Gz. Pappbd. M. 1.

Goethe als Persönlichkeit. Berichte u. Briefe von Zeit-

genossen, gesammelt v. Heinz Arne lung. Bd. 2. Berlin,

nach Gattunj
und Franz i

Bd. I, K. V

Selbst-

XVI,

enmit
chultz
ietor.

Wartburg und in

H. H. Bickhardt.

lie Pflanzenphysio-

Propvläen- Verlag. 1923. 4» = Goethe, Sämtliche Werke.
Propyläen-Ausg. Erg.-Bd. 2. 2. 1797—1823. IV, 313 S.

Gz. Pappbd. M. 22..50; Lwbd. M. 30; Hldrbd. M. 36;
e. Schlz.

Goethe. Goethes biographisches Schema in getreuer Nach-
bildung seiner Handschritt. Hrsg. v. Georg W i tk o w s k i.

Leipzig, Mayer & Müller. 1922. 32 S., 152 faks. S. kl 8".

300 num. Ex., Gz. Hldrbd. M. 40.

Goethe, Katharina Elisabetba. Die Briefe der Frau Rat
Goethe. Ges. u. hrsg. von Albert Kost er. 6., verm.
Aufl. 2 Bde. Bd. 1. 2. Leipzig, Insel- Verlag. 1923.

XIX, 290; 288 S. 8". Gz. Hlwbd, M. 12; Hldrbd. M. 22.

Gottfried von Strassburg. Tristan und Isolde. Neu bearb.
von Wilh. Hertz. Wohlf. Ausg. Mit einem Nachwort
von Fr[iedrioh] V. d. Leyen. 9.— 13. Tausend. Stuttgart
und Berlin, J. G. Cottasche Buchhandlung Naohf. 1923.

X, 475 S. 8». Gz. M. 2.80; Hlwbd. M. 4.80.

Gref erath, Theodor, Studien zu den Mundarten zwischen
Köln, Jülich, M.-Gladbach und Neuss. Mit 1 färb. Kt.
Marburg, N. G. Elwertsche Verlagsh. 1922. VI, 128 S.

gr. 8" = Deutsche Dialektgeographie. H. IIb. Preis nicht
mitgeteilt.

Greiner, Wilhelm, Goethe auf der
Eisenach. Eisenach. Heimatbuclih.
1923. 62 S. kl. 8». Gz. M. 0.20.

Haberlandt, G[ottlieb], Goethe und (

logie. Bernhard Seuffert zum 70 Geburtstage am 23. Mai
1923 gewidmet. Leipzig, M. Weg. 1923. 21 S. gr. 8».

Gz. M. 1 ; Schlz. nicht mitgeteilt.

Helling rath, Norbert von, Hölderlin. Hölderlin u. d.

Deutschen. Hölderlins Wahnsinn. München, H. Bruck-
mann. Gz, M. 1.80; geb. M. 2.

Heusinger, E. [vielm], Johann Heinrich Christian, Sagen
aus dem M^erratale. Im Neudr. hrsg. mit e. Nachw. u.

mit Erl. vers. von Conrad Höfer. Eisenach, Hofbuch-
druckerei Eisenach, H. Kahle. 1923. VIII, 126 S. 1 Titel-

bild. 8». Gz, M, 3.

Das ältere hildebrandslied. Auf Grund d. Simrock-
sohen üebertr. hrsg. Nach der Handschrift von Kurt
Siebert. Berlin, Verlag der Nachfolge, Komm., C. F.
Fleischer, Leipzig. 1923. 6 Bl. 4» = Ulfilasdruck. 1.

Hölderlin, Friedrich, Sämtliche Werke. Histor.-krit.

Ausg. Begonnen von Norbert v. Hellin grath, fort-

geführt durch Friedrich Seebass u. Ludwig v. Pigeno t.

Bd. 3. Berlin, Propyläen-Verlag. 1922. 8». 3. Besorgt
von Ludwig v, Pigenot. Gedichte. Empedokles. Philo-

soph. Fragmente. Briefe, 1798—1800. XVII, 602 S.

Gz. M. 20; Hlwbd. M, 40; Luxusausg. Ldrbd. M. 240, e. Schlz,

Hölderlin, Friedrich, Gedichte und Briefe, Hrsg. von
Karl Vietor. Mit 8 Bildbeigaben [Taf.]. 1.—5, Tausend.
Frankfurt a. M., H. Gieschen, Komm. C. F. Krug, Leipzig.

192.3. 227 S. 8» = Die guten Geister. Bd. 1. Gz. Hlwbd.
M. 4.

Holl, Karl, Geschichte des deutschen Lustspiels. Leipzig,

J. J. Weber. 368 S. 8«.

Kastner, Ludwig, u. Konrad Zoller, Seelen u. Geister.

Volkssagen aus der Oberpfalz. Franz Xaver von Schön-
werth nacherzählt. Kalimünz, Postscheckkonto Nürn-
berg 476.5, M. Lassleben. 1923. 124 S. kl. 8". Gz. M. 1.20;

Pappbd, M. 2,

Korff, H[ermann] A[ugust], Geist der Goethezeit, Ver-

such e, ideellen Entwicklung d, klass,-romant, Literatur-

geschichte. 3 Teile. Tl. 1. Leipzig, .J. J. Weber. 1923.

gr. 8». 1. Sturm u. Drang. XIII, 321 S. Gz. M. 11..50;

Hlwbd. M. 12.7.5,

Larsen, Am, B , Sognemälene. Iste Hefte, Utg, pä offent-

lig bekostning ved Videnskapsselskapet i Kristiania.

Kristiania, J, Dybwad. X, 289 S 4"

Larsen, S., Ebbe Skammelsens Vise. Med kritisk Kom-
mentar. Kopenhagen, Hagerup. Kr. 8.

Lersch, Philipp, D"er Traum in der deutschen Romantik.
München, Hochschulbuchh. M, Hueber. 1923. 70 S. gr, 8",

Gz, M. 1,50; geb. M. 2..50 ;]^Schlz,Enioht mitgeteilt.

Leyen, Friedrich von der, Die deutschen Heldensagen.
2,, völlig neubearb. Aufl, München, C. H. Becksche Ver-
lagsh. 1923, VIH, 337 S. 8" = Leyen, Deutsches Sagen-
buch, Tl. 2. Gz. M.4..50; Pappbd. M. 6.50; Hlwbd., Preis

nicht mitgeteilt.

Lipmann, Heinz, Georg "Büchner^ und die Romantik.
München, Hochschulbuchh. M. Hueber. 1923. VHI, 137 S.

i". Gz. Geb. M, 4.50; Schlz. nicht mitgeteilt.
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Mahl er, H[einrich], Die Sagen der Heimat aus Volkes

Mund ' Bremerhaven Mühlenstr. 5, Hansa-Bücherstube

und Antiquariat. 1923. kl. 8» = Hansa-Heimatbücher.

H. 7. 2. Vieland u. Nachbargehiet. 40 S. Gz. M. 0,30;

e. Schlz.

Martin, Roland, Untersuchungen zur rhem-moselfran-

kischen Dialektgrenze. Mit 1 [färb.] Kt. Marburg, N. G.

Elwertsche Verlh. 1922. VI, 128 S. er. 8» = Deutsche

Dialektgeographie. H. IIa. Preis nicht mitgeteilt.

May, Kurt, Lessings und Herders kunsttheoretische Ge-

danken in ihrem Zusammenhang. Berlin. E. Ehering.

192:1 159 S. gr. 8" = Germanische Studien. H. 25. Gz.

M. 4.40, Schlz. nicht mitgeteilt.

Melier, N., Salmesprog og Salmetj-per. Et psykologisk

Untersegelse af Reformationsaarhundredets danske Me-

nighedssang. Kopenhagen, M. P. Madsen. Kr. l'--50.

Müller, Josef, Jean Paul und seine Bedeutung für die

Gegenwart. 2., umgearb. Aufl. Mit einem [Titel-]Bilde.

Leipzig, F. Meiner. 1928. VIH, 396 S. Gz. M. 7; Hlwbd. M.9.

Naumann, Hans, Jüngste deutsche Dichtung. Vortrag.

Erw. Bearb. 2. Aufl. Jena, Frommansche Buchh. 1923.

20 S. gr. S". [Umschlagt.] Gz. M. 50.

Petrich, Hermann, Ernst Moritz Arndt und das Kirchen-

lied des letzten Jahrhunderts. Berlin, Schriftenvertriebs-

anstalt. 1923. 8 S. kl. 8» [Umschlagt] = Petrich, Chor-

führer unseres Kirchenliedes. Nr. 4. M. 250.

Petrich, Hermann, Paul Gerhardt und die Blüte evan-

gelischen Kirchenliedes. Berlin, Schriftenvertriebsanstalt.

1923. 8 S. kl. 8» [Umschlagt.] = Petrich , Chorführer

unseres Kirchenliedes. Nr. 2. M. 250.

Pigenot, Ludwig von, Hölderlin. Das Wesen und die

Schau. München, Hugo Bruckmann. Gz. M. 3.20; geb.

M. 3.60.

Raimund, Ferdinand, Sämtliche Werke m 3 Teilen. Mit

e Einf u. Anm. hrsg. von Eduard Castle. Neudruck.

Leipzig, Hesse & Becker, Verl. 1923. CXXVI, 570 S. mit

Abb. u. 1 eingedr. Faks. kl. 8° = Deutsche Klassiker-

Bibliothek. Gz. In IHlwbd. geb. M. 6.25; in 1 Lwbd.

M. 7.25; in 1 Hldrbd. M. 11.

Regler, Gustav, Die Ironie im Werk Goethes. Leipzig,

Verlag „Die Neueste Deutsche Mode", B. Dietze. 1923.

80 S. 8». Gz. M. 4.

Schlegel, August Wilhelm, Vorlesungen über dramat.

Kunst und Literatur. Bonn, K. Sohroeder. Gz. Hlwbd.

M. 20.

Scholz, Wilhelm von, Droste-Hülshoff. 2. Aufl. Stutt-

gart und Berlin, Deutsche Verlags-Anstalt. 1923. 53 S.

go = Dichtung und Dichter. Gz. Pappbd. M. 1.70.

Seiler, Friedrich, Die Entwicklung der deutschen Kultur

im Spiegel des deutschen Lehnworts. 6. 7. Halle a. d.

S , Buchh. d. Waisenhauses. 1923. 8». 6. Das deutsche

Lehnsprichwort. Tl. 2. IX, 202 S. Gz. M. 3.50. 7. Das
deutsche Lehnsprichwort. Tl. 3. Anh. zu 5 (1) und 6 (2).

65 S. Gz. M. 1.

S i 1 z , Walter, Heinrich von Kleist's conception of the tragic.

Göttingen, Vandenhoek & Ruprecht; Baltimore, The Johns

Hopkins Press. 1923. IV, 95 S. gr. 8» = Hesperia. Nr. 12.

Gz. M. 2..50; Lwbd. M. 4.

Schön, Fr., Wörterbuch der Mundart des Saarbrücker

Landes nebst einer Grammatik der Mundart. Mitteilungen

des historischen Vereins für die Saargegend. Heft 15.

Saarbrücken, Selbstverlag des Vereins. VII, 288 S. 4".

Tacitus' Germania. Erläutert von Heinrich Seh weizer-
Sidler. Erneuert von Eduard Schwyzer. 8. Auflage,

dritte der Neubearbeit. Halle, Waisenhaus. XIV, 164S. 8".

Ulmann, Hanns, das deutsche Bürgertum in deutschen

Tragödien des 18. u. 19. Jahrh. Elberfeld, Hofbauersche

Buchh. 1923. 74 S. gr. 8». Gz. M. 1. (Giessen, Phil.

Diss. vom Juli 1922.)

Versuche, Religionsgeschichtliche, und Vorarbeiten. In

Verbindung mit L. Deubner hsgb. von L. Malten und
O. Weinreich. XVIII. Bd., I.Heft. XIX. Bd., 2. Heft.

Giessen. 1923. Töpelmann. Gr. s». Inhalt: XVIII, 1.

Hans Vordemfelde, Die germanische Religion in den

deutschen Volksrechten. I. Halbbd. : Der religiöse (Tlaube.

Fetischismus, Elementen-, Pflanzen-, Tierverehrung (Wolf

und Werwolf, Votiveber, der Eid in peculium), Verehrung
lebender Menschen (Spuren der dynamischen Auffassung
des Haares, Spuren des primitiven Namenglaubens; der

Fürst als Mensohengott; Zauberer und Hexen), Toten-

glaube, Reste des germanischen Götterglaubens. 165 S.

Vietor, Karl, Geschichte der deutschen Ode. München,
Drei-Masken-Verlag. 1923. VE, 198 S. gr. 8» = Ge-
schichte der deutschen Literatur nach Gattungen. Bd. 1.

Gz. M. 7..50; geb. M. 9.

Wahl, Hans, Goethe. Die wertvollsten Goethebildnisse.
Dachau bei München, Einhorn-VerHg. 1923. 15 S. mit
Abb., 20 Taf. 41 >- 30 cm. Gz. Nr.M—200, Pergbd., in

d. Innenseite d. Vorderdeokels wurde e. roter Siegellack-

Abdruck von Goethes eigenhänd. Petschaft eingelassen.

M. 120; Nr. 201—600, Hldrbd. oder Hpergbd. M, 50;
Nr. 601—800, Hlwbd. M. 40.

W a 1 b r a c h , Carl, Johann Georg Schlosser und sein An-
teil an den Vorarbeiten zum Fürstenbund. Giessen,
Ferbersche Univ.-Buchh. 1923. 64 S., 1 Titelb. 8»= Mono-
graphien zur Geschichte der Goethe-Zeit u. d. Goethe-
Kreises. M. 2; Gz. M. 4, Schlz. nicht mitget; [Titelbd. =
Erstmal. Wiedergabe eines Schlosserbildn. aus Familien-
besitz; Gez. J. T. Prestel.]

Wernekke, Hugo, Goethe und die königliche Kunst.
2., durchges. Aufl. Mit 10 Bildn. u. 3 Faks. [Taf.]. Berlin,

A. Unger. 1923. VIII, 166 S. 8». Gz. M. 7..50; geb.
M. 10.

Wilser, Ludwig, Deutsche Vorzeit. Einf. in die german.
Altertumskunde. Mit 98 zeitechten Abb. im Text, 78 des-

gleichen auf 32 Taf., sowie 3 [eingedr.] Stammtaf. und
u. 1 [eingedr.] Völkerkarte. 3. Aufl. Leipzig, R. Voigt-
länder. 1923. VIII, 203 S. 8». Gz. Hlwbd. M. 5.

Wolfram von Eschenbach, ParzivaL Neu bearb. von
Wilhelm Hertz. A^'ohlf. Ausg. Mit e. Nachwort von
Fr[iedrich] v. d. Leven. 9.— 13. Tausend. Stuttgart und
Berlin, J. G. Cottasche Buchh. Nachf. 1923. VIII, 429 S.

8». Gz. M. 2.80; Hlwbd. M. 4.80.

Woordenboek der Nederlandsche Taal. XII, 13. Pijl-

Pijpen. Bewerkt door G. J. Boekenoogen. S-Graven-
hage en Leiden, Martinus Nijhoff, A. W. Sijthoff.

Wrede, Ferdinand, Zu den Merseburger Zaubersprüchen.
Berlin, V^erlag d. Akademie d. Wissenschaften, W. de
Gruyter & Co. in Komm. 1923. 85—90 S. 4». Aus
Sitzungsberichte d. preuss. Akad. d. Wiss. Phil.-hist.

Kl. 1923. 14.

Zerkauleii, Heinrich, Theodor Körners Liebesfrühling.
Berlin-Lichterfelde, E. Runge. 1923. 47 S. kl. 8°= Der
Lichtkreis 12. Gz. Pappbd. M. 1.

Zipper, Albert, Franz Grillparzer. Neue durchges. Ausg.
Leipzig, Ph. Reclam jun. 1923. 96 S. mit einem Titelb.

kl. 8"= Dichter-Biographien. Bd. 9^=Reclams Universal-
Bibliothek. Nr. 4443. Gz. M. 0.30; Pappbd. M. 0.60,

Aberorombie, Lascelles, Principles of English Prosody.
Part I. The Elements. London, Martin Secker. 156 "S.

8». 5 s.

Allen, R. M.. Shakespeare. London, Allen and Unwin. 10'6.

Arrowsmith, R. S., The Preludc of the Reformation. A
Studv of English Church Life from the Age of Wycliffe
to the Breach with Rome. London. XII, 226 S. 8». 8 s.

.\tkins, E., The Poet's Poet. Essays on the Character
and Mission of the Poet as interpreted in English Verse
of the last huudred and fiftv years. Boston, Marshall
Jones Co. Doli. 2.50.

Austen, Jane, Pride and Prejudice. XXH, 429 S. — Lady
Susan and the Watsons. 147 S. 8". Adelphi Edition.

London, Martin Secker. 5 s.

Bald, Marjory A., Women Writers of the Nineteenth
Century. Cambridge Universitv Press. VIII, 288 S. 8".

10 s. 6 "d.

Beatty, A., W. Wordsworth: his Doctrine and Art in

their historical Relations. University of Wisconsin Studies

in Language and Literature XVII." Madison, University

of Wisconsin. 284 S. 8". Doli. 2.

Bechhofer, C. E., The Literary Renaissance in America.
London, Heinemann. 6/—

.

Bendz, Ernest, Joseph Conrad. An Appreciation. Gothen-

burg. N. J. Gumpert. 117 S. 8«'. 4 Kr.
Bleibtreu, Karl, Geschichte der englischen Literatur mit

Einschluss der amerikanischen. Bern und Leipzig, Verlag

E. Bircher. 1923. 390 S. gr. 8». M. 9; Hlwbd. M. 10.50.

Boas, Fred. S., Shakespeare and the Universities: and
other Studies in Elizabeth an Drama. Oxford, Blackwell.

VII, 272 S. 8». 12 s. 6 d.

Bronte, Emilv, Poems. London, Selwyn Blount. 93 S.

8". 12 s. 6 dr
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Busby, Olive Mary, Studies in the development of the
Foor in the Elizabethan Drama. London, Milford. 87 S.

8». 3 s. 6 d.

Calina, .Josephine, Shakespeare in Poland. For the Shake-
speare Association. London, Milford. 76 S. 8". 6 s.

Catalogue of the Eshibition of Shakespeariana held at
the Cardiff Public Library in Commemoration of the
First Folio Tercentenary (1623—1928). Cardiff, Educa-
tional Publishing Company. .52 S. 8".

Chancellor, E. Beresford, The London of Thackeray.
Being some account of the Haunts of Thackeray's Char-
acters. London, Grant Eichards. 263 S. 8". 15 s.

Chaytor, H. J.. The Troubadours and England. Cam-
bridge University Press. VIII, 164 S. 8".

Chettle, Henriei Kind-Hartes' Dreame, 1.592; William
Kemp, Nine Daies Wonder 1600. The Bodley Head
Quartos, edited by G. P. Harrison. London, J. Lane.
33 S. 8°. 3 s.

Cooper, T. P., With Dickens in Yorkshire. With an In-

troduction by B. VV. Matz. London, B. Johnson. 2 s.

Donne, John, Love Poems. With Some Account of his

Life taken from the Writings in 1639 of Izaak Walton.
London, Nonesuch Press. XSni, 91 S. 8«. 10 s. 6 d.

Doughtv, 0., English lyrics in the age of reason. London,
O'Connör. 8». 1.5 s.

ElizabethanDramatists, The Chief, excluding Shake-
speare. Seleoted plays by Lyly, Peele, Greene, Marlowe,
Kyd, Chapman, Jonson, Dekker, Marston, Heywood,
Beaumont, Fletcher, Webster, Middleton, Massinger,
Ford, and Shirley. Edited from the original quartos and
folios. With Kotes, Biographies and Bibliographies bv
William Allan Neilson. London, Harrap. VI, 879 S. 8'*.

15 s.

Ellis, S. M., A Mid-Victorian Pepys. The Letters and
Memoirs of Sir William Hardman. Annotated and
edited. London, Cecil Palmer. XI, 316 S. 8". 25 s.

Fausset, Hugh L'Anson, Tennyson. A Modern Portrait.
London, Selwyn and Blount. 'X, 309 S. 8». 8 s. 6 d.

Fehr, Bernhard, Die englische Literatur des 19. u. 20. Jahr-
hunderts. Mit e. Einf. in d. engl. Frühromantik. H. L
32 S. mit Abb., 1 färb. Taf. Berlin-Neubabelsberg. Akadem.
Verlagsgesellsohaft Athenaion. 1923. 4" = Handbuch d.

Literaturwissenschaft. Lfg. 1. Gz. M. 2.20.

Form an, Maurice Buxton, A Bibliography of the Wri-
tings in Prose and Verse of George Meredith. For the
Bibliographical Societv. Edinburgh , Dunedin Press.
XXXU, 324 S. 8°.

Furley, J. S. , City Government of Winchester. From
Reoords of the XIV. and XV. Cent uries. Oxford, Claren-
don Press. London, Milford. 196 S. 8". 14 s.

Gay, John, The Beggar's Opera and Polly. Together with
the Airs of the Music from the Original Editions of 1728
and 1729. London, Chapman and Dodd. 7 s. 6 d.

Gollancz, Sir I. , In Commemoration of the First Folio
Tercentenary. London, Milford. 55 S. 8°. 5 s.

Greene, Robert, M. A. The Thirde and Last Part of
Conny-catching, with the new devised Knavish Art of
Foole-taking, the like Cosenages and Villenies never
before discovered. A Disputation betweene a Hee Conny-
catcher and a Shee Conny-catcher. John Lane Quartos
edited by G. B. Harrison. London, J. Lane. 82 S. 8". 3 s.

Guide, A, to the Anglo-Saxon and Foreign Teutonic,
Antiquities, in the Department of British and Medieval
Antiquities. London, British Museum. XII, 179 S. 8".

2 8. 6 d.

Hearn, Lafcadio, Pre-Raphaelite and other Poets. Lec-
tures. Selected and edited, with an Introduotion by John
Erskine. London, Heinemann. IX, 432 S. 8". 8 s. 6 d.

Hemminge, William, Elegy on Randolph's Finger. Con-
taining the Well-Known Lines „On the Time-Poets",
now first published with an Introduction and Notes. By
G. C. Moore Smith. Oxford, Blackwell. 35 S. 8" 3 s. 6 d.

History, A, of Everyday Things in England. Done in
two parts, of which this is the first. 1066^1499. Written
and illustrated by Marjorie and C. H. B. Quennell. Fourth
Impression, revised. London, Batsford. XIV, 204 S. 8".

8 s. 6 d.

Hubbard, George, On the Site of the Globe Playhouae
of Shakespeare: Lyin^ to the North of Maide'n-lane,
Bankside, Southwark. Cambridge University Press. 47 S.
8». 7 s. 6 d.

^ ^

Huse, W, W., Pickle and Pickwick. S. A. aus Washington
University Studies, Vol. X., Humanistic Series, No. 1.

143-154 ä. 1922.

Jespersen, Otto, Growth and structure of the English
language. 4. ed. rev. Leizig, B. G. Teubner. 1923. IV,
2.55 S. 8». Gz. M, 3; geb. M. 3.80.

Jiriczek, 0. L., Specimens of Tudor translations from
the classics. With a glossary. Heidelberg, Karl Winter
Verl. 1923. X, 200 S. gr. 8« = Germanische Bibhothek.
1, Reihe 3, Bd. 6. Gz. M. .5, e. Schlz.

Johnson, Lionel, The Art of Thomas Hardy. To which
is added a Chapter on the Poetry by J. E. Barton and
a Bibliography by Johne Lane. Together with a new
Portrait by Vernon Hill and the Etched Portrait bv
William Strang. London, J. Lane. XIII, 357 S. S^».

8 s. 6 d.

Jonson, Ben, Every Man in his Humour. Edited by R.
S. Knox. Methuen's Classics. London, Methuen. VII,
188 S. 8». 2 s.

Kimpen, Emil, Die Ausbreitungspolitik der Vereinigten
Staaten von Amerika. Stuttgart, Deutsche Verlags-
Anstalt. VIII, 317 S. 8».

Krummacher, Martin, Wörterbuch der englischen und
deutschen Umgangssprache nebst 1. den gebräuchlichsten
technischen Ausdrücken ; 2. den Eigennamen , deren
Schreibung oder Aussprache Schwierigkeiten bereitet;

3. genauer Angabe d. Aussprache; 4. dem Notwendigsten
aus der Grammatik ; 5. Gesprächen für den Reiseverkehr
usw. 9. Aufl. 2 Teile. Teil 1. 2. nebst Anhang Jena
und Leipzig, W. Gronau. 1923. kl. 8". Gz. In 1 Papp-
band geb. M. 3.

Lamborn, E. A. G., and G. B. Harrison, Shakespeare.
The Man and his Stage. London, Milford. 128 S. 8».

2 s. 6 d.

Lee, Sir S., The Prefatory Pages of the First Folio.

London, Shakespeare League. XIX S. 6 d.

Lubbock, Percy, Samuel Pepvs. London, Nelson. 284 S.

8». 2 s.

Lud US Coventriae or The Plaie called Corpus Christi.

Ed. by K. S. Block. Earlv English Text Society, Extra
Series 120. London, Milford. 30 s.

McCallum, James Dow, Lord Morley's Criticism of Eng-
lish Poetry and Prose. Diss. Princeton University.
Princeton University Pi-ess. London, Milford. 62 S. 8°.

4 s. 6 d.

Meredith, The Letters of George, and Alice Meynell.
With annotations thereto. 1896—1907. London, None-
such Press. 104 S. 8«. 12 s. 6 d.

More, Sir T., Utopia. Translated into Modern English
by G. C. Richards. Oxford, Blackwell. 5 s.

Nicolson, Harold. Tennyson. Aspects of his life, charaoter,

and poetry. London, Constable. IX, 308 S. 8^ 12 s. 6 d.

The Oxford English Dictionary. A new English Diction-
ary on historical principles, edited bv Sir .1. Murray,
H. Bradley, W. A. Craigie and C. T.'Onions. Vol. :i:

Wash—W'avy, by H. Bradley. Wh—Whisking, by C.

T. Onions. " Oxford, Clarendon Press. Fol. Je 5 s.

Page, William, London: its origins and early develop-
ment. London, Constable. 14/—

.

Pepysian Gospel Harmonj', The, Ed. by M. Goates.
Earlv English Text Society!! Original Series 157. London,
H. Milford. 15 s.

Pioli, G., P. B. Shelley. Mailand, Corbaccio. 15 L.
Pollard, Alfred W., The Foundations of Shakespeare's

Text. The Annual Shakespeare Lecture 1923. For the
British Aoademy. London, Milford. 18 S. 8".

Ponsonby, Arthur, English Diaries. A review of English
diaries from the sixteenth to the twentieth Century, with
an introduction on diarv writing. London, Methuen. X,
447 S. 8". 21 s.

Prestifilippo Trigona, F., Chauoer imitatore del Boc-
caccio. Catania, Stud. ed. moderno. L. 9.

Rh ödes, R-C, Shakespeare's First Folio. Oxford, Black-
well. 4 s. 6 d.

Scott, Sir Walter, Ivanhoe. With critical appreoiations,

old and new. ed. by G. K. Chesterton, Holbrook Jackson,
and R. Brimley Johnson. The Readers' Classics. Bath,
Cedric Chivers. IV, 460 S. 8». 5 s.

Scripture, E. W., The Study of English Speech by New
Methods of Phonetic Investigation. For the British

Academy. London, Milfoi-d. 31 S. 8°. 3 s 6 d.
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Shakespeare, The Works of, Edited by Sir Arthur
Quiller-Couoh and John Dover Wilson. Much Ado about
Nothing. Cambridge üniversity Press. 173 S. S". 6 s.

Shakespeare, The Players', Printed from the First
Folio of 1623. With Introductions by Harley Granville-
Barker, and illustrations. Macbeth, ill. bv öh. Ricketts.
The Merchant of Venice, ill. by Th. Lowmsky. London,
Ernest Benn.

Shakespeare. Guide to the Mss. and Printed Books
Exhibited in Celebration of the Tercentenarv of the First
Folio Shakespeare. London, British Museum 77 S. 8". 1 s.

Shakespeare. First Folio Tercentenarv, 1623—1923.
Southwark Commemoration Exhibition Catalogue, and
Catalogue of the Harvard-Shakespeare Memorial Dona-
tion. Southwark, Public Libraries and Museums Com-
mittee. 36 S. 8".

Showerman, G.. Horace and bis influence. London,
Harrap. 8". .5 s.

Sim, F. M., Robert Browning: the Poet and the Man,
1833—45. London, T. Fisber' Uuwin. 10 s. 6 d.

Sisson, C. J., Le goüt public et le theätre Elisabethain
jusqu'ä la mort de Shakespeare. Dijon, Impr. Darantiere.

Smith, Logan Pearsall, English Idioms. S. P. E. Tract,
No. XII. Oxford Clarendon Press. London, Milford.
63 S. 8». 3 s. 6 d.

Streatfield, G. S., The Mind of the „Spectator" under
the Editorahip of Addison and Steele. London, T. Fisher
Unwin. 7 s. 6 d.

Symonds, .John Addington , Letters and Papers. Col-
lected and edited bv Horatio F. Brown. London, Murrav.
XIL 280 S, 8«. '

Tarnawski, W., Krzysztof Mariowe. Warschau, Bobljo-
teka Polska.

Thompson, John, Francis Thompson: Poet and Mystic.
Third edition. London, Simpkin, Marshall. 1.59 S. 8**. 5 s.

Triebel, L. A. : EngUsh-German and German-English
Dictionary. P. 1. 2 London, R. Jasohke. 1923. 16" =
The Glotta. 1. Englisb-German dictionary with the pro-
nunciation of the German words. VIII, 336 S. Lwbd.
1 s. G d. — German-English dictionary with a chapter
on German pronunciation and a short German accidence.
VIII, 288 S. Lwbd. 1 8. 6 d.

Trollope, Anthony, An Autobiography. Pub. 1883, now
for the first tiine reprinted. The World's Classics.
Nr. 239. Oxford Üniversity Press. 2/—

.

Walpole, Horace, The Castle of Otranto. With Sir
Walter Scott's introduotion and preface bv Caroline
Spurgeon. London, Cbatto & Windu.s. LXIV, 1.59 S.

8». 5 s.

Ward, W. C, John Ruskin's Letters to William Ward,
with a short biography of William Ward. Boston,
Mass. Marshall Jones. 2' Doli. 50.

Wendt, Gustav, England. Seine Geschichte, Verfassung
u. siaat). Einrichtungen. 6., verh. Aufl. Leipzig, 0. fi.

Reisland. 1923. Vll'l, 375 S. gr. 8°. Gz. M. 5; geb. M. 7.

Wright, .T. und E. M., An elementarv old English grammar.
Oxford, Clarendon Press. VIII, 192 S. 8". 6 s.

Abad, C. M.. De Dante Alighieri v de la „Divina Comedia".
Madrid, Edit. „Reus". 1922. 8".' 145 S. (Publicaciones de
la Real Academia de Jurisprudcucia y Legislaciön.)

Atkinson.G., The Extraordinary Voj-age inFrenchLitera-
ture before 1700. Columbia üniversity Studies in Ro-
mancc Philology and Literature. New York, Columbia
Universit^y Press. London, Milford. 9 s.

Baccolini, A, Vita ed opere di L. Savioli, storico e lette-

rato bolognese del sec. XVIII. Bologna, Cappelli. 99 S.

8». L. .5. ^

Baelirens, W. A., Sprachlicher Kommentar zur Vulgär-
lateinischen Appendix Probi. Halle, Niemeyer. VlII,
130 S. 8°.

Barbier, Paul. English Influence on theFrench Vocabularv.
IL S. P. E. Tract' XIII. Oxford. Clarendon Press. 2/6 --,

Barne's, H. E. , A Study of the Variations between the
Original and the Standard Edition of Balzac's „Les
Chouans". — Chicago, Üniversity Press. Cambridge,
Üniversity Press. 7 s.

Bell, A. J\ G., Luis de Caniot's. Hispanic Notes and Mono-
graphs; Portug. Series IV. Oxford Universitj' Press.
7 s. 6 d.

Beiträn, Cayetano Rodriguez: Auswahl aus Cuentos
costefios. Mit Einl. u. Anm. hrsg. von Max Leopold
Wagner. Berlin u. Leiozig, B. G. Teubner 1923. 32 S.

8° = Teubners span. u. hispano-amerik. Textausgaben f.

ITniv. u. höh. Lehranst. H. 1. Gz. M. 0,40.

Berceo, Milagros de Nuestra Sefiora. I. Ediciön y notas
de A. G. Sola linde. (Volumen XLIV.) — Madrid, 1922.

8». XXXII-211 S., 5 ptas. i

Boccaccio, G. , Novelle scelte dal Decamerone. Con un I

saggio delle narrazioni e delle ballate. A cura di G. Rua.
Turin, Paravia. L. 9.

Boza Masvidal, A. A., Tirso de MoHna considerado
como poeta trägico. — Habana, Imp. „El Siglo XX".
1922. 8". 39 pägs.

Boza Masvidal, A. A., El Dante: su influencia en la lite-

ratura castellana. Ensayo critico-literario. — Habana.
Imp. „El Siglo". 1920. 8°. 37 pägs.

Cervantes Saavedra, Miguel de : Der sinnreiche Junker
Don Quijote von der Mancha [El ingenioso hidalgo Don
Quixote de la Mancha, dt.]. Übers, von Ludwig Braun-
fels. [In 2 Bden.J Bd. 1. 2. Berlin, Propvläen-Verlag
1923. gr. 8» = Werke d. Weltliteratur. 1. 618 S.; 2. 661 S.

Gz. Pappbd. je M. 15; Hldrbd je M. 20 — ; e. Schlz.

Cervantes Saavedra, M. de, Poesias. La mäs completa
collecciön hasta el dia. Ordenaciön y prölogo de E. Martin
de la Camara. Madrid, Rivadeneyra. 6 pes. —

Churchman , Ph. H., and E. Allison Peers. — A Survey
of the Influence of Sir Walter Scott in Spain. — Bruges-
Belgique, Imp. Sainte-Catherine. 1922. 4". 86 pägs.
(Extr. de la Revue Hispanique, LV.)

D e 1 a h a y e , E., Rimbaud. Paris, Messein. 7 Fr.

Eckhoff. L. , P. Verlaine og Symbolismen. Christiania,

Steen. Kr. 10.

Eloy d'Amerval, Le Liure de la Deablerie. Ed. by C. F.
Ward. Universitv of Iowa Studies II, 2. Iowa City,

üniversity of Iowa. Doli. 8.

Figueiredo, F. De, Historia da Literatui-a Classica.

1" epocha: 1502— 1.580. 2^ edipao, revista. Lisboa, Liv.

Classica Editora. 1922. 4". 362 pägs. (Bibliotheca de
Estudos Historicos Nacionaes. VI.)

Foscolo, ü g o , L'orazione inaugurale, a cura di G. Dolci.

Lanciano, Carabba. L. 4.

Gaselee, S., The Spanish Books in the Library of Samuel
Pepys. Oxford, Printed at the üniversity Press. 1921.

8". 49 pägs. (Supplement to the Bibliographical Society's

Transactions. num. 2.)

Gillieron, .Tule.s, Thaumaturgie linguistique. I. Les nais-

sances miraculeuses He Mouchette. „Abeille" devenu „allu-

mette" en Suisse. II. *Cuminchoare „commencer". Ne-
nuphar du Sahara. Paris, Champion. 158 S. 8". Fr. 12.

CoUection linguistique publiee par la Societe de linguistique

de Paris. T. XIII.
Gillieron, .J., Les Etymologies des etymologistes et Celles

du peuple. I. Influehces lexicales d'un mot chinois en
fran^ais. IL Notes complementaires sur les noms de r„A-
beille". III. Coniment on concilie l'etymologie en con-
flit avec la semantique. Paris, Champion. 71 S. 8".

Gillieron, J., Menagiana du XX^" siecle. I. Comment on
trouve le contaminant d'un mot contamine, tous deux
etant entre eux sans rapport semantique. IL Comment
on trouve l'etymologie populaire destructive d'un mot et

Sans rapport semantique avec celui-ci. III. Comment on
refute les etymologies qui impliquent un rapport seman-
tique. Paris', Champion. 23 S. 8".

Girard, H., et H. Moncel, Bibliographie des oeuvres de
Ernest Renan. Paris, Presses universit. de France. 8". Fr. 20.

Givanel Mas, J., Contribucion al estudio bibliogräfico

de „La Celestina" j' descripciön de un rarisimo ejemplar
de dicha obra. — Madrid, Tip. de la .,Revista de Archivos".
1921. 4". 45 pägs.

Givanel Mas, J., El „Tirant lo Blanch" y „Don Quijote
de la Mancha". Barcelona, Imp. de la Casa de Caritat.

8". 78 pägs. (Extret dels Quaderns d'Estudi, anvs 1921

—

1922.)

Grossmann, Rudolf, Katalanische Lyrik der Gegenwai-t.
Eine deutscbe Auslese. Mit e. Einf. Hamburg: Casa
Editorial Fausto [Komm : H. Kessler, Leipzig] 1923.

(XXVI, 173 S.) 8" = Veröffentlichungen d. lbero-.\meri-

kanischon Instituts. ü. S. A. $ 1, Pes. 6, Schw.
Fr. 6, für Deutschland nur f. wiss. Zwecke gegen Nach-
weis Gz. M. 6.

i
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Haggard, A. C. P., Victor Hugo: His Work and Love.
London. Hutchinson. 16 s.

Ha t z f e 1 d , Helmut. Der französische Symbolismus. München,
Leipzig: Eösl & Cie 192:^. (171 S.) kl. 8° = Philosophische
Reihe, Bd. 73. Gz. Pappbd. 3..50.

(Hatzfeld, Helmut, Pührer durch die literarischen Meister-

werke der Romanen. IL Band : Meisterwerke der spani-

schen Literatur. München, Hueber VI, 146 S. 8". (In-

halt: Spanische Romanzen. — Der Schelmenroman:
Lazarillo de Tormes. — Cervantes, Don Quijote. —
Lope de Vega, La Estrella de Sevilla. — Tirso de
Molina, El Burlador de Sevilla. — Calderon de la
Barca, La Vida «s Sueno; La Devocion de la Cruz; La
Dama Duende; El Principe Constante; El Medico de su

Honra; El Magico Prodigioso. — Hilfe zum Verständ-
nis der Texte.

Haust, J., Etymologies wallonnes et fran^aises. Paris,

Champion. Fr. 2.5.

Hef ele, Herman, Dante. 4. u. 5. Aufl. Stuttgart, F. From-
mann. 1923. VII, 274 S., 1 Titelb. 8». Gz. M. 4; geb.

M. .5.

Heiss, Hanns, Die romanischen Literaturen des 19. u.

20. .lahrhunderts. Heft 1. 32 S. mit Abb., 1 färb. Taf.

Berlin-Neubabelsberg: Akadem. Verlagsgesellschaft Athe-
naion (1923). 4" ^ Handbuch d. Litteraturwissenschaft.
Lfg. 2. Gz. M. 2.20.

Henke, W., Das Meer in der französischen Dichtung des
19. Jahrhunderts. Diss. Greifswald. Auszug.

Hermosilla, Diego De, Dialogo de la vida de los pajes

de Palacio. Edited, with an introduction and notes by D.
Mackenzie. — Valladolid, Viuda de Montero. 1916. 4".

2.55 pags. (Publications of the University of Pennsylvania.
Series in Romanic Languages and Literature, 7.)

Hurtado diMendoza, Diego, Die Abenteuer des Lazarillo
von Tormes [Vida de Lazarillo de Tormes _y de sus for-

tunas y adversidades]. (Aus d Span, von Fred von Zolli

-

kofer.) Mit [eingedr.J Steinzeichn. von Paul Klein-
schmidt. Berlin, H. H. Tillgner. 1923. 68 S. 4» =
Reihe „Das Prisma". Bd. 6.. G. Hldrbd M. 13; e. Schlz.

Kall in, Hjalmar, Etüde eur l'expression du rapportd'agent
dans les langues romanes. Paris. Champion. 300 S. 8".

Fr. 18.

Klemperer. Victor, Die moderne französische Prosa
(1870—1920). Studie u. erl. Texte. Tl 1.2. Leipzig, Berlin.

B. G. Teubner. 1923. 8" = Teubners philologische
Studienbücher. 1. IV S., S. 1—44, 73—1-54. Gz. M. 2—.
2. IV S., S. 4.5—72, 15.5-301. Gz. M. 2.-50.

Klemperer, Victor, Die Antike und die Literatur der
Romania. In : Vom Altertum zur Gegenwart. Leipzig,
B. G. Teuber. Geb. M. 6.20.

Längfors, Arthur, La Societe fran^aise vers 1330, vue par
un Frere Preoheur du Soissonnais. Helsingfors. S.-A. aus
Öfversigt af Finska Vetenskaps-Sooietetens-Förhandlingar.
Bd. LX, 1917—1918. Afd. B. Nr. 1. 23 S. 8».

Lanson, G., Histoire illustree de la litterature fran9aise.
Fase. 1. Paris, Hachette. Fr. 8.

Lemos, G. R., Barbarismos foneticos del Ecuador. Suple-
mento a la Semäntica ecuatoriana. Guaj'aquil, E. A.
Uzcätegui. 1922. 8». 160 pags.

Leon. Fray Luis de, Poesias proprias y traducciones de
autores profanos y sagrados. Madrid, Rivadenevra. Pes. 6.

Leopardi, G., Operette morali. Con introduzione e note
di D. Bianchi. Palermo, Sandron. L. 11.50.

Les grands romantiques espagnols. Introduction, traduction
et notes de A. Castro. Paris, La Renaissance du livre.

1923. 8«. 176 pags. Fr. 4.

Martino P., Le naturalisme fran^ais 1870— 189-5. Paris,
A. Colin. Fr. -5.

M eis eis, S. , Dante und Manoello. Eine Aufsatzreihe.
Wien, Verlag der Neuzeit. 32 S. gr. 8".

Merimee, E., Precis d'Histoire de la Litterature Espagnole.
Edition entierement refondue. Paris, Lib. Garnier Freres.
1922. 8». XXII, 670 pags.

Meyer, E. , La philosophie politique de Renan. Paris,
Boivin et Cie. Fr. 5.

Nitze, W. A., and E. P. Dargan, A History of French
Literature from the Earliest Times to the Great War.
London, Harrap. 15 s.

Poinsot, M. C, La flamme de Chateaubriand. Paris,
Pens^e fr&n9aise. Fr. 7.50.

Pop, Ghi^ä: Taschenwörterbuch der rumänischen und
deutschen Sprache. Mit Angabe d. Aussprache nach d.

phonet. System d. Methode Toussaint-Langenscheidt.
Tl 2. Berlm-Schöneberg, Langenscheidtsche Verlh. 1923.
kl. 8" = Langenscheidts Tascnenwörterbücher für Reise,
Lektüre, Konversation u. Schulgebrauch. |Nebent.:J
Popp, Dictionar portativ romän-german si german-romän.
Partea 2.] 2. Deutsch-rumänisch. (XLIV, 528 S.) Gz.
hwbd. b. M. 64.

Primoli, G. , Une promenade dans Rome sur les traces
de Stendhal. Inedits de Stendhal. Paris, Champion. 8".

Fr. 25.

Rodriguez Salcedo, S., Santa Teresa en Palencia. —
Palencia, Imp. de „El Diario Palentino". 1923. 16".

116 pags.
Eosman, E., Vooabolarietto Veneto Giuliano. A cura della

Societä Filologica Romana. Roma, Maglione e Strini.
L. 5.

Saavedra Fajardo, D., Repüblica literaria, Ediciön y
notas de V. Garcia de Diego. Madrid

, ;,,La Lectura ,

1922. 8». 228 pags. 5 ptas. (Clasicos Castellanos 46.)

Saint-Real. Conjuration des Espagnols contra la Re-
publique de Venise en l'annee MDCXVIII. Introduction
et notes, par Alfred Lombard. Paris, editions Bossart.
165 S. 8". Collection des Chefs-d'ceuvre meconnus, publ.
sous la direction de M. Gonzague Truc.

-Segur, N-, M. Renan devant l'amour. Paris. Fr. 6.75.

Simon, 6., Chez V. Hugo. Les tables tournantes de Jer-
sey. Paris. Conard. Fr. 6.

Tielrooy, Joh., Un graud ecrivain hollandais ami de la
France. Conrad Busken Huet et la litterature tran9aise.
Essai de biograpliie intellectuelle. Paris, Champion.
3U0 S. 8". Fr. 7..50.

Tilley, A. , From Montaigne to Moliere, or the Prepara-
tion for the Classical Age of French Literature. 2"i ed.
Cambridge University Press. 8 S. 6 d.

Tob 1er, Adolf, Altfranzösisches Wörterbuch. Hrsg. von
Erhard Lommatzch. Lfg. 6. Sp. 753-880. Berlin,
Weidmannsche Buchh. 1923. 4". Gz. M. 3.60.

Toynbee, P., The Bearing of the Cursus on the Text of

Dante's „De Vulgari Lloquentia". British Academy.
London, H. Milford. 1 s. 6 d

Viftas Mey, C, Una pagina para la historia del helenismo
en Espana. Madrid, Tip, de la „Revista de Archivos.
1922. 4"; 86 pags.

Wartburg, Walter v. , Französisches etymologisches
Wörterbuch. Eine Darstellung des galloromanischen
Spr.ichschatzes. Lfg. Nr. 3.4. S. 161—2ö8. Bonn u. Leipzig,
K. Schroeder. 1923. 4». Gz. M. 2.50.

Wolff, Max Josef, Moliere. Der Dichter u. s. Werk. Mit
2 Bildn. [Taf.l 2. neubearb. Aufl. München, 0. H. Becksche
Verlh. (1923). V, 471 S. 8°. Gz. M. S. Lvvbd. M. 11.

Zeitschrift für romanisclie Philologie. 1910. Suppl. H. 34.

Halle a. S. M. Niemeyer 1923. gr. 8». 191i.i, Suppl.
H. 34. (B. 34, H. 8.) Bibliographie 1909 von Franz Ritter.
VII, 242 S.) Gz. M. 8.

Zeliqzon, Leon, Dictionnaire des Patois Romans de la

Moselle. Deuxieme Partie: F— M. = Publications de la

Faculte des Lettres de 1' Universite de Strassboui-g Fase.
11. Straßburg, Librairie Istra. S. 257—465. Frs. 13.

Zweig, Stefan, Romain Rolland. Der Mann u. d. W.
Mit 7 Bildn. [Taf.] u. 3 Schriftwiedergaben [auf Taf.|

(11.-15. Tsd.). Frankfurt a. M. , Liter. Anst. Rütten &
Co. 1923. 266 S. 8». Gz. Hlwbd. M. 8..50.

Literarische Mitteilungen, Personal-
na ehr ich teil usw.

Im B. G. Teubnerschen Verlag wird eine Geschichte
der französischen Literatur in fünf Bänden von
Prof. Dr. Victor Klemperer erscheinen. Band V : Vom
ersten Kaiserreich bis zur Gegenwart soll 1924 vorliegen.

Demnächst erscheint die erste Lieferung eines „Atlas
lingüistic de Catalunya", herausgegeben von A. Griera, im
Verlage des Institut d'Estudis Catalans, Palau de la

Diputaoio, Barcelona. Das Werk wird zehn Bände, jeder

-Band 200 Karten umfassen. Subskriptionspreis 75 ptes.

der Band.
Dr. E. W. Scripture ist als Honorarprofessor für

Experimentalphonetik an die Universität A\'ien berufen
worden.
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Der ao. Professor für deutsche Literaturgeschichte an

der Universität Hamburg Dr. R. Petsoh ist zum Ordinarius

ernannt worden.
Der ao. Prof. Dietrich Kralik von Meyerswaiden

an der Universität Wien wurde zum ord. Professor für

deutsche Philologie an der Universität "VVürzburg ernannt.

Der Privatdozent an der Universität M'ien Dr. Eduard
Castle wurde zum ao. Professor der neueren deutschen

Literaturgeschichte mit besonderer Berüoksichtignng der

österreichischen Literatur ernannt.

Die Privatdozenten an der Universität HamburgDr. H.
Meyer-Benfey (Germ. Phil.), Dr. Agathe Lasch (6^rm.

Phil.) und Dr. Fritz Krüger (Rom. Phil.) wurden zu ao.

Professoren ernannt.
Der Privatdozent an der Universität Leipzig Dr. Herbert

Schöffler ist als Professor der englischen Philologie an

die Universität Bern berufen worden.
Dr. Freifrau v. Erhardt, geb. Freiin v. Siebold hat

sich an der Technischen Hochschule zu Karlsruhe für das

Fach der englischen Philologie habilitiert.

Privatdozent Dr. Josef Bruch der Universität Wien
geht am 1. September d. J. als ordentlicher Professor für

romanische Philologie an die Univer.sität Riga.

Berichtigung.

In meiner Besprechung von Kjellmans Ausgabe von
anglonormanni.schen Marienlegenden, Litbl. 1923, Sp. 107 ff.

haben sich ein paar Ungenauigkeiten einge.schlichen. Bei
V. 96 habe ich nicht bemerkt, dass Verf. im Kommentar
die von mir angegebene Bedeutung von rhfenilre erwähnt.
Ebenso verhält es sich mit a uif dei.le XXIV, 20. Schliesslich

habe ich XXX, 129 das richtige debut unrichtig als debit

gelesen.
Ich bitte den Herrn Verfasser, mir gütigst diese meine

Schnitzer zu entschuldigen.

Göteborg. .lohan Vising.

Bemerkung.

A. Zauners Einwände gegen meine Beurteilung moza-

rabischer Wörter Litbl. Sp. 267 ff. zu widerlegen erfordert

mehr Raum, als das Litbl. wohl zur Verfügung stellen

könnte. Ich komme aus anderm Anlass in einem der nächsten

Hefte der RFE. auf die Frage zurück und werde dann
meine Auffassung rechtfertigen. W. Meyer-Lübke.

Bemerkung.
Ueber soldatenital. itaia ,bureau du major, intendance'

{hier 1922, Sp. 42) bringt jetzt A. Prati, Arch. glott. 18

[1914—22], S. 413 Aufklärung: danach ist das Wort urspr.
venezianisch isof n In nvja ,8otto le insegne') und mit pav.
nüia ,razza, genia' identisch (= natalia REW. 5844).

L. Spitzer.

Notiz.
Den germanistiachen Teil redigiert Otto Behaghel (Giessen,

Hofmannstrasse 10), den romanistischen und englischen Fritz Neu-
mann (Heidelberg, Koonstrasse 14), und wir "bitten, die Beiträge
(Rezensionen, kurze Notizen, Personalnachrichten usw.) dementsprechend
gefälligst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herren Ver-
leger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle
neuen Erscheinungen germanistischen und romanistiachen Inhalts ihr
gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung
von O. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle
wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine
Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.
An O. K. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonder-
abzüire zu richten.

Literarische Anzeigen.
— Preise der Inserate imd Beilagen nach Übereinkunft. —

Verlag der Hochschulbuch Handlung Max H ueber, München

Wichtige Hilfsmittel für Lehrer und Studierende der neueren Sprachen

:

Karl Vossler

Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie
Broschiert, G.-Z. 5.— ,

gebunden, G.-Z. 7.50, Halbleder (handgebunden) G.-Z. 15.—

Die Sprache, der Kjilfuyträger des Meust hen^escfilechts, wird hier von höchster M'ar/e aus betrachtet, und das Ergebnis ist ein

abgeklärtes Hiueiiifülilcn in die eigenartigen Zusammenhänge und ein Verstehen let::ter sprachlicher Wesenseigenheiten. Dieses

Buch ::eigt uns. wie zugleich Feingefühl-, Tiefe des Urteils und pädagogische Gemeinverständlichkeit sich zu einem glücklichen Akkord
susammenjinden, was wir icohl in den seltensten Fällen bei ivisseuschaftlichen Werken ßndeu. Die Ausstattung ist würdig des Inhalts,

L

Das Rolandsiied
Abdruck der Oxforder Handschrift in lesbarer Gestalt nebst den wichtigsten Besserungsvorschlägen

der bisherigen Herausgeber, besorgt von

Eugen Lerch

Broschiert, Grundzahl 2.— , gebunden 3.

—

Die Absicht war, eine Ausgabe mt bringen . die die Vorzüge einer Reprodiiklioii der Handschrilt und eines „kritischen" Textes

tunlichst vereinigt und es dem Studenten ermöglicht, bei Seminariibiiiigen oder auch beim Selbststudium sich zwischen den verschie-

denen Besserungsvorschlägen selbst au entscheiden-

Helmut Hatzfeld

Führer durch die literarischen Meisterwerke der Romanen
1. Italienische Literatur. II. Spanische Literatur

Jeder Band gebunden, Grundzahl 4.50

Einführung in die Interpretation neufranzösischerTexte. Einführung in die Interpretation englischerTexte

Jeder Band broschiert, Grundzahl 2.— . gebunden 3.

—

A'erantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — Druck der Pierersclien Hofbuchdruckerei in Altenburg, S.-A.

Ausg-eg-eben im November 1923.
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